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Parkpflanzen und Vogel in ihren Wechselbeziehungen.

Von Dr. C. Bolle.

[Die Anlegung von Vogelhainen gewinnt in der

Vogelschutz-Frage immer grossere Bedeutung. Den Vogeln

die Lebensbedingungen zu ersetzen, welche die fortschrei-

tende Kultur ihnen raubte, ist eine der wichtigsten Auf-

gaben des Vogelschutzes. Von hohem Werthe sind daher

die Erfahrungen, welche Herr Dr. Bolle, ein ebenso

ttichtiger Pflanzenkenner wie aufmerksamer Beobachter der

Vogel, der diesem Gegenstande seit Jahren speciellere Auf-

merksamkeit gewidmet, in einem freien Vortrage in der

Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft iiber

,,Philornithische Pflanzungen" entwickelte und die wir nach-

stehend in den Hauptziigen wiedergeben.

Die Redaction.]

Noch vor ungefahr filnfzig Jahren wurden Garten- und

Baumanlagen aller Art ausschliesslich nur aus Lust und

Liebe zur Pflanzenwelt selbst angelegt und gepflegt. Der

Zweck, den Vogelschutz zugleich damit zu fordern, lag

vollstandig fern. Die gefiederten Sanger lebten ja in jener

Zeit in weit grosserer Menge als heute. Selbst strengeren

Beobachtern war eine Verminderung des Vogelreichthums

vollstandig undenkbar. Jetzt ist es freilich anders. Die

Landwirthschaft stellt vor alien Dingen im Augenblick ganz

andere Anspriiche an die Bearbeitung des Bodens, als sie

es vordem that, Anspriiche zum Theil, durch welche ver-

moge der von ihr bedingten Zuriickdrangung der ursprung-

lichen Vegetation eine Verminderung der Vogelwelt noth-

wendiger Weise eintreten musste.

Von alien Seiten wird nun die Frage aufgeworfen, in

welcher Weise am zweckmassigsten dieser Abnahme ent-

gegengetreten werden muss und wie am besten etwa dem

fruheren Zustande Aualoges wieder herbeigefuhrt werden

konne. Der Wunsch, das Verlorene zu reconstituiren,

macht sich iiberall geltend.

In Bezug auf Vogelschutz mochte ich als Axiom den

Satz aussprechen : jedwede sorgfaltig geschiitzte Cultur bedarf

der Wildniss neben sich, um ungestort gedeihen zu konnen.

In den tippig wilden Pflanzendickichten finden sich Insecten

in Schaaren ein, aber Insecten anderer Art als die vom

Landwirth gefurchteten, und um diese wiederum zu ver-

tilgen, sammeln sich gerade an solchen Orten die Vogel.

Wir haben jetzt noch den Hochwald, aber nirgends mehr

den gerade in Bezug auf Vogelleben und Vogelgedeihen

ebenso ntitzlichen wie nothwendigen Niederwald. Der

Landmann pflugt jetzt rings um die kleinsten Sumpfe herum

alles ab. Er gewinnt dadurch ein wenig Boden, er nimmt

aber andererseits vielen nutzlichen Vogeln ihre Wohn- und

Brutplatze.

Da drangt sich denn immer mehr und mehr einem

Jeden der Gedanke auf, dass die Grenze, bis zu der man

in dieser Hinsicht eben gehen konnte, nun erreicht sei,

und dass etwas geschehen musse, um den bereits einge-

rissenen Uebelstanden fordernd abzuhelfen. Wir konnen

vorlaufig bei dem augenblicklichen Stande der Dinge keine

Reconstitution der Forsten herbeifiihren; wir konnen aber

unsere Garten, mogen sie auch noch so klein sein, in

Bezug auf Vogelschutz anlegen und bepflanzen. Und

gerade nach dieser Richtung hin theile ich aus den Erfah-

rungen, die ich bisher gesammelt, einige Beobachtungen mit.

Der Vogel schliesst sich uberall da dem Menschen

auf das Innigste an, wo dieser ihm eine wohnliche Statte

bereitet. Man sucht insbesondere solche Arten an sich zu



fesseln, welche als Gartenvbgel, als Insectenfresser oder als

liebliche Erscheinungen gefallen. Die Wohnplatze der kleinen

Insectenvertilger werden uns daher in erster Reihe be-

schaftigen.

Es ist eine alte Erfabrung, dass die ersten Anlagen

eines Gartens die Vogel auf mebrere Jahre verscheuchen.

Das Kajoblen des Erdbodens, die Anpflanzungen von neuen

Biiumen und Strauchern, die Anlage des Kasens, alle diese

stbrenden Arbeiten behagen dem Vogel nicht; er zieht sich

zunachst zuriick. Icb beraerke dies gerade ausdriicklich

bier, damit nicht der Eine oder Andere durcb die schein-

bar scblechten Erfahrungen in den ersten Jahren sicb

tauscben lasse und den Muth fiir fernere Arbeiten nach

dieser Richtung verliere. Wenn nacb den ersten Monaten

das angesaete oder freiwillig aufgescbossene Gras in seinem

Samen zu reifen beginnt, dann treffen aucb schon einzelne

Arten wieder ein: Feldsperlinge in grossen Schaaren, Griin-

linge und Finken, vereinzelt vielleicht als erster Vorlaufer

der kiinftigen Baumbewobner eine Bastardnachtigall (Hypo-

lais.) Die anderen Arten balten sicb meist nocb in einiger

Entfernung.

Was die Anpflanzungen anbetrifft, die besonders ge-

eignet sind, die Vogel anzulocken, indera sie theils zum

Schutz, zur Brutstatte oder durcb ihre Frilchte zur Nah-

rung dienen, so tbeile ich dieselben in vier Categorien.

1. die immergriinen Gewachse; 2. die Schlinggewachse;

3. die Coniferen und 4. die Dornenstraucher. Gehen wir

zunachst nun auf die erste der genannten Classen iiber.

Die immergriinen Gewachse, die dem Vogel, wenn er

aus dem fernen Siiden kommt, das erste Obdach auf euro-

paischem Boden bieten, sind bei uns in nicht sehr grosser

Anzahl vertreten. Wir sind arm an ihnen, da unser Klima

ihr Gedeihen nur wenig begilnstigt; nur wenige Arten ge-

deihen, aber doch sind wir nicht vollstandig von ihnen

entblosst. Zu den empfehlenswerthesten der Categorie ge-

hort die Stechpalme, Ilex Aquifolium, eine mehr siideuro-

paische Pflanze, die jedoch auch in einigen Strichen unserer

Mark noch wild vorkommt, welche Lorbeer und Myrthe

des Siidens bei uns vertritt und durch die Unnahbarkeit

ihrer Stacheln vorziiglichen Schutz gewahrt. In Garten

wird sie jetzt iiberall angepflanzt und die verschiedensten

Arten der Grasmiicken pflegen gern ihr Nest in derselben

aufzuschlagen. Ferner ware hier ein anderes, schon in die

zweite Categorie hineinreichendes Gewachs zu nennen, der

Epheu, Hedera helix. Wenn eine Pflanze es verdient,

zum Schutze der Vogel angepflanzt zu werden, so ist es

diese. Im dichten Walde bleibt sie klein, kriecht am
Boden hin. Sobald sie aber eine Wand findet, nimmt sie

Dimensionen an, die sie als Baum erscheinen lassen. So

finden sich am Heidelberger Schloss Baume von 3
/4 Fuss

Durchmesser und Aeste, die Menschen tragen. Mit den

beiden genannten Formen sind unsere einheimischen Arten,

die in die Classe der immergriinen Gewachse zu zahlen

sind, erschbpft; hbchstens kbnnte man noch den ebenso

schonen als langsam wachsenden Buchsbaum (Buxus semper-

virens) hinzufiigen; doch besitzen wir noch eine Anzahl

auslandischer Arten, die fast zu einheimischen ge-

worden, hier aufzufiihren sein diirften. Ueberall in Garten

wird die pontische Alpenrose (Rhododendron ponticum) ge-

pflegt, die in einigen nordamerikanischen Gattungsverwandten

noch ausdauerndere Geholze fiir unser Klima stellt. Ausser-

ordentlich verbreitet ist bei uns die Mahomet Aquifolium,

ein aus dem Oregongebiet stammender Strauch, welcbem

die hartesten Winter nichts anzuhaben vermbgen. In

England pflanzt man die Letztere schon als dichtes Unter-

holz zum Schutze der Fasanen an. Ihre kleinen blauen

Beeren werden von den meisten Hiihnern gern gefressen,

ebenso wie die rothen des Feuerdorns (Mespilus Pyra-

cantha). Viele exotische, bei uns angepflanzte immergriine

Gewachse balten den Winter im Freien nicht ungedeckt

aus, wo es aber geschieht, da locken sie auch die Vogel

in grosser Menge an. So bemerkte ich auf den Lauro-

cerasus-Biiscken im Sicilianischen Garten zu Potsdam stets

Turdus merula, ebenso Curruca hortensis und cinerea.

fSchluss folgt.)

Die Kanarienvogelzucht

ausserhalb des Harzes und die Kasper'sche Ziichterei

in Breslau.

Neben der fortschreitenden Entwickelung alles Wissens

und der Auffmdung neuer Erwerbsquellen gebiihrt unstreitig

dem kleinen Sanger von den kanarischen Inseln das Ver-

dienst, in alien Fallen mitgewirkt zu haben, das Verstand-

niss fiir die Naturwissenschaften in den mittleren und unter-

sten Volksschichten und eine grbssere Theilnahme fur die

Vogelwelt befordert zu haben.

Es ist hinlanglich bekannt, wie Reiche in Alfeld im
Hannoverschen in den funfziger Jahren die Ausfuhr des

Kanarienvogels nach Amerika von Jahr zu Jahr weiter

ausdehnte, dem Kanarienvogel eine Bedeutung beilegte, die

weit iiber jede Erwartung hinausging. Der Kanarienvogel

hat daher in volkswirthschaftlicher Beziebung einen Werth
erreicht, der anfangt einen grossen Einfluss auf die wirth-

schaftlichen Verhaltnisse derjenigen Gegenden auszuiiben,

wo die Zucht nach alt hergebrachter Weise betrieben wird.

Es ist dies namentlich in der Gegend des Harzes der

Fall, die einen grossen Theil ihrer Lebensexistenz aus dem
Handel der Kanarienvogel zieht; es diirfte nicht zu hoch

gegriffen sein, dass der Provinz Hannover, wo allerorts die

Zucht betrieben wird, inch des Harzes, in den letzten

Jahren die Summe von circa 300,000 Mark alljahrlich

aus diesem Erwerb zufliesst.



Erwagt man nun, dass diese enorme Summe nicht

eigentlich als Haupt-, sondern als Nebenerwei-b sowohl in

die Taschen der Armen als auch der Wohlhabenden und

Eeichen wandert, so wird man nicht umhin konnen, der

Kanarienvogelzucht eine kohe kulturhistorische Bedeutung

beizulegen.

Bei dem jahrlieh zunehmenden Export konnte es nicht

ausbleiben, dass der Harz langst nicht mehr im Stande

war, der Nachfrage zu genugen, um so mehr die um das

Doppelte gestiegenen Preise lahmend auf Exportgeschafte

influirt haben wiirden, wenn nicht bereits ausserhalb des

Harzes die Zucht Dimensionen angenommen, die dem ent-

gegen gewirkt hatte.

Beschrankt sich die Zucht ausserhalb des Harzes im

grossen Ganzeu nun auch mehr auf den sogenannten „Land-

schlag", so haben nichtsdestoweniger verschiedene einsichts-

volle Zilchter, ich brauche nur an den Controleur Bocker
in Wetzlar und den Lehrer Wygand in Hachenburg zu

erinnern, sowie viele Andere langst den Beweis geliefert,

dass auch ausserhalb des Harzes gleich gute und edle

Sanger geziichtet werden konnen. Machen sich nun auch

hin und wieder in der Keclame allerlei wunderbare Ge-

sangstouren bemerklich, als: Jammertouren, Hengstrollen,

Heulrollen, und wer sollte sich wohl verlockt fiihlen, der-

artig ungeheuerlichen Tonen aus einer Kanarienvogelkehle

sein Ohr preiszugeberi, — so legt man doch auf einen

edlen Sanger seit Alters her grossen Werth.

Es ist nicht zu verwundern, dass bei dem grossen

Aufschwunge, den die Kanarienvogelzucht in den letzten

Jahren genommen hat, die verlockende Aussicht, viel Geld

zu erwerben, mehr darauf hinausgegangen ist, an Quantitat

als Qualitat zu ziichten.

Namentlich trifft dieses auf die Ziichterei im Harz zu.

Wenn ich nun auch nicht behaupten will, dass der Gesang

der Kanarienvogel in den bessern Ziichtereien Andreasbergs

in der Abnahme begriffen ist, so werden doch tausende

von Vogeln von gewissen Spekulanten zu Schwindelpreisen

aus der Harzgegend versandt, die den Namen eines An-
dreasberger Vogels nicht verdienen. Bei der sich von

Jahr zu Jahr mehrenden Nachfrage nach edlen Sangern

konnte es nicht ausbleiben, dass sich aus alien Berufs-

klassen Manner und Frauen theils aus Liebhaberei, theils

um sich einen Nebenverdienst zu verschaffen, auf die Zucht

der Kanarienvogel legten, und mehr oder weniger Erfolge

erzielten.

Bestand nun der Erfolg auch weniger aus guten

Sangern, so war die Reclame desto erfinderischer und
suchte ein Jeder nach Kraften sich seiner Vogel zu recht

theuren Preisen zu entledigen.

Werden nun solche Versuche, Kapital zu machen,
iiber kurz oder lang in die gehorigen Schranken zurtick-

fallen, so ist es anderseits erfreulich, dass an den ver-

schiedensten Orten Handlungen und Zuchtereien entstanden

sind, die es verdienen, allgemein bekannt zu werden.

Die grosste dieser Zuchtereien, welche seit der kurzen
Zeit ihres Bestehens sich einen Ruf erworben hat, ist ohne
Zweifel die des Herrn Robert Kasper in Breslau.

Selbst ein grosser Liebhaber von Kanarienvogeln und
langjahriger Ztichter, hatte ich schon friiher Gelegenheit,

mehrere der vorziiglichsten Vogel von ihm zu erhalten, die

in Anbetracht des Preises um die Halfte billiger und im
Gesang bedeutend besser als direct vom Harz bezogene waren.

Eine Geschaftsreise, welche mich vor kurzer Zeit nach

Breslau ftihrte, bot mir Veranlassung, die Ziichterei des

Herrn Kasper in Augenschein zu nehmen.

War ich nun auch kein Neuling in der Zucht der

Kanarienvogel und hatte ich schon viele Zuchtereien an

und ausserhalb des Harzes kennen gelernt, so war mir

eine so vorziiglich eingerichtete Anlage doch noch nicht

vorgekommen.

In dem Herrn Kasper fand ich nun aber nicht einen

gewohnlichen Menschen oder Handler, sondern einen genialen,

gemiithlichen, wohlunterrichteten Herrn, der es sich zu

einer besonderen Ehre anrechnete, aus der nordwestlichsten

Ecke Deutschlands einen Besuch zu empfangen und will

ich versuchen, die eigenen Worte des Herrn Kasper
wiederzugeben.

„Wenn ich Ihnen sage, „Fischefangen und Vogel-

stellen verdirbt manchen Junggesellen", so hat sich dieses

Wort bei mir vollstandig bewahrheitet. Ich bin von Haus
aus Kaufmann; bis vor einigen Jahren betrieb ich noch

mein nicht unbedeutendes Colonialwaarengeschaft. Meine
Liebhaberei fiir Vogel aller Art liess mir aber keine Ruh,
die sich schliesslich nach mancher Wandelung entschieden

den Kanarienvogeln zuwandte.

Im Laufe der Zeit, nachdem ich mir die Sache hatte

viel Geld kosten lassen, dehnte sich meine aus kleinen

Anfangen erstandene Ziichterei immer weiter aus, so dass

ich meine Kundschaft nicht mehr befriedigen konnte. Hatte

nun der Erfolg meiner Ziichtungen — meine Vogel gaben

den besten Andreasbergern nichts nach — in mir schon

den Gedanken in Anregung gebracbt, eine grossere Ziich-

terei einzuricbten , so wurde dieser Idee dadurch eine

weitere Perspektive eroffnet, dass durch die Unreellitat

mancher Handler und Zuchter ein derartiges Unternehmen

auf rein kaufmannischen Grundsatzen, bei strengster Reellitat

basirend, mit den Jahren ein lohnendes Geschaft werden

miisste.

Ich gab mein Colonialwaarengeschaft ganz auf und

richtete in meinem Hause eine Menge Raumlichkeiten zur

Zucht und Ausbildung der Kanarienvogel ein.

Jetzt war ich in meinem Elemente; mehrere Reisen

nach Andreasberg, die Besichtigung anderer Zuchtereien,

die Anbahnung guter Geschaftsverbindungen am Harz, die

Anstellung eines zuverlassigen Aufkaufers und was sonst

hierher gehort, endlich die grossen Ausgabcn fiir Annoncen
— so feind ich der Reclame auch bin — kosteten mich

ein schmahliches Geld.

Jetzt habe ich Alles unter Dach und Fach, und nun

sollen Sie auch meine Einrichtung in alien Einzelheiten

kennen lernen."

Herr Kasper ftihrte mich nach seinem Verkaufsladen,

wo noch circa 1000 Stuck zum Versandt bereitstehende

Vogel in dunklen Regalen auf und iibereinander standen.

,,Es sind gute Andreasberger", bemerkte Herr Kasper im

Vorbeigehen; ,,die Vogel meiner Zucht waren bereits im

Februar d. J. vergriffen, doch gehen wir nach dem Heck-

zimmer."

Wir durchschritten im zweiten, dritten und vierten

Stock nach einander fiinf nach Stiden und Westen gelegene



Zimmer, ausgestattet mit einer praktischen Ventilation und

den vorziiglichsten Vorrichtungen. Namentlich interessirte

mich eine terassenmassig aufgestellte Futtereinrichtung in

der Mitte eines jeden Zimmers, die an Zweckmassigkeit

nichts zu wlinschen ubrig liess.

Die Zimmer waren mit 10 bis 20 Hahnen a 4 Weib-

chen bevolkert, welche im gliicklichen Falle eine Nachzucht

von 800—1200 Kopfen ergeben werden.

Zwei andere Zimmer von gleicher Grosse waren zur

Aufnabme der jungen Vogel eingerichtet, und reiheten sich

hier wieder kleine Gemacher an zur Aufnabme derjenigen

Hahne, die in Dunkel und Einzelhaft ibre Studien nach

examinirten Lehrern zu machen baben.

Nach diesem Rundgang und fernerer Besichtigung der

vorziiglich construirten Kafige, von dem gewohnlichsten bis

zum feinsten Luxusbauer, Nistvorrichtungen aus Thon, (die

ich alien Ziichtern empfeblen mocbte) der besten Samereien

u. s. w. fuhrte mich Herr Kasper in sein ,,AUerheiligstes",

in das eigentliche Concertzimmer seiner auserlesenen Vir-

tuosen.

Hatte mich das Gesehene und Gehorte in jeder Weise

und iiber alle Erwartungen tiberrascht, so wurde mir hier

die Gelegenheit, meinen freundlichen Fiihrer auch als liebens-

wurdigen Wirth kennen zu lernen und bei einer ausge-

zeichneten Flasche alten Burgunders einem Concerto ,,a la

Bilse", vorgetragen von einem Dutzend Kanarienvogelkehlen,

beizuwohnen.

Nach einer angenehm verplauderten Stunde nahm ich

Abschied von meinem freundlichen, liebenswiirdigen Wirthe,

mit dem aufrichtigen Wunsche, dass seine Vogel sich in

aller Kiirze einen „Weltruf" erwerben mogen.

Emden, im April. Pfannenschmid.

Die RailbVOgel DeUtSChlandS und des angrenzen-
den Mittel-Europas. Allen Naturfreunden, be-

sonders aber der deutschen Jagerei gewidmet

von 0. v. Rieseilthal, Oberforster zu Altenkirchen,

Reg.-Bez. Coblenz. (Verlag von Tb. Fischer in Cassel.)

Unter obigem Titel liegt uns die erste Lieferung eines

Werkes vor, welches bestimmt ist, an den gegenwartigen

Bestrebungen, die Vogelkunde besonders in Rticksicht auf

die Frage des Vogelschutzes zu verbreiten und derselben

das Interesse eng betheiligter Kreise zu gewinnen, wesent-

lichen Antheil zu nehmen. Unter alien Berufsklassen baben
die Forstleute die engsten Beziehungen zur Naturgeschichte,

insbesondere zur Vogelkunde und doch findet man gerade

hier noch so vielfach die grosste Unkenntniss in dieser

Hinsicht. Wir stimmen Herrn v. Riesenthal bei, dass der

Grund zum grossen Theil in dem Mangel geeigneter Lite-

ratur zu suchen ist, denn die grosseren illustrirten Werke
der deutschen Vogel sind ihrer Kostspieligkeit wegen Vielen

unzuganglich, und auch Prof. Altum's vorzugliche Forst-

zoologie lasst wegen Mangels von Abbildungen eine Liicke

frei. Wenn sich daher der Verfasser des vorliegenden

Werkes die Aufgabe stellt, „die deutsche Jagerei"
gleichzeitig durch gediegenen Text und naturgetreue Ab-
bildungen mit unseren einheimischen Raubvogeln, der wich-

tigsten Vogelgruppe filr den Forstmann, bekannt zu machen,
so begriissen wir mit Freuden diesen literarischen Fort-
schritt und sind des sicheren Erfolges gewiss.

Der Verfasser, selbst Forstmann und gleichzeitig ein

tuchtiger Kenner und Beobachter der Vogel, ist vorzugsweise

zu der gestellten Aufgabe befahigt. Der klar und fliessend

geschriebene Text vertieft sich nicht in wissenschaftliche

Speculationen , sondern behandelt in ebenso anziehender

wie erschopfender Weise, dabei auch dem gegenwartigen

Stande der Wissenschaft entsprechend, besonders die bio-

logische Seite — nicht den Balg, sondern das lebende Thier!

Was die in gross 8° beigegebenen Tafeln betrifft,

welche grosstentheils nach Originalen des Verfassers ge-

fertigt sind, so miissen wir dieselben als eine vorzugliche

Leistung der Chromo-Lithograpbischen Anstalt des Herrn

Th. Fischer in Cassel bezeichnen.

Der massige Subscriptionspreis des Werkes, welcher

bei den in Aussicht genommenen circa 30 Bogen Text und

50 colorirten Tafeln nur 30 Pfennige pro Bogen und
1 Mark pro Tafel betragt, wird die Verbreitung wesentlich

fordern. Zudem ist das Erscheinen auf 2 bis 3 Jahre

berechnet. Wir schliessen diesen Bericht mit dem dringend-

sten Hinweis auf diese neue literarische Erscheinung,

welche den Forstleuten, wie iiberhaupt alien Vogel-
freunden auf das Warmste empfohlen sei. A. R.

Vereins - Angelegenheiten.

Allgemeine deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Zur vorlaufigen Benachrichtigung diene, dass die Jahres-

versammlung diesmal in Berlin, in der Mitte des September,

kurz vor der Naturforscher-Versammlung in Hamburg, statt-

findet, so dass auch der Besuch der letzteren von Berlin

aus moglich sein wird. Mit der Versammlung ist gleich-

zeitig das filnfundzwanzigjahrige Stiftungsfest der Gesellschaft

verbunden. Die Mitglieder erhalten noch directe Benach-

richtigung und werden zu reger Betheiligung eingeladen.

Der Vorstand.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Am 1 1 . Juni iiberreichte eine Deputation des Vereins

seinem Ehrenmitgliede, Herrn Prof. Dr. Altumin Neustadt-

Eberswalde ftir dessen hohe Verdienste um den Verein ein

Ehrengeschenk, bestehend in einer Buchsflinte (mit Einle-

rohre und Centralfeuer). Die Flinte, vom feinsten Blumen-

damast und ein wahres Meisterstiick in Bezug auf Arbeit

und Ausstattung ist vom Biichsenmacher Fr. Kiihner in

Stettin gefertigt und erregte bei Sachkennern hinsichtlich

ihrer Treffahigkeit Aufsehen.

Sammlungs- und Zuchtungs - Neuigkeiten.

Im zoologischen Garten zu Berlin sind am 2., 3. und
4. Mai nach 52tagiger Bebriltung drei junge Emu (Dro-

maeus Novae-Hollandiae) ausgeschliipft. Das Brutgeschaft

wurde ausschliesslich vom Mannchen verrichtet. Die

Jungen sind sehr wohl gediehen und haben gegenwartig

schon die Grosse starker Cochinchina-Hahne.

Herr Naturalienhandler Kricheldorff in Berlin hat am
30. Mai eine Reise nach Lulea-Lappmarken (Quickjock und

Jockmock) angetreten und wird daselbst neben Insekten

auch Vogel, Eier und Nester sammeln.

Fortsetzung ira Beiblatt.



Beiblatt zu No. 1. des Ornithologischen Centralblatts. 1876.

Fragen und Auskunft.

Sind Edelpapageien {Eclectus Wagl.) in der

Gefangenscbaft geziichtet und wie hat sich die

Verschiedenheit derF ar bung der zweiGeschlechter
bei den Alten und bei den Nestjungen verhalten?

Der bekannte Eeisende, Herr Dr. A. B. Meyer bat

neben seinen vielfachen Entdeckungen in Neu-Guinea audi

die iiberraschende Thatsache bekannt gemacht, (Zool. Garten.

Jahrg. 1874, Mai-Heft,) dass die vorherrschend griin ge-

farbten Eclectus -Arten mit rothem Oberschnabel (poly-

chlorus, intermedins und Westermanni) die Mannchen zu

den rothen Arten mit schwarzem Schnabel (Linnei,

grandis, cardinalis und Corneliae) seien. Nicht alle von

Reisenden, angeblich auf anatomische Untersuchung der

Geschlechter basirten Angaben stimmen hiermit iiberein.

Dagegen entsprechen alle im Berliner Museum befindlichen

Eclectus, welche von in der Gefangenscbaft gestorbenen

Exemplaren herruhren, daher beim Aufstellen anatomisch

auf das Geschlecht untersueht werden konnten, den Angaben

des Herrn Dr. Meyer. Ein Nestvogel, von Neu-Guinea

eingesandt, ohne Angabe des Geschlechts, ist roth. Es
fragt sich nun, ob alle Nestvogel im ersten Kleide roth

seien, mithin zuerst das Kleid der Weibchen tragen, oder

ob die Geschlechter sich schon im Neste durch grune und
rothe Farbung unterscheiden?

Die Ziichter von Papageien wiirdcn hierliber, sowie

iiberhaupt zur Beseitigung jedes Zweifels in dieser ebenso

interessanten wie wissenschaftlich wichtigen Frage die sicherste

Auskunft geben konnen. Es wird daher jede hierauf

beziigliche Beobachtung dankend entgegen genomnien werden.

Cabanis.

Briefkasten der Redaction.
Herren Dr. v. Gl. in Anholt: Mit bestem Dank erhalten.

Wird im Journal fur Ornithologie abgedruckt werden. — Herren

G. R, in Hamburg: Das Ornithologische Central blatt wild in der

Regel am 1. und 15. jeden Monats auagegeben. Inserate mussen

wenigstens eine Woche vor dem Ausgabetermin eingelaufen sein,

um in der betreffenden Nummer noch Aufnahme zu finden.

TAUSCH- UND KAUF-VERKEHR.

A. Specialia (ftir Ornithologie).

Ein Paar junger Pfauen wird zu kaufen gesucht. Offerten

nebst Preisangabe erbittet

[15] Director Schiirmann, Griinhof b. Stettin.

Fur meine oologische Sammlung suche ich exotiscke

(aussereuropaische) Vogeleier in grosseren Parthieen zu kaufen
oder ev. — soweit mein geringes Doubletten- Material reicht —
einzutauschen. [6]

Gefallige Offerten erbeten unter d. Adresse
Neustadt, in Oberschlesien. Dr. KDTTER, Oberstabsarzt.

In der Gefangenscbaft gelegte und sicher bestimmte Eier
von exotischen Vogeln kauft A. Nehrkorn.

[14] Riddagshausen bei Braunschweig.

Es sind nachstehende Eier im Tausch abzugeben:
Tot. Bartramii, Cue. americanus, Bot. lentiginosus, Merg. cucul-

latus, Aix sponsa, Ceryle Alcyon, Larus atricilla, Phas. versicolor,

Podoces Panderi etc., dagegen werden Aq. Bonelli, Aq. naevia,
Cue. canorus, hoc. Rayi gesucht.

[10] A. Grunack zu Berlin Puttkammer Str. 21.

Verkauf von Vogelbalgen.
Zuverlassig bestimmte und mit genauen Fundortsangaben

versehene Arten aus Vera Paz in Guatemala, aus Brasilien, von
den Sundainseln und den Molukken sowie aus Neuseeland sind

stets zu massigen Preisen und in grosster Auswahl zu bezieben
vom zoologischen Comptoir von

Gastav Schneider

[7] in Basel (Schweiz).

Nester der Beutelmeise in alien Baustadien bis zur Vollendung,
sowie Nester anderer europaischer und brasilianischer Vogel hat
billig abzulassen Willi. ScUiiter in Halle a./S. [2]

Filr Eier-Sammler.
Drei Sammlungen Europ. Raubvogel-Eier, richtig bestimmt

und sauber praparirt und conservirt sind einzeln oder ftir den
Preis von M. 1800 zusammen zu verkaufen durch

[16] C. H. GRIMM, Stettin.

Kreuzschnabel-Manncheu
Et 1 Mark.

Wiederverkaufern betraehtlichen Nachlass. Versendung gegen
Nachnakme, unter Garantie des besten Ueberkommens.

Morchenstern b. Reichenberg, Bohmen. N. STAHL. [22]

J. A. Naumann's Naturgeschichte der Vogel Deutschlands,
ungebraucbtes Exemplar, neu und sauber in 13 Banden gebunden
ist fur M. 480 zu verkaufen durch C. H. Grimm, Stettin. [17]

In zweiter Auflage erschien:

Die

Nester und Eier
der in Deutschland und den angrenzenden Landern

briitenden Vogel.
Von

Dr. E. Willibald.
Mit 228 colorirten Abbildungen.

Eleg. geh. Preis 2 M. 40 Pf. [20]

Leipzig. C. A. Koch's Verlagshandlung.

Ornithologiscker Verlag von R. Friedlander &. Sohn,

Berlin, N. W. Carlstr. 11.

Reichenbach's vollstandigste Naturgeschichte

der Vogel.

in 911 colorirten und 105 schwarzen Kupfertafeln in gr. 4.

Avium systems, naturale. Das natiirliche System der Vogel.

7 Abtheilungen in 100 Kupfertafeln nebst 7 gestochenen

Titelblattern, mit Text. Preis 32 Mark



Monographieen der Vogel:

Die Schwimmvogel, Natatores. 1 1 3 colorirte Kupfertafeln (920 Ab-
bildungen) mit synoptischer Uebersicht. Preis 66 Mark.

Die Sumpfviigel, Grallatores. lb colorirte Kupfertafeln (603 Ab-
bildungen) mit synoptischer Uebersicbt. Preis 45 Mark.

Die Rallen, Rallinae. 34 colorirte Kupfertafeln (321 Abbildungen)

mit synoptischer Uebersicht. Preis 21 Mark.
Die Tauben, Columbariae. 74 colorirte Kupfertafeln (559 Ab-

bildungen mit Text. Preis 45 Mark.
Die Ciirassaovogel oder Hokkos. 5 col. Kupfert. (34 Abbild.) mit

Test. Preis 3 Mark.
Die Gouans Oder Marails. 5 color. Kupfert. (29 Abbild.) mit Text.

Preis 3 Mark.

Die Hiihnervdgel, Gallinaceae. 112 colorirte Kupfertafeln (852 Ab-
bildungen) mit synoptischer Uebersicht. Preis 62 Mark.

Die Eisvogel, Alcedinae. 44 colorirte Kupfertafeln (160 Ab-
Preis 27 Mark.

67 colorirte Kupfertafeln (311 Ab-
Preis 40 Mark,

colorirte Kupfertafeln (209 Ab-
Preis 26 Mark.

62 colorirte Kupfertafeln (356 Ab-
Preis 36 Mark.

Die Speckle, Picinae. 66 colorirte Kupfertafeln (396 Abbildungen)
mit Text. Preis 38 Mark.

Die Colibris, Trochilinae. 176 colorirte Kupfertafeln (534 Ab-
bildungen) mit synoptischer Uebersicht. Preis 66 Mark.

Die Auslandischen Singvogel. 45 colorirte (330 Abbildungen)
und 5 schwarze Tafeln mit Text. Preis 32 Mark.

Das vollstandige Werk in sammtlichen Monographieen ging aua dem Selbst-

verlage des Verfassers in unseren Besitz fiber und wird nunmehr regelraassig geliefert.

bildungen) mit Text.

Die Bienenfresser, Meropinae.
bildungen mit Text.

Die Klettervogel, Sittinae. 43
bildungen mit Text.

Die Baumlaufer, Tenuiroslres.

bildungen) mit Text.

J. A. und J. F. Naumann,
Naturgeschichte der Vogel Deutschlands.

Mit Zusatzen und Nachtragen von J. H. Blasius und E. Baldanms.
Vollstandig in 13 Banden in gr. 8. mit 391 colorirten Kupfertafeln.

Ladenpreis Mark 636., ermassigt auf Mark 375. (Z 18. IS.

Frcs. 468. 75.)
Wir stellen cinzelne Bande zur Ergftnzung unvollstandiger Exemplare zur

Verfugung.

MOMRAPHIE DER

U

RAMPHASTIDEN.
Mit Zusatzen und neuen Arten vermehrt von J. und J. W. Sturm.
4 Hefte mit 36 colorirten und 2 schwarzen Tafeln in gr. 4.

Niirnberg 1841—47.
Ladenpreis Mark 50., ermassigt auf Mark 30.

Bericht iiber die XIX. Versainmluiig der Deutschen
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Parkpflanzen und Vogel in ihren Wechselbeziehungen.

Von Dr. C. Bolle.

(Fortsetzung.)

Ich gehe jetzt zu der zweiten Gruppe, der der Kletter-

pflanzen uber. Dieselben sind in bedeutend grosserer An-

zahl als die vorgenannten Gewachse vorhanden, werden aber

trotz ihrer Schonheit und trotzdem die Vogel sie gern

besuchen, nur wenig in Garten angepflanzt. Es sind beson-

ders die holzigen Arten, denen wir unser Interesse zu

schenken haben. Die Japaner verstehen es, durch Anpfian-

zungen von Schlinggewachsen einzelnen Theilen ihrer Garten

den Charakter iippigster Wildniss zu geben und so den Vogeln

den herrlichsten Aufenthaltsort zu schaffen. Uns fehlen zwar

die gigantiscben Lianen, welche jene verwenden kbnnen, aber

wir besitzen docb auch in Deutschland eine Anzahl von

Rankengewachsen, die oft eine bedeutende Hohe erreicben,

ja, an die Lianenwelt der Tropen erinnern, wenn sie zur

vollen Entwicklung gelangen und zu Anpfianzungen auf das

warmste zu erapfehlen sind. Des Epheu's ist bereits Er-

wahnung gethan worden , es darf hier vielleicht noch nach-

getragen werden, dass auch seine Beeren, wenn sie zwei-

jahrig und reif geworden sind, von den versehiedensten

Grasmuckenarten gern genossen werden. Bis zu vierzig,

fiinfzig Fuss erhebt sich unsere heimische Waldrebe, Clematio

Vitalba, in ihrem uppigen Wuchse den Vogeln den reichsten

Schutz gewahrend. Sperlinge schlagen hier sehr gern ihr

Nachtquartier auf. Die Zahl der in derartigen Lianen-

biischen ubernachtenden Individuen wird oft sogar lastig.

Das Waldgaisblatt , Caprifolium Pcriclymenum , erreicht klet-

ternd 20 bis 25 Fuss Hohe. Es ballt sich zu Massen

zusammen, die nicht am Stamm, sondern an Strauchern

emporklimmen und vollstandige, zu den Baumkronen empor-

strebende Saulen bilden. Es wird von Grasmucken, beson-

ders Nonnengrasmucken (atricapilla) mit Vorliebe zum

Nistplatz gewahlt. Der wilde Wein (Ampelopsis hederacea),

aus Amerika hier eingefiihrt, aber schon seit dem 17.Jahr-

hundert verbreitet, ist in unseren Garten so haufig geworden,

dass wir gewohnt sind, ihn als einheimisches Gewachs zu

betrachten. Schon fruh im Jahre tragt er schwarze Beeren,

die wahrend des Winters sitzen bleiben und besonders

von Arnseln, die bis in den Februar hinein deswegen die

Straucher besuchen, in dem Maasse geliebt werden, dass

diese Vogel selbst belebtere Stadttheile darum nicht scheuen.

Ebenso tragt die noch seltene, schone Vitis Sieboldtii aus

Ostasien reiche Fruchte, was von mehreren der haufigeren

nordamerikanischen Bebenarten nicht behauptet werden

kann. Die wilden Kosen werden von den Vogeln gern als

Nistplatz benutzt, die Fruchte derselben aber nicht gern

genossen. Ferner ist hier ein Gewftchs zu nennen, welches

zugleich in die Gruppe der Dornenstraucher gehort, der

Bocksdorn , Lyciim barbarum , welcher in unschonen

Biischen zusammengeballt , seltener sich baumartig ent-

wickelnd, von den Dorngrasmiicken , den Miillerchen und

auch den rothriickigen Win-gem mit Vorliebe besucht wird.

Zu nennen ist hier auch noch das namentlich in letzter

Zeit mehr kultivirte prachtige Glycine chinensis mit iiber-

aus iippigem Rankenwuchs und mit seinen herrlichen blauen

Bliithenbuscheln.

Ueberall in den Garten finden wir Vertreter der

dritten Gruppe, iiberall begegnen wir den Coniferen. Ein

Garten ohne diese ist in der Jetztzeit kaum denkbar; so

sehr begiinstigt die Mode ihr Auftreten. Einzelne Vogel

binden sich vollstandig an gewisse Nadelholzer. So die

Kreuzschnabel. Einer starken Gruppe unserer Edeltannen

wird wohl selten, sowohl im Winter wie im Sommer ein

Parchen der Goldbahnchen fehlen; die Anpflanzung von



Wachholder in den Forsten wird meistens ein Haufiger-

werden der kleinen Haubenmeise (cristatus) zur Folge

haben. In dem Garten des Vogelliebhabers dilrfen die

Nadelholzer unter keinen Umstanden fehlen; sie werden

auch wohl nirgends vermisst werden, da sich die Liebha-

berei langst ibrer bemachtigt und sie zu einem gesuchten

Handelsartikel gemacbt bat, von dem die Vogel reichlicb

profitiren.

Von den Dornenstrauchern empfehlen sich zunacbst

verschiedene Arten der Gattung Crataegus, die ganz beson-

ders hinsicbtlicli des Vogelschutzes zur Anpflanzung brauch-

bar sind. Ihnen scbliessen sich an die Robinien und der

die Farbung des Oelbaums wiederholende Seedorn (Hippoplxae

rhamnoides). Ebenso sollte die stark bewehrte Gleditschia

triacanthus nirgend fehlen, deren Stamm'dicht mit 2 bis 4

Zoll langen, sich verastelnden Stacheln besetzt ist. In

wenigen Jahren erreicht solcher Busch eine bedeutende

Hohe. Er wird der Stacheln wegen besonders von Wtirgern

bevorzugt, aber auch diese gehoren ja zu den niitzlichen

Vogeln ; nur darf man sie nicht zu zahlreich werden lassen.

Schliesslich mochte ich noch den Einwurf widerlegen, der

mir gemacht werden konnte, dass Baume, um zu wachsen,

allzulanger Zeit bediirften. Ich bemerke darauf, dass schon

wenige Jahre geniigen, um ein ansehnliches Gebiisch zu

erziehen und erinnere an das Wort Rousseau's: Ein 20'

hoher Baum wiri't fiir den Menschen einen gleich nutzbaren

und angenehmen Schatten wie ein 8' hoher. So auch fiir

den Vogel. Moge ein Jeder nur immerhin pflanzen oder

Pflanzungen begunstigen. Es gehort nicht zu viel Geduld

dazu, die Entwicklung abzuwarten. Die Jahre rollen hin

und es wird sich die Freude an den Schopfungen im Laufe

der Zeit nur mehren und jedes Friihjahr neuen Genuss

bringen. Pflanzet nur, die Vogel werden sich schon

einstellen!

Verstand eines Thurmfalken.

Vor einigen Jahren war ich in den Besitz eines fast

erwachsenen Thurmfalken gelangt, der aus dem Nest gefallen,

jedoeh noch zu hiilflos war, sich selbst durchs Leben zu

schlagen, und von mir 3
/4 Jahre hindurch mit Beefsteak

a la tartare bestens gepflegt wurde.

Dieser Vogel verlor gleich jegliche Scheu, nahm das

dargebotene Futter aus der Hand und befand sich in seiner

Behausung, einem geraumigen Drathbauer, das er auch von
Zeit zu Zeit verlassen durfte, den Umstanden nach recht

wohl. Nur war ihm nach Verabreichung seiner Mahlzeit,

die wie gesagt aus einem rohen Beefsteak bestand, ungefahr

von den in Berliner Restaurationen zu 1 Jt. 50 ilblichen

Dimensionen, die Anwesenheit einer menschlichen Person

in der Nahe seines Bauers nicht recht behaglich; er fiirchtete,

dass ihm der soeben erlangte Leckerbissen, dessen obenge-

nannten Werth er wohl erkannt haben mochte, von dieser

wieder streitig gemacht werden konnte und gab diese Be-

sorgniss deutlich zu erkennen dadurch, dass er mit ausge-

breiteten Flugeln und vorgebeugtem Korper seinen Schatz

zu bedecken suchte und dabei fortwahrend Tone des Un-
willens ausstiess. Die eigentliche Mahlzeit begann erst, nach-

dem man sich entfernt oder eine gleichgultige Miene ange-

nommen hatte. Einige bei der Fiitterung vorgekommene
Neckereien mochten ihm wohl dies Misstrauen eingefiosst

haben.

Dies Misstrauen steigerte sich aber sofort zur grossten

Erbitterung, wenn ihm ein Spiegel vorgehalten wurde und
er darin einen Concurrenten seinesgleichen erblickte, der

ihm also wohl noch gefahrlicher schien. Er ging dann
sofort aggressiv vor, attakirte sein eigenes Ich mit Schnabel

und Fangen und wiederholte diese ADgriffe immer wieder

von Neuem, die alle nattirlich ohnmachtig von der glatten

Spiegelflache abprallten, dabei aber stets seine Mahlzeit mit

dem einen Fange krampfhaft festhaltend und heftige Tone
ausstossend. Als er auch einmal so seine Krafte vergeblich

erschopft hatte und zur Einsicht gelangt war, dass das Hin-

derniss das ihm von seinem Feinde trennte, nicht zu durch-

dringen war, kam ihm der schlaue Gedanke, den vermeint-

lichen Feind von seinem eigentlichen Platz anzugreifen und
begab sich deshalb plotzlich wuthschnaubend an den, nach

der Theorie eines logisch denkenden Thierverstandes jeden-

falls sehr richtigen Ort, namlich — hinter den Spiegel, aber

siehe da, der Gegenstand seines Hasses war verschwunden. —
Vergntiglich war es jetzt, seine deutlich ausgedriickte

Verwunderung zu beobachten. Die Aufregung verwandelte

sich plotzlich in starre Euhe, das Geschrei verstummte und
unbeweglich mit vorgestrecktem Kopfe betrachtete er das

leere Nichts, gleichsam kopfschiittelnd und nachdenkend, als

wenn ihm das doch nicht mit rechten Dingen zuzugehen

schien und verharrte so eine geraume Zeit in dieser Stellung,

dann aber wieder ein heftiges Geschrei ausstossend, um den

noch irgend wo vermutheten Gegner herauszufordern. Eine

Drehung des Spiegels belehrte ihn, dass dieser noch nicht

ganz verduftet sein konnte und erregte seine Erbitterung

wieder von Neuem, veranlasste ihn auch wohl wieder einen

Blick hinter die Coulissen zu werfen. Da ihm mehrere

Male durch dies Experiment seine Mahlzeit etwas verleidet

worden war, so blieb fiir ihn der Spiegel stets ein so ver-

dachtiges Object, dass er sofort in die grosste Aufregung

gerieht und ein lautes Geschrei ausstiess, wenn man nur

Miene machte, den Spiegel von der Wand zu holen oder

sich auch nur indessen Nahe begab.

Schwerin. 0. Wustnei.

Vereins - Angelegenheiten.

Die diesjahrige Friiujalirsexcursion der Allgemeinen dentsclien

Ornitkologischen (Sesellsckaft.

Besprochen von Hermann Schalow.

Die Allgemeine deutsche Ornithologische Gesellscliaft

zu Berlin unternabm am Sonntag den 28. Mai, an Stelle

der Juni-Sitzung, eine Friibjarsexcursion nach Neustndt E/W.
Ein Theil der Mitglieder begab sich bereits am Sonnabend

dorthin, wahrend die iibrigen Herren erst am Sonntag friih

in genannter Stadt eintrafen. Die Fuhrung durch die Um-
gegend und durch die Sammlungen der konigl. Forstacademie

hatte ein in Neustadt wohnendes Mitglied der Gesellscliaft,



Herr Prof. Altum, sowie Herr Pauli, Kector der dorti-

gen Realschule, in liebenswiirdigster Weise iibernommen.

Wenn der kleine Ausflug in jeder Weise als gelungen be-

zeichnet werden darf, und wenn alle Diejenigen, welche

daran Theil genommen, sich auch in spaterer Zeit gern

desselben entsinnen werden, so ist das nicht zum wenigsten

das Verdienst der beiden so eben genannten Herren.

Am Sonnabend wurde zunachst ein kleiner Rundgang

durch die Stadt unternommen und der Abend alsdann in

den gastlichen Kreisen des „Deutschen Hauses" bei orni-

thologischem Gesprach verbracht.

Am Sonntag, friih des Morgens, imternahm ein Theil

der anwesenden Mitglieder eine oologische Excursion nach

dem Eicbwerder, einem nahe der Stadt gelegenen, mit

niedrigem Gebiisch dicht bestandenen Abhange, um daselbst

Sylvia nisoria Bechst. bei ihrem Brutgeschaft zu beobachten.

Nach der Ruckkekr von diesem Ausfluge begaben sich sammt-

liche Theilnehmer in das Gebaude der konigl. Forstaea-

demie, um die daselbst aufgestellten zoologischen Samm-
lungen, vornehmlich die ornithologische Abtheilung, in

Augenschein zu nehmen.

Ueber die letztere sei es mir gestattet, einige Worte

hier zu sagen.

Die ornithologische Sammlung der konigl. Forstacademie

zu Neustadt E/W. enthalt in der Hauptsache nur ein-

heimische, d. h. deutsche Vogel. Eine Anzahl verschieden-

farbiger Etiquettenstander trennt die einzelnen Familien und

Genera und erleichtert durch die zweckniassige Aufstellung

den Studirenden die Uebersicht des Ganzen. In jiingster

Zeit hat Herr Prof. Altum begonnen, die einzelnen Arten

in verscbiedenen Kleidern und Geschlechtern mit Nestern

und Eiern in Gruppen zusammenzustellen, um den practischen

Zwecken, denen die Sammlung doch vor Allem dienen soil,

mehr gerecht zu werden. Von den einzelnen Exemplaren

verdienten viele erwahnt zu werden, doch will ich, um den

Raum dieser Notiz nicht ungebiihrlich zu uberschreiten, nur

einiges Interessante hier auffuhren. Neben mehreren bei

Neustadt ausgebrtiteten und daselbst geschossenen Picus

leuconotus Bechst. finden wir einen im hochsten Grade inter-

essanten Erythrismus unserer gemeinen Fringilla coelebs L.

Das Exemplar, am 19. Juki 1871 bei Neustadt erlegt, zeigt

in der ganzen Farbung ein mehr oder weniger dunkles Roth,

selbst an den Uropygialfedern, und auf dem Kopfe eine

eigenthumliche streifenformige Zeichnung. Von seltenen

Drosseln besitzt die Sammlung, neben den bekannten, in

der Nahe der Stadt gefangenen Exemplaren der Turdus

sibiricus Pall. (juv. und ad. c/), der T. atrigularis Natt.

(<? aus Miinster) und T. Naumanni Temm. (aus Neustadt),

ein sehr schones am 26. November 1874 zu Hardtburg bei

Coin erlegtes Exemplar von T. aureus Holl. Eine reiche

Collection von Perdix cinera L. aus alien Theilen Deutsch-

lands, zeigt das Variiren dieser Art in anschaulichster Weise.

Neben diesen und anderen Seltenheiten in der Sammlung
verdient aber vor alien Dingen die reichhaltige und mit

grosser Liebe gepflegte und vermehrte biologische Abtheilung

die eingehendste Beachtung. Die Gewolle der verschiedensten

Raubvogel und die Excremente einer Anzahl hiihnerartiger

Vbgel dienen dem Forstmanne zum Vergleich fur seine Funde
im Walde und geben ihm zugleich ein Mittel an die Hand,

auch ohne die Vogel selbst zu sehen, doch klar daruber

zu werden, was in seinen Revieren lebt. Eine interessante

Sammlung von Zapfen der Pinus sylvestris lehrt in an-

schaulichster Weise, wie verschieden dieselhen von den
einzelnen Vogeln abgelost werden. Loxia pytiopsittacus z. B.

schneidet die Frlichte am Grunde ab, Picus major zerfasert

die einzelnen Schuppen vollstandig, wakrend Loxia curvi-

rostra dieselben in der Mitte spaltet.

Noch interessanter als diese Zapfensammlung sind aber

unzweifelhaft in der biologischen Abtheilung die zahlreichen

Beweisstiicke fur die Thatigkeit der Spechte im Walde.

Seitdem Gloger seine Arbeiten tiber die Hoklenbruter ver-

offentlicht hatte, sind wir gewohnt, in den Spechten die

grossten Wohlthater des Waldes zu verehren unci denselben

als solche den ausgedehntesten Schutz angedeihen zu lassen.

Nach Besichtigung der in hiesiger Sammlung aufgestellten

Baumstiicke der Kiefer, Birke, Hainbuche u. s. w. mit

Spechtarbeiten, sowie der sogenannten Ringelbaume, muss
es jedem Besucher klar werden, dass die Thatigkeit der

Spechte ganz bedeutend uberschatzt worden ist. Wenn wir

Jemandem die Frage vorlegen: worin besteht der Nutzen,

den die Spechte uns gewahren? so wird man uns antworten:

sie vertilgen die schadlichen Insecten. Ja, was sind denn

nun aber vor alien Dingen „schadliche Insecten"? Der
Forstmann wird als solche zunachst die fur seine Wal-
dungen ausserordentlich Verderben bringenden Kafer aus

der Familie der Holzfresser, die gefahrlichen Bostrichus,

Eccoptogaster, Platypus und andere nennen. Dieselben sind

aber so klein und leben tief im Innern des Holzes so un-

gemein versteckt, dass sie von keinem Spechte weder gcsucht

noch gefunden werden. Wenn ein Wald von Borkenkafern

angefallen wird, so ist von den Spechten keine Abhiilfe des

Uebels zu erwarten. Es ist wiederholt in den verschiedensten

Gegenden beobachtet worden, dass in kranken Bestanden

kein Specht nach diesen kleinen Waldverderbern gejagt hatte;

es hat sich an der Aussenseite vieler Baume, die innerlich

vollstandig zerstort waren, auch nicht die leiseste Andeutung
der Thatigkeit eines Spechtes nachweisen lassen. Erst wenn
der Stamm, nach alien Richtungen hin zerfressen, so krank

und morsch geworden ist, dass die grossen Bockkafer, wie

Lamia aedilis, sowie Spondylis buprestoides und die verschie-

denen Rhagium-Arten sich in ihm festsetzen, dann stellen

sich erst die Spechte ein und fahnden auf die eben ge-

nannten grossen Arten. Alle diese Bockkafer thun aber

gar keinen Schaden mehr; wenn sie sich einstellen, ist der

Baum eben schon verloren. Was nutzt es also dann, wenn
der Schwarzspecht noch so eifrig in den alten morschen

Kiefernstubben nach den grossen Larven der Spondylis hackt,

im Gegentheil, er schadet eigentlich mehr als er nutzt, denn

ohne sein Eingreifen wiirde durch die Thatigkeit der Larven

der Baumstubben viel eher zerstort und somit zu Mulm
und Erde werden.

Eine Anzahl hochst instructiver Stiicke der Sammlung
weist auf das Deutlichste nach, dass die Wallungen und

Ringe, welche man oft an Baumen im Walde findet, und

die den einzelnen Stiimmen unter Umstanden verderblich

werden konnen, von den Percussionsversuchen der Spechte

nach Insecten herrlihren. Auch die Spechthohlen schaden

den Baumen, da ein gesunder Stamm durch sie kernfaul

wird und ein kranker schneller dem Verderben anheimfallt.

Die Ansicht, dass die Spechthohlen dem kranken Stamme
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Gelegenheit geben, langsam auszutrocknen, lasst sich durch

nichts reclitfertigen.

Ein genaues Studiren aller dieser Thatsachen in der

Saramlung wie im Walde wird ohne Zweii'el den Spechten

viel von ihrem Nimbus als ausnebmend wichtige und niitz-

liche Vogel nehmen und den Werth der bisher allgemein

anerkannten Mittheilungen Glogers um ein Bedeutendes

herabmindern.

Dies die wenigen Worte ilber die Neustadter Sammlung,

deren biologische Abtlieilung der Dnrchsicht eines Jeden

zu empfehlen ist, der sich tiber Verhaltnisse, wie die oben

beriihrten, unterrichten will. Aber gerade bei dieser Reich-

haltigkeit und practischen Zusammenstellung muss einen

jeden Ornitbologen, wenn er diese fiir den Forstmann so

uberaus lchrreiche und wichtige Sammlung durchmustert,

ein Gel'uhl des Bedauerns uberkommen, dass dieselbe den

hier in Neustadt studirenden jungen Forstleuten nicbt mehr

Anregung zum Studium der beimischen Yogelkunde giebt

und der ornithologiscben Wisscnschaft nicht mehr Jiinger

zufuhrt. —
Der Besichtigung der anderen Abtheilungen der zoolo-

gischen Sammlung folgte, nacb einem kleinen Imbiss im

Zainhammer, der Besuch der Versuchsgarten der Anstalt.

Alsdann nahm man nach langerem Spaziergang durch den

Wald im Sehutzenhause das Mittag ein. Der Nachmittag

fand die Versammlung in Warbecksmiihle, wo trotz des

eintretenden schlechten Wetters der Caffee im Freien ge-

nommen wurde. Mit den Abendziigen kehrten die Mit-

glieder nach Berlin zuruck.

Sammlungs- und Zlichtungs - Neuigkeiten.

Der zoologisehe Garten in Berlin hat

in neuester Zeit hochst werthvollen Zuwachs von Viigeln

erhalten, zum Theil Arten, welche bisher bei uns noch nicht

in Gefangenschal't geseben wurden. Als die hervorragendsten

sind zu neimen: Die Mexicanische Schopfelster oder

Bullock's Elster (Cyamirus Bullocki), die prachtige

Australische Glanzkrahe (Phonygama viridis) , die

Wiirgerkrake (Strepera arguta) von Australien und der

Langschnabelsittich (Henicognathus leptorhynchus). Zur
grossten Zierde gereichen den Volieren des Gartens ferner

das schon seit langerer Zeit gehaltene rothe Klippenhuhn
Amerika's (Rupicola croced) und der Glocken vogel
Brasilien's (Chasmarhynchus nudicollis).

TAUSCII- UND KAUF-VERKEHR.

A. Specialia (far Ornithologie).

Naturalien- und I/elii-niitteiliaiidliing
von Wilhelm Scliltiter in Halle a. S.

Meine beiden neuesten Cataloge Nr. 52 flber eine Sendung
spanischer Balge, Eier und Nester und Nr. 53 iiber Vogelbiilge

in Dunen- und Nestkleidern sind ersckienen und stehen auf

"Wunsch gratis zu Diensten. [23]

Fiir meine oologische Sammlung sucne ich exotische

(aussereuropaische) Vogeleier in grosseren Partbieen zu kaufen

oder ev. — soweit mein geringes Doubletten- Material reicht —
einzutauschen. [8]

Gefallige Offerten erbeten unter d. Adresse

Xeustadt, in Oberschlesien. Dr. KUTTEK, Oberstabsarzt.

Ich. suche tadellose Eier der gemeinen Wachtel {Perdix

coturnix) einzutauschen.

[25] Willi. Schlnter in Halle a. S.

In zweiter Auflage erschien:

Die

Nester und Eier
der in Dentschland nnd den angrenzenden Landern

briitenden Vogel.
Von

Dr. E. Wlllibald.
Mit 228 colorirten Abbildungen.

Eleg. geh. Preis 2 M. 40 Pf. [21]

Leipzig. C. A. Koch's Verlagshandlung.

B. Generalia.
Antilope Saiga d* ad., d" juv. und 9 ad. in prachtigen Winter-

fellen mit Schadel und Beinknochen, sowie Eohscelette dieser

Antilope hat abzulassen

[18] Willi. Sclilttter in Halle a. S.

GehOrne
von Copra caucasica, Antilope dorcas und Saiga, sowie Geweihe
von Cervus virginianus hat abzulassen

[24] Wilh. Schliiter in Halle a. S.

Einladung

an alle Kenner nnd Freunde der Hunde
zur Bildung eines Vereins fiir Zucht und Schaustellung

von Ragehunden in Berlin.

Seit Jahren wird von alien Jagern, Sportsmen, Ziichtern und
Liebhabern von Hunden im Deutschen Vaterlande und vornehm-
lich in der Reichshauptstadt ein Verein vermisst zur thatkraf-

tigen Erhaltung, Veredelung und Bildung reiner Hunde-Ragen.
Wir besitzen Vereine zur Sammlung, Erforschung, Ziichtung und
Veredelung der verschiedensten Thierklassen; nur das verstandigste

treueste, anhanglichste Hausthier, der Hund, ^wurde bisher in

dieser Beziehung vollig vernachUissigt. Es ist Zeit, dass diesem
Mangel abgeholfen wird, dass Deutschland auch hierin nicht

mehr hinter anderen Landern zuriickbleibt.

Der Unterzeiehnete ersucht daher alle Kenner und Freunde
edler Hunderagen, welche sich an einem solchen Zwecke bethei-

ligen wollen, ihre Adressen an ihn einzuschicken. Der Verein

wird sich daun noch im Laufe dieses Sommers constituiren und
wo moglich noch im Herbst die erste rationell geleitete
kynologiscke Ausstellung in Berlin veranstalten.

[26]

H. Wageniuhr
Secretair des zoologischen Gartens in Berlin.

Eine acbte Mopsliiindin
selten schones Exemplar ist fiir 150 Mark zu verkaufen. Naheres

bei Fritz Kleemann, Berlin, Michaelskirchplatz 4. [27]

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, V2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Inserate fur den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder

deren Raum. Zuschriften jeder Art fur das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin ,S.

zu richten. •

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

Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei. Berlin, Stallsclireiberstrasse 34. 3d.
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Eigenthiimlichkeiten und Veranderungen in

Vogelwelt des Stuttgarter Thales.

der

Von L. Martin, Conservator.

Den Lesern dieser Blatter durfte es vielleicht nicht

ohne Interesse sein, meine jetzt an 16 Jahre zahlenden

Beobachtungen der hiesigen Vogelwelt etwas naher mitzu-

theilen, da diese vermoge ihrer Abgeschlossenheit und sonsti-

gen Eigenschaften manches darbietet, was man anderswo

weniger zu beobacliten Gelegenheit findet. An sich ist die-

selbe ausserst arm an Arten und wird noch mehr darin

beschrankt, je weitere Fortschritte die Bodencultur hier mackt.

Dieses etwa drei Viertelstunden lange und eine halbe

Stunde breite Thai wird auf drei Seiten von hohen Wein-

bergen umschlossen, erstreckt sich fast genau von Siid nach

Nord und ist daselbst gegen den Neckar bin often. Ausser

den uberall sichtbaren Weinbergen nehmen zahlreiche Obst-

garten, nach der Thalsohle zu, die Umkranzung der Stadt

ein und trennen diese von den erstereu, wahrend einzelne

Garten sich zerstreut in das Hausermeer verlieren. Gegen

den Ausgang des Thales zieht sich der Konigliche Park

in einer weit gedehnten Ebene hin und ist dieser mit einer

grossen Anzahl hochstammiger Laubbaume bestanden.

Nach dieser nothwendigen Localschilderung will ich es

versuchen, die hier lebende Vogelwelt nach den Eindriicken,

die man von ihr erhalt, zu schildern, ohne mich dabei an

eine systematische Beihenfolge zu binden.

Dem Fremden, welcher z. B. von Norddeutsehland

nach Stuttgart kommt, fallen zunachst die vielen Amseln

auf, welche alle Garten um und mitten in der Stadt be-

leben und nicht seiten sogar von den Dachern herab ihren

lauten Gesang horen lassen. Was dem Pariser seine Eingel-

tauben, dem Strassburger seine Storche und dem Breslauer

seine Dohlen und Staare, das sind dem Stuttgarter seine

Amseln, welche er auch mit besonderer Zuneigung behandelt.

Sie nisten hier auch ganz denUmstanden gemass, auf Baumen,

an Spaliren und seit neuerer Zeit, wo viele Nadelholzer

gezogen werden, mit besonderer Vorliebe in Thuja-Gestrauch

ganz dicht an der Erde, und will ich beilaufig bemerken,

dass die Cultur der Nadelholzer in unseren Garten die Ab-
nahme sonstigen Gestrauchs, welche so viele Vogel verdrangt

hat, einigerniassen ersetzt, denn ausser von Amseln werden
die Nadelholzgebiische auch von Grasmucken, Schwarzkopfen,

Braunellen, Zaunschlupfern u.' a. vielfach zum Nestbau
auserwahlt.

Wir batten somit ein Mittel an der Hand, den Frei-

nistlern wieder neue Heimstatten fiir die verlorenen zu geben

und wollen daher die gegenwartige Mode der Gartencultur

nach dieser Seite hin kraftig unterstiitzen.

Was nun die Amseln betrifft, so streifen sie zur Herbst-

zeit viel in die Weinberge und fressen da verbotene Friichte,

was vielen von ihnen das Leben verwirkt, indem es Leute

genug giebt, welche solchen Frevel mit Vogeldunst bestrafen.

Die ubrig gebliebenen bleiben den Winter iiber da und
lassen sich gern futtern.

Die vorhin erwahnte Abnahme von Gestrauch hat sich

namentlich in den Kbniglichen Anlagen sehr bedauerlich

bemerkbar gemacht, indem vor etwa zwolf bis vierzehn

Jahren daselbst noch Nachtigallen schlugen, welche aber

seit einem Decennium leider ganzlich verstummt sind. Man
erzahlt darilber, dass der beruhmte Horticulteur, Furst Piickler-

Muskau, einst aus Schonheitsrucksichten gerathen haben

soil, das Unterholz aus den Anlagen zu entfernen, was aus-

gefiihrt die Folge gehabt, dass die Nachtigallen und eine

Menge anderer Vogel ihre Heimstatten verloren und somit

grossentheils fortbleiben mussten. Spatere Versuche, diesem

Uebelstande durch Anpflanzung neuen Unterholzes wieder

abzuhelfen, scheiterten ganzlich, indem bekanntlich solches

nur gedeiht, wenn die dariiber stehenden Baume gleichfalls

noch jung sind. Ganz denselben Fehler beging man in den

das Thai begrenzenden Waldern, wo man gleichfalls das

Unterholz aushieb und dadurch nicht nur die dortige Vogel-

welt enorm dezimirte, sondern sogar die naturliche Feuch-

tigkeit der Walder zerstorte und Wassermangel hervorrief.

Wie verderbenbringend solche Abholzung oft werden

kann, beweist der Umstand, dass eine Vogelschaar von
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vielen Schwarzkopfen, Grasmilcken und Laubvogeln, als sie

eines Friihlings wieder ankamen, ihre Heimstatten abgeholzt

fanden. Zufallig aber hatte man einzelne Flachen von

einigen Morgen unberiihrt gelo^sen, wohin sich nun die

heimathlosen Vogel fliichteten. Aber hier wartete ihrer

schon das sichere Verderben, denn Eichelheher und Vogel-

fanger fanden hier einen gedeckten Tisch, und die Nester,

welche die Eichelheher nicht entdeckt, fanden um so sicherer

die letzteren auf und habe ich an einera solchen Ort mich

yon einer auffallenden Menge Nester dieser Vogel iiberzeugt,

welche sammtlich leer, das heisst von Hehern und Menschen

ausgenommen worden waren. Ich erzahle diese Thatsache,

um damit auf den eigentlichen Grund der Abnahme unserer

Vogelwelt hinzuweisen, welcher nicht nur in diesem speciellen

Falle, sondern iiberall aufzutreten pflegt, wo man das Natur-

leben durch solche gedankenlose Bewirthschaftung, die man
gewohnlich mit dem Ausdruck „rationell" zu beschonigen

sucht, oft ganzlich zerstort.

An Meisenarten besitzen wir auffallend viele Sumpf-

meisen, sodann eine geringere Anzahl Kohl- und Blaumeisen

und auch Schwanzmeisen, wahrend die Tannenmeise fast

niemals und endlich die Haubenmeise gar nicht das Stutt-

garter Thai besuchen. Fiir die Hohlenbriiter ist durch Auf-

hangen von Nistkasten in den letzten Jahren viel gethan

worden, was um so nothwendiger ist, als die Obstbaume

immer mehr von friiher nie gekannten Feinden, wie z. B.

die Blutlaus, heimgesucht werden.

(Schluss folgt.)

Ornithologische Notizen eines Neunzigjahrigen.

I. Zur Naturgeschichte der Staare.

In einem Aufsatz in der G-artenlaube (6. Heft 1874)

„ilber die Gefahren der Vogelbrut" ist dem armen

Staare sehr Unrecht gethan und derselbe unverdient an den

Pranger gestellt, dass er nicht nur die Nester der Finken

und anderer friihnistender Yogel zerreisse, und die Bau-

stoffe seiner Hohle zutrage, sondern auch die nackten Jun-

gen kleinerer Vogel raube, um seine eigenen fluggen Nest-

linge damit zu futtern, was nur ein einzelnes, entartetes

Staarenpaar gethan haben mag. Hier auf meinem Gute,

wo friiher ganz in der Nahe meines Wohnhauses alljahr-

lich sechs bis acht Staarenpaare nisteten, die ich taglich

aus meiner Wohnstube beobachten konnte, habe ich nie

diese Untugend derselben entdeckt. In einem ganz frei-

stehenden Taubenhause, unmittelbar am Eingange des Gar-

tens, wo ich und meine Hausgenossen taglich vorbeigehen,

nisteten wahrend meines 68jahrigen hiesigen Aufenthalts,

bei einer grossen Anzahl Tauben, sechs bis acht Staaren-

paare, auch mindestens ebenso viele Sperlingspaare und

lebten stets in friedlichster Eintracht neben einander, ohne

dass die Staare im geringsten die Sperlingsnester zerstorten,

oder gar deren nackte Jungen raubten, um ihre eigenen

fluggen Jungen damit zu futtern. Hatte ich letzteres beob-

achtet, wiirde ich die Staare noch mehr liebgewonnen haben,

da ich von den SperliDgen oft so sehr belastigt war. Um
der grossen Vermehrung derselben vorzubeugen, wurden
periodisch die Sperlingsnester zerstort, die sich aber stets

mit Eiern oder Jungen gehorig versehen vorfanden, was

nicht moglich gewesen ware, wenn die Staare die Mitbe-

wohner des Taubenhauses, die Sperlingsnester zerstort. oder

deren nackte Junge geraubt hatten.

Hier am Rheine sind dessen Ufer zur Vermeidung

ihres Abbruches mit einer Weidenart, sogenanntes Ward-
holz {Salix viminalis) bepflanzt, was sich vom Oberrhein

bis zur hollandischen Grenze, an beiden Seiten desselben,

theilweise den ganzen Bheinstrom entlang erstreckt, so dass

allein hierfiir ein besonderer Koniglicher Oberforster ange-

stellt ist. Diese Holzung, unter dem Namen Rheinwarden,

dient Tausenden von Staaren zu ihrem Aufenthalte, die von

dort aus ihre Nester in die hohlen Baume und in alte Gemauer
der Umgegend bauen. Besassen diese die Untugend, Eier

und Junge aus den Nestern kleinerer Vogel zu rauben, so

wiirde kein einziges Ne-t kleiner Vogel am ganzen Rhein-

strom verschont bleiben. Einzelne Falle der Art mogen
vorgekommen sein, vielleicht von einem friiher gezahmten,

spater entflohenen Staarenpaare, was von seinem friiheren

Besitzer ahnliche Nahrung erhielt, wie so manche Vogel

im gefangenen Zustande ein ihnen sogar zutragliches Futter

erhalten, wie sie es im Freien nie gewohnt waren; doch

berechtigt dieses dessen Beobachter nicht, solches als Norm
fiir die Lebensweise einer ganzen Vogelart aufstellen zu

wollen.

So beschreibt ferner im 7. Heft der Gartenlaube von

1862 pag. 495 ein Ungenannter, zwar auf drollige humo-
ristische "Weise, den Kampf eines Staares mit einem Sper-

lingspaare um ein Nest in einem Brutkasten, was fur

*einen Laien sich amusant lesen mag, schwerlich sich aber

in der Wirklichkeit, wenigstens in der beschriebenen Art,

wird zugetragen haben, da ich in meinem Taubenhause

einen ahnlichen Kampf nie zu beobachten Gelegenheit hatte,

worin Sperlinge und Staare wahrend 60 Jahren ihre Nester

nebeneinander haben und friedlich zusammen leben.

Die Wanderheuschrecke als Futter fiir gefangene

Vogel.

Von E. von Schlechtendal.

Nachdem ich vergeblich den Versuch gemacht hatte,

getrocknete Heuschrecken aus Klein-Asien zu erhalten, gelang

es mir in diesem Jahre, durch den Lehrer Herrn G. Schulze

in Wiistermarke bei Uckro eine grossere Menge lebender

Wanderheuschrecken fiir meine Vogel zu erhalten. Die

Mehrzahl war allerdings auf dem Transporte umgekommen,

und von den Lebendgebliebenen starben taglich viele, dennoch

konnte ich mehrere Tage lang verschiedene meiner Vogel

mit diesen Geradfliiglern futtern. Am meisten erfreut beim

Anblick der Wanderheuschrecken war offenbar lyramius

carolinensis. Ohne einen Augenblick zu zogern, sttirzte er

sich auf das verhaltnissmassig doch grosse Kerbthier, flog

mit ihm auf seinen Sitz zuriick, schlug es zwei- oder drei-

mal gegen die Sitzstange und verschlang es. Kein anderer

Vogel wurde so schnell fertig; die Lamprocolius-, Sturnus-

und Acridotheres-Arten, obschon doch weit grossere Vogel,

schlugen eine ganze Zeit lang die Heuschrecken gegen den

Boden, ehe sie ihnen schnabelgerecht waren. Cassieus ictero-

notus und meine drei Icterus-Arten (vulgaris, baltimore und

spurius) brauchten natiirlich noch langere Zeit, denn diese
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Beutelstaare halten grossere Beute stets mit dem Fusse fest,

pfliicken die ihnen nicht zusagenden Theile mit dem Schnabel

ab und verzehren das Uebrige stiickweise. Mit grossem

Eifer griffen auch meine Sturnella-Arten (militaris und ludo-

viciana) die ihnen gereichten Heuscbrecken an, die sie ebenso

behandelten, wie ich dies von Sturnus und Acridotheres an-

gegeben. Ich hatte nicht geglaubt, dass auch meine Vogel

der Gattung Pycnonotus Geschmack an diesen grossen Heu-

schrecken finden wiirden; sie griffen dieselben aber stets

muthig an und liessen hochstens einzelne Theile liegen.

Selbst Phyllornis aurifrons wagte sich an eine ziemlich grosse

"Wanderheuschrecke. Blitzschnell stiirzte sich stets das

Parchen Liothrix luteus auf die in seinen Kafig geworfenen

Heuschrecken, und suchte dann Mannchen und Weibchen,

jedes eine grosse Heuschrecke im Schnabel tragend, ein

Platzchen, um sie in Ruhe zerstiickeln und verzehren zu

konnen. Ein oben im Kafig angebrachtes altes Nest wird

dabei als ein sehr geeigneter Ort fur solche Thatigkeit

angesehen. Ebenso erpicht auf die Heuschrecken zeigte sich

der Kafiggenosse der Sonnenvogel Melophus melanicterus, die

schwarze indische Haubenammer, ein zwar seltener und

hubscher, aber sonst nicht gerade unterhaltender Kafigvogel.

Gerade bei dieser Heuschreckenjagd trat die Gewandtheit von

Liothrix luteus recht deutlich hervor, gegen die hastigen, un-

geschickten Bewegungen der sonst doch zierlich gebauten

Ammer. Auch Garrulax auritus und Leucodioptron sinense,

namentlich der erstere, bekundeten eine grosse Vorliebe fur

woklgemastete Wanderheuschrecken und wurden schnell mit

ihnen fertig. Garrulax auritus hat die eigenthiimliche Ge-

wohnheit, manche Gegenstande, bevor er sie verzehrt, einige-

male zwischen die Schwung- und die Schwanzfedern zu stecken.

Er lasst dann den Fliigel ausgebreitet niederhangen und biegt

den Schwanz so weit nach unten und beziehungsweise nach

vorn, dass die Schwanzfedern auf die Sitzstange zu liegen

kommen. Mein Garrulax wendet namentlich bei manchen

Friichten dies Verfahren an, wahrend er es bei den Heu-

schrecken unterliess. Von den Kornerfressern war es neben

Mel. melanicterus hauptsachlich Coccoborus ludovicianus, der

eine besondere Vorliebe fur Heuschrecken-Nahrung an den

Tag legte.

Um zu versuchen, ob nicht gut getrocknete Heuschrecken

zerstossen, ahnlich wie getrocknete Maikafer, als Futterzusatz

verwendet werden konnen, habe ich eine Partie sorgfaltig

trocknen lassen und lasse sie unzerstossen in einem leinenen,

gut zugebundenen Beutel aufbewahren.

Vereins - Angelegenheiten.

Die diesjahrige Gefliigel- und Vogel-Ausstellung des

©rnithol. Centralvereins fur Sachsen und Thiiringen

in Halle a./S.

wurde in den Tagen vom 9. bis. 11. Juni abgehalten und

zwar in den durch die Ausstellungen genannten Vereins

auch in weiteren Kreisen bekannten, fur derartige Unter-

nehmungen so vorziiglich geeigneten Raumen von Miillers

Bellevue. Die zahlreichen Ausstellungsobjecte waren unter

857 Nummern in folgenden 7 Gruppen aufgefiihrt:

1. Hiihner, Fasanen, Perlhiihner und Pfauen mit 170

Nummern (Catalog: Nr. 1—162,819—824 u. 856— 857);

2. Enten und Ganse in 11 Nummern (163— 173); 3. Tau-
ben in 340 Nummern (174—513); 4. Sing- und Ziervogel

in 245 Nummern (514—728, 825—855); 5. Ausgestopfte

Vogel in 11 Nummern (729—739); 6. Gerathschaften und
Producte in 61 Nummern und 7. Schriften ornithologischen

Inhaltes in 20 Nummern.
"Was die Hiihner anlangt, so waren dieselben in alien

Spielarten vertreten. Auch die erst seit kurzer Zeit in

Deutschland bekannt gewordenen nackthalsigen Siebenbiir-

gischen Landhiihner waren in mehreren Stammen ausgestellt.

Hinsichtlich der Anordnung nach Racen ist die Zusammen-
stellung massgebend gewesen, wie sie in Oettels „Huhnerhof"

durchgefiihrt ist. Die ausgestellten Thiere waren fast ohne
Ausnahme rageacht und pramiirten diePreisrichter fiir Hiihner,

die Herren Dr. 0. Hann, Chemnitz, E. W. Fritzsch,
Leipzig und F. H. Seeling, Neuschonefeld b./Leipzig:

1. mit der silbernen Staatsmedaille : L. Adler, Coin,

auf einen Stamm Yokohama (Cat. 49.), W. Scheithauer,
Gaumitz b./Theissen auf einen Stamm Spanier (69). 2. mit

je einer broncenen Staatsmedaille: Assessor Miiller, Halle,

auf einen Stamm Malayen (39), 0. Kind, Leipzig, auf

einen Stamm schwarzer Cochinchina (20), J. W. Schultze,
Naumburg, auf einen Stamm Spanier (70). 0. Janisch,
Halle, auf einen Stamm Paduaner (96). 3. mit einem

silbernen Pokale: Dr. 0. Hann, Chemnitz, auf einen

Stamm Hollander (102). 4. mit je einem silbernen Becher

:

F. H. Seeling, Neuschonefeld, auf einen Stamm Cochinchina

(11) und H. Bauer, Leipzig, auf einen Stamm Yokohama
(50). 5. mit 15 JL (Stadtpreis) 0. Schmeisser, Halle,

auf einen Stamm Italiener (123). 6. mit 10 Ji. (Stadt-

preis): J. Voile rt, Delitzsch, auf einen Stamm Paduaner

(90). 7. mit je einem Diplom: J. W. Schultze, Naum-
burg, auf einen Stamm Silberbantams (143), 0. Kind,
Leipzig, auf einen Stamm Concbinchina (6), H. Fischer,
Teuchern, auf einen Stamm Brahma-Putra (25), G. Gess-
ner, Zeitz, auf einen Stamm Spanier (58), F. Erdmann,
Allstedt, auf einen Stamm Creve Coeur (78), C. Th. Richter,
Meerane, auf einen Stamm Fasanhiihner (44), 0. Weiske,
Frohburg , auf einen Stamm Kampfbantams (138),

F. Schwarz, Janisroda b./Naumburg, auf einen Stamm Gold-

bantam (820), Frhr. v. Eberstein, Buhla b./Sollstedt,

auf einen Stamm nackthalsige Jackthalhiihner (821),

A. Miiller, Solingen,auf einen Stamm bergischeKraher(126),

v. Wengen, Basel, auf einen Stamm Brahma-Putra (32),

0. Janisch, Halle, auf einen Stamm Paduaner (95),

Kohler, Weissenfels, auf einen Stamm weisse Spanier (75).

Die obengenannten Herren hatten auch die Beurthei-

lung der ausgestellten Fasanen, Perlhiihner, Pfauen, Enten

und Ganse iibernommen und pramiirten betreffs derselben

mit je einem Diplom: Assessor Miiller, Halle, auf einen

Stamm Silberfasan (158), denselben auf einen Stamm
Goldfasan (159), A. Apstein, Naumburg, auf einen Stamm
Brautenten. (171).

Eine besonders reiche Augenweide hot die 3. Ab-
theilung der Ausstellung, die Abtheilung Tauben, dar. Alle

Varietaten dieses beliebten Hausgefliigels und wirklich werth-

volle Exemplare waren vertreten. Die Preisrichter fiir

Tauben, die Herren C. Cramer, "Weissenfels, E. Anger-
mann, Hohenmolsen und H. Beeck, Halle, vergaben die

fiir diese Abtheilung ausgesetzten Preise wie folgt:
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1. die silberae Staatsmedaille: G. Eichner, Ltitzen,

auf ein Paar franzosische Kropfer (424). 2. je eine

bronzene Staatsmedaille: F. Wagner, Duderstedt, auf ein

Paar englische blaue Cariere (465), G. Gessner, Zeitz,

auf ein Paar Pfautauben (345). 3. einen silbernen Pocal

:

Schultze, Naumburg, auf 3 Paar Kropftauben (383,

406, 423). 4. einen silbernen Becher: Schumann,
Kossuln, auf 2 Paar Pfautauben (334, 432). 5. 15 Jt.

(Stadtpreis) : Schobe, Halle, auf Movchen, Pfautauben,

Briinner Kropftauben, Indianer (322a, 327, 439, 483).

6. 10 JL (Stadtpreis) Sommerwerk, Hohenmolsen, auf

Indianer (476, 477). 7. je ein Diplom: A. Sonntag,
Leukersdorf auf Lockentauben und MohrenkOpfe (206, 264),

Heiderich, Elberfeld, auf ein Paar gelbe Movchen (272),

H. Huth, Halle, auf ein Paar geperlte Movchen (281),

E. Rokrborn, Dorf Suiza, auf ein Paar rauhfussige

Kropfer (380), Becker, Nordhausen, auf ein Paar holl.

Ballonkropftauben (445), H. Bachhofen, Niirnberg, auf

ein Paar Nurnberger Bagdetten (456), R. Schreiber,

Gruna b./Nossen auf ein Paar gelbe Indianer (487) und

Schmeisser, Halle, auf ein Paar Bartohen-Tummler (245).
(Schluss folgt.) E. Tittel.

schwarzkopfige Bachstelzen, darunter solche mit weissen

Augenstreifen. Von Rohrsangern war nichts zu erhalten,

weil die Jagd im Dickichte unmoglich war." Von Semipa-

latinsk aus veranstaltete der dortige Gouverneur eine gross-

artige Jagd auf Argali fur die Reisenden, wozu 200 Kir-

gisen als Treiber aufgeboten wurden und war Dr. Brehm
so glticklich, das einzige Argalischaf, welches erlegt wurde,

zu schiessen. Nachdem sodann die Vorberge des Ala-Tau-
Gebirges iiberschritten waren, wurde Lepsa und am 2 1 . Mai

die chinesische Grenzstadt Dschugutschak erreicht. Von
hier aus wendete sich die Expedition wieder nach Norden

zum Saisan-See und kam nach Ueberschreiten des chine-

sischen Hoehaltai am 22. Juni nach Barnaul. Das

letzte Telegramm kam aus Tomsk, wo die Reisenden am
2. Juli eintrafen. Reiche Sammlungen sind zusammen-

gebracht, welche vermuthlich auch manche neue Vogelart

enthalten.

Wichtig fur Sammler.
Der als Praparator ruhmlichst bekannte Leopold

Schrader sammelt mit seinem Sohne im Innern Klein-

Asiens Naturalien jeder Art, besonders saubere Vogelbalge
und Eier, und beabsichtigt, den Winter und das nachste

Jahr hindurch auf Cypern zu sammeln. Wer von den

Naturalien des Herrn Schrader zu erwerben wiinscht,

erhalt nahere Auskunft durch Dr. Th. Kriiper, Conservator

am Universitats-Museum zu Athen.

TAUSCH- UND KATJF-VERKEHR.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Ueber die Forschungsreise der Herren Dr. Brehm,
Dr. Finsch und Graf Waldburg-Zeil, Mitglieder der All-

gemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft, nach West-

sibirien liegen in dem III. und IV. Bericht des Vereins
fur die deutsche Nordpolf ahrt in Bremen, sowie in

einem Aufsatze des Dr. Finsch in derWeserzeitung (Nr. 10563)

speciellere Nachrichten vor. Nach denselben waren die Reisen-

den, von den russischen Behorden in der zuvorkommendsten

Weise unterstiitzt, am 17. Marz in Moskau eingetroffen.

Nachdem daselbst ein Dolmetscher firr die Expedition enga-

girt war, ging es nach Omsk am Irtisch weiter, wo die

Reisenden nach beschwerlicher Fahrt am 20. April anlangten.

Am 27. April wurde Semipalatinsk erreicht. Von dort

aus sollte zunachst das wenig bekannte Tarabagataige-
birge siidlich iiber Sergiopol bereist werden. Dieses

Gebirge erstreckt sich siidlich vom grossen Altai in ost-

westlicher Richtung. In seinem Briefe von Lepsa (Tur-

kestan) schreibt Dr. Finsch: „Die Kirgisen halten hier

dressirte Steinadler, mit deren Hiilfe Wolf und Fuchs ge-

jagt werden, nur nicht im Fruhjahre, wo der Vogel dann

Liebesgedanken hat und deshalb nicht zur Jagd taugt."

Am 9. Mai langten die Reisenden am See Ala Kul
(bunter See) siidlich vom Tarabagataigebirge an. Ueber

das Vogelleben des Sees sagt Dr. Finsch: „Das Vogelleben

ist sehr reich; unzahlige Grauganse, die Junge hatten,

Enten, Schwane, graue Kraniche, Moven, darunter auch die

scheme grosse Fischermove (Larus ichthyaetus). Aber alles

Wassergefliigel war sehr scheu und kaum zu beschleichen.

Auf der Steppe am See fanden wir zuerst Rosenstaare und

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, l
/2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und

Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Inserate filr den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zede oder

deren Raum. Zuschriften jeder Art fur das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S.,

zu ricbten.

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

Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, Stallschreiberstrasse 34. 35.

A. Specialia (fur Ornithologie).

Eine Sammlung chinesischer Vogelbalge, ca.

70 Stuck (leidlich erhalten), darunter wertkvollere

Arten, soil unter giinstigen Bedingungen yerkauft

werden. Reflectanten erfahren auf portofreie An-
frage das Nahere Ton der Redaction, welche Ange-
bote entgegennimmt. [30]

Zwei prachtige Schwanze vom Leiervogel (Menura superba)

hat abzulassen Wilh. Schliiter in Halle a. S. [28]

Fur meine oologische Sammlung suche ich exotische

(aussereuropaische) Vogeleier in grosseren Partbieen zu kaufen

oder ev. — soweit mein geringes Doubletten- Material reicht —
einzutauschen. [9]

Gefallige Offerten erbeten unter d. Adresse

Neustadt, in Oberschlesien. Dr. KUTTER, Oberstabsarzt.

B. Generalia.
Saugethiere und Vogel werden billigst naturgetreu ausgestopft

und wissenschaftlich bestimmt von H. Jaenecke, Langenweddingen

b./Magdeburg. Auch ware derselbe geneigt, eine Stelle als Jager

oder Forstaufseher anzutreten. [29]

Moschus moschiferus Balg oder gestopft gesueht.

Braunschweig, Herzogl. Naturhistor. Museum. [31]

Prof. Dr. W. Blasius.
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Eigenthiimlichkeiten und Veranderungen in der

Vogelwelt des Stuttgarter Thales.

Von L. Martin, Conservator.

(Schluss.)

Der Griinspecht lasst in den Anlagen sein weithin

schallendes Gelachter oft horen, wahrend der niedliche

Zwergspecht ziemlich hiiufig die Obstgarten absucht und

daselbst nistet, wobei ihm der Wendehals wenig nachsteht.

Auch der Kuckuk und der Pirol lassen sich in den An-

lagen vereinzelt horen, doch ist dieses in den letzten Jabren

weniger mehr der Fall, wahrend das Gurren der Ringel-

tauben eher zuzunebmen scbeint.

Sehr eigenthumlich ist das Verbalten der Kabenfamilie,

welches von dem andererGegenden beinerkenswerth abweicht.

Die geschwatzigen Doblen, die mit ihrem „Schak, schak"

anderswo die Tbiirme beleben, sieht man hier nur im Winter

unter den Schaaren anderer Raben, wo sie von den Tbtlrmen

natiirlich keine Notiz nehmen. Die Saatkrahen, Doblen und

Staare lieben den Feldbau, wesshalb die ersteren im Sommer

niemals, im "Winter nur sehr vereinzelt anzutreffen sind;

Dohlen dagegen sieht man gleichfalls nur im Winter unter

den Schaaren der Rabenkrahen; Staare nisten noch zu

einzelnen Paaren in den Anlagen und vor etwa zehn Jahren

ein Paar zwischen den Dachziegeln des von mir bewohnten

Hauses. Die im Herbst von ihnen so beliebten Weinberge

verschmahen sie im Sommer giinzlich, und weil dem Stutt-

garter Thale Wiesen und Felder fehlen, werden sie nur

in den Anlagen vereinzelt angetroffen. Fiir das hiesige Thai

sind sie auch durchaus nicht wiinschenswerth, weil sie zu

grosse Traubenliebhaber sind, fiir deren Abanderung sich

noch keine Erziehungsregeln haben auffinden lassen. —
Bekanntlich kommt hier als Stand- und Strichvogel nur die

Rabenkrahe vor, zu welcher im Winter sich ganz vereinzelt

Exemplare der Nebelkrahe finden. Wahrend nun im Frtth-

jahr und Sommer nur vereinzelte Rabenkrahen, hier bios

„Raben" genannt, als Nesterpliinderer durch die Garten

streichen, bemerkt man von Ende October an wieder die

ersten Raben, welche von den Feldern der weiteren Um-

gebung herabkommen, um auf einer Anzahl hoher Pappeln

undPlatanen in den Konigl. Anlagen ihreNachtruhe zu halten.

Mit jedem Tage nimmt der Schwarm an Stiickzahl zu und
manbverirt in mondhellen Nachten oft noch lange in der

Luft herum, bevor er sich zur Nachtruhe begiebt. Nach
ohngefahrer Schatzung werden es zwischen zwei- bis drei-

tausend solcher Vbgel sein, welchen, wie vorhin schon er-

wahnt, auch einzelne Dohlen, Nebelkrahen und einige Saat-

krahen sich beigesellt haben. So treiben es diese Vogel

den ganzen Winter hindurch und es ist sehr amiisant, sie

des Abends von ihrer Arbeit nach ihrem Centralschlafsaal,

selbst von 3-—4 Stunden Entfernung, herstreichen zu sehen.

Sie kommen in einzelnen Abtheilungen an und schwarmen
unter lebhaftem Geschrei mit verschiedenen Schwenkungen
hoch iiber dem Thale und jeder neue Zug erweckt neue

Begrussung unter der Menge, die rasch an Seelenzahl wachst,

und scheint das ganze Manoveriren lediglich diesem socialen

Zwecke zu dienen, wie ja auch die Staare zur Herbstzeit

sich behufs des Sammelns in ahnlichen Schwenkungen er-

geben, bis sie endlicb ins Rohr zur Nachtruhe sich begeben.

— In umgekehrter Weise vom Abend, lost sich die schwarze

Gesellschaft des Morgens wieder auf, und scheint dabei

vielfach eine Art von Genossen- oder Landsmannschaft statt-

zufinden, denn man kann bei einer fortgefiihrten taglichen

Beobachtung, wenigstens der Zahl nach, die verschiedenen

Abtheilungen nach bestimmten Richtungen bin abstreichen

sehen, wahrend wahrscheinlich die Proletarier unter ihnen

es vorziehen, sich von dem Wohlthatigkeitssinn der Stutt-

garter ernahren zu lassen.

Ich habe mich schon vielfach mit der Frage beschaftigt,

was wohl der eigentliche Grund zu der Wahl dieser Schlaf-

stelle sein moge, wahrend der nahe Bopserwald mit seinen

Kiefern- und Fichtenbestanden ihnen zum Nisten passend

genug ist, dagegen aber im Winter ganzlich gemieden wird.

Doch ist es mir bis jetzt noch nicht gelungen, diesen Grund
ausfindig zu machen.

Als neue Ankommlinge in diesem Thale haben wir den

Girlitz seit langerer Zeit zu bezeichnen, dessen Individuen-

zahl sichtbar zunimmt und seit etwa zehn Jahren ist auch

die traute Haubenlerche eingewandert, die sich auf den
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"Wiisteneien der Eisenbahn am wohlsten fiihlt und zur Winter-

zeit schon haufig die Strasseu der Stadt besucht.

So wenig Gelegenheit das Thai fiir Wasservogel dar-

bietet, so verdient das Auftreten der gemeinen Wildente

auf den Gewassern der biesigen Anlagen einer ganz be-

sonderen Erwahnung, da diese sonst so scheuen Vogel sich

hier in solcher Weise an die Nahe der Menschen haben

gewohnen lassen, dass sie auf den ersten Blick als vollig

gezahmte Enten sich zeigen und daselbst in ziemlicher Menge

briiten. Diese Enten streichen ungenirt von Teich zu Teich

und selbst bis zum Neckar hin, woher sie nicht selten

neuen Zuwachs mitbringen. Die Vermehrung dieser Enten

ist gewbhnlich so stark, dass alle Herbst etwa ein halbes

Hundert abgeschossen werden konnen, was aber, urn sie

nicht allzusehr zn beunruhigen, binnen wenigen Stunden

abgemacht wird, worauf die Uebriggebliebenen nicht weiter

mehr behelligt werden. Es gewahrt iibrigens eine schone

Unterhaltung, in der Frilhlingszeit dieses muntere Volk

paarweise zwischen und uber den Baumen hin fliegen zu

sehen, wobei ganz nach Albertis Anstaudsbuch, oder vielmehr

diesem langst voraus, das schone Geschlecht jederzeit den

Vortritt geniesst.

Am Ausgang des Stuttgarter Thales, gegen den Neckar

hin, waren vor wenig Jahren noch schone Felderflachen an-

zutreffen, aus denen die Feldlerche sich emporhob und ihr

schones Lied aus blauer Luft herabsang, und horte man
damals noch die Lockrufe einzelner Rebhiihner, an deren

Stelle jetzt das Klagegeschrei unglticklicher Hauserspeculanten

die trostlose Einode durchwimmert.

Die Spechte, ihr Nutzen und Schaden.*)

Nicht Gloger , sondern die ganze in Jagd - und
Forstwissenschaft erfahrene Welt hat bisher den hervor-

ragenden Nutzen der Spechte gewiirdigt und wenn sich

auch eine einzelne Stimme dagegen erhob, so wurde dies

mit Recht um so weniger beachtet, als ein solcher Wider-

spruch sich grossentheils auf das Streben zuriickfiihren

liess, die Welt mit einer ganz neuen Beobachtung zu iiber-

raschen. Vorzugsweise wurde den Spechten das Eingeln

der Baume zum Vorwurf gemacht. Die Thatsache steht

zwar fest, aber eine geniigende Erklarung fehlt noch.

Ausgezeichnete Manner von Fach, wie Herr Forstmeister

Wiese, theilen keineswegs die Ansichten des Herrn
Professor Altum, und wie man auch uber die Sache denken
mag, da giebt es ganze Walder, welche von Spechten belebt

sind, ohne dass auch nur ein Baum geringelt wiirde. Das
Ringeln muss durchaus einen localen Grund haben, sei

es nun eine krankhafte Beschaffenheit des Baumes oder

eine individuelle Neigung des Vogels. Insecten hat man
bisher in solchen Baumen noch nicht nachweisen konnen.

Jedenfalls bleibt diese Angelegenheit noch fiir kiinftige

Beobachtungen offen. Mag aber auch die endliche Ent-

scheidung fallen, wie sie will, der Schaden am Holze bleibt

ein so unwesentlicher , dass er auch nicht entfernt ein

Gegengewicht gegen den grossen Nutzen der Spechte

bilden kann.

Ferner hat man den Spechten das Anbohren der

Baume zum Vorwurf gemacht, und doch gereicht gerade

dies mittelbar zur Erhaltung der Walder, indem die Spechte

nicht allein fiir sich, sondern auch fur eine Menge anderer

niitzlicher Vogel, die Brutstatten bauen. Dabei wird es

nicht leicht vorkommen, dass ein Specht einen gesunden

Baum angreift, sondern stets solche Baume, welche bereits

im Innern verfault sind, was der Specht leicht durch

Klopfen erkennt. Trotz sorgfaltigster Untersuchung der

Spechtarbeiten in einem langen Zeitraume, ist es uns nie

vorgekommen, dass ein Specht einen gesunden Baum an-

ging, d. h. einen Baum, dessen Holz noch die urspriing-

liche Festigkeit und Harte hatte.

Ganzlich unbegrundet ist es jedoch, wenn man be-

haupten will, die verderblichsten Kafer und ihre Larven
sassen zu tief im Holze, um von den Spechten erreicht zu

werden. Schon der blosse Anblick eines entrindeten, vom
Borkenkafer (Bostrichus) getodteten Stammes liefert das

Gegentheil und wenn man sich die Miihe gibt, einen Stamm
zu untersuchen, in welchem sich die Larven dieses Kafers

befinden, so kann man sich leicht belehren, dass dieselben

ganz nahe unter der Rinde ihre Gange machen, wo es selbst

den kleineren Spechtarten nicht schwer fallt, die Kaferbrut

zu finden. Dass die Spechte in Revieren, welche vom
Borkenkafer befallen sind, eine ungewohnlich reiche Nahrung
finden, zeigt auch ihre bedeutende Vermehrung in solchen

Lokalitaten. Bekanntlich hat der Schwarzspecht bei gewohn-

lichen Verhaltnissen ein sehr grosses Revier , wo kein

anderer Schwarzspecht geduldet wird. Dies andert sich

jedoch sofort, sobald der Borkenkafer in Masse auftritt

und dann leben oft viele Paare friedlich neben einander.

In einem benachbarten konigl. Revier, wo in Folge von

Raupenfrass der Borkenkafer auftrat, fanaen sich in einer

Unterforsterei, wo sonst seit vielen Jahren nur ein

Paar Schwarzspechte lebten, acht Paare ein und briiteten

daselbst in guter Eintracht. Aehnlich war die Vermehrung
der kleineren Spechtarten.

Dass die Spechte allein nicht im Stande sind , eine

bereits eingetretene grosse Verbreitung des Waldverderbers

zu unterdriicken , mag richtig sein, immer aber gewahren

sie dem Menschen eine wesentliche Unterstiitzung und in

gewohnlichen Verhaltnissen verhindern sie das Eintreten

einer grossen Vermehrung schadlicher Insecten.

Die Erhaltung des Gleichgewichtes in der Natur aber

ist es, welches die dem Menschen niitzlichen Thiere be-

wirken. Ist dies Gleichgewicht einmal gestort, so vermogen

nur andere Mittel der Natur- oder der Menschenhand das-

selbe wieder herzustellen und dann tragen die Spechte auch

ihren Theil bei zur Ausgleichung.

Anmerkung: Im Zoologischen Garten gab ich ge-

legentlich iiber diesen Gegenstand eine ausfuhrliche Mittheilung,

welche demnachst im Separatabdruck erscheinen wird.

E. F. v. Homeyer.

[Anmerkung der Redaction: Bei der hohen Wichtig-

keit obiger Frage , in welcher zwei hocherfahrene Kenner und
Beobachter der Vogel mit ihrem Urtheil gegeniiber stehen, ware
es sehr erwiinscht , wenn insbesondere die Herren Forstleute,

welche practische Erfahrungen gemacht, die fiir die Richtigkeit

der einen oder anderen Ansicht sprechen, dieselben publicirten.]

*) Vergl. Oraith. Centralbl. No. 2, pag. 9.
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Vereins - Angelegenheiten.

Die diesjahrige Geflugel- und Vogel-Ausstellnng des

ornithol. Centralvereins fiir Sachsen nnd Thiiringen

in Halle a./S.

(Schluss)

Sehr reichhaltig war auch die Abtheilung „Sing- und

Ziervogel". Der zum Weltburger gewordene Kanarienvogel

war in nicht weniger als 7 1 Nummern ausgestellt. Bedenkt

man, dass die Tage der Ausstellung gerade in die voile

Heckzeit dieses Vogels hineinfielen, so wird man zugeben,

dass vorgenannte Ziffer eine unerwartet grosse ist. Dazu

bestand die Mebrzahl der ausgestellten Kanarien aus wirk-

lich feinen Sangern, darunter solche, die selbst der strengste

Kritiker als tadellos anerkennen musste. Die Preisricbter

fiir Kanarienvogel, die Herren J. Hayer, Andreasberg,

E. Labeling, Halle, und Th. Hennig, Halle, pramiirten:

1. mit einem silbernen Pokale: J. Hayer, Andreas-

berg (517). 2. mit einem silbernen Becher: R. Haupt,
Berlin (519). 3. mit 30 A. (Stadtpreis) : W. Mentzel,
Halle, (537). 4. mit 10 A (Stadtpreis) 0. Kohlig,

Halle, (522). 5. mit je einem Diplome: E. Haupt,
Berlin, (520), L. Sehafer, Halle, (540), K. Schlobach,
Halle (542), Ebeling, Merseburg, (850), Dressel, Halle,

(516) und E. Schmidt sen., Halle (547).

Die sonstigen Vogel waren allesammt exotische.

Einheimische waren principiell ausgeschlossen. Das bunte

Chor dieser farbenprachtigen Thierchen , deren Heimath
unter einem heisseren Himmelsstriche ist, war unter 174
Nummern ausgestellt und fiillte zwei ansehnliche Raume
des Ausstellungsloeales. Die zablreichen, selbstgezuchteten

Vogel, welche sich darunter befanden, liefern den Beweis,

dass die Zucbt der Exoten aueh in Deutschland bereits

ein beachtenswerther Erwerbszweig geworden ist, und die

sich auf der Ausstellung bemerklich machende rege Nach-

frage gerade nach diesen Vogeln spricht lebhaft dafur, dass

eine Begiinstigung dieses Erwerbzweiges die gewiinschte

Schonung der bei uns heimischen niitzlichen Vogel zur

Folge haben wird. Ohne die zablreichen ausiandischen

Prachtfinken (Astrilden und Amadinen), Wittwenvogel,

Webervogel und die sonstigen der sehr reichhaltigen Sippe

der Sperlingsarten angehorigen Vogel, die mancherlei Staar-

vogel, die vielen verschiedenen Papageyen u. s. w. namhaft

zu machen, sollen hier nur einige ganz besondere Selten-

heiten Erwahnung finden. Dazu gehort in erster Linie

die reiche Collection von Webervogeln, die Dr. C. Russ,
Steglitz b. /Berlin, eingesandt hatte. Dieselbe umfasste zwei

Parchen dottergelbe Weber (Ploceus vitellinus) , wovon ein

Paar selbstgeziichtet, ein Paar Baya-Weber (Ploc. £aya),

ein Paar Manyar -Weber (Ploc. Manyar), ein Masken-
Weber (Mannchen) (Ploc. personatus), selbstgeziichtet, ein

Paar Bengalen-Weber (Ploc. bengalensis) , ebenfalls selbst

geziichtet, zwei Paar selbstgezuchtete Madagascar-Weber
(Ploc. madagascariensis), und ein Paar rosenrothe Dioschs

(Ploc. Lathami). Von den meisten dieser Kunstler unter

den Vogeln waren Nester, auch sogenannte Vergntigungs-

nester beigehangt. Ruhmenswerthe Hervorhebung verdienen

auch die zum Theil sehr seltenen Vogel des Herrn
Dr.Franken, Baden-Baden, von denenbesonders ein Parchen
des iiber einen grossen Theil von Siidamerika verbreiteten,

aber nur mitunter in einzelnen Parchen auf den deutscben

Vogelmarkt gelangenden Rothhaubenfink (Fr. pileata) und
ein Exemplar des wilden Kanarienvogels (Mannchen)

(Fr. canariensis) zu erwahnen sind. Interessant waren auch die

von demselben ausgestellten Bastardvogel, von denen sich

besonders der von Fr. cana und alario und der von

Fr. cana und musica als fleissige Sanger auszeichneten.

Die Preisrichter fiir auslandische Vogel, die Herren

Dr. E. Baldamus, Coburg, A. Kb hie r, Weissenfels, und
Gerichtsassessor Miiller, Halle, vergaben die fiir die

Exoten ausgesetzten Preise in folgender Weise:

1. einen silbernen Pokal: R. Tittel, Halle, fiir

glanzende Zuchtungserfolge. 2. einen silbernen Becher:

Dr. C. Russ, Steglitz, fiir eine Sammlung von Webervogeln

nebst Nestern. 3. 30 A (Stadtpreis): Zeidler, Halle,

fiir eine Collection von Schmuckfinken und anderen Exoten.

4. 20 A (Stadtpreis): Uhlig, Halle, fiir seltene Papageien.

5. 10 A (Stadtpreis) Schobe, Halle, fiir eine Collection

exotischer Vogel. 6. je ein Diplom: H. Mo lie r, Hamburg,

fiir seltene und schone Papageien, Dr. Fran ken, Baden-

Baden, fiir seltene Exoten in vorziiglicher Condition (Reisvogel),

F. Taatz, Halle, fiir schone Papageyen, F. Schneider,
Wittstock, fiir ein Parchen selbsgezuchteter Rosella-Sittiche,

C. Volkmann, Halle, fiir Webervogel, 0. Wiegand,
Zeitz, fiir Ziichtungen von Rothrumpfsittichen.

Das unsern einheimischen Sangern und den sonstigen

niitzlichen Vogeln schadHche Raubzeug (Raubthiere, Raub-

vogel) war durch gut ausgestopfte Exemplare in sinniger

Zusammenstellung zur Anschauung gebracht. Eine sehr

umfangreiche, streng systematisch geordnete Collection von

Vogeleiern, ausgestellt von W. Schliiter, Halle, musste

sowohl das Interesse des Ornithologen , wie auch das des

Laien in einem hohen Grade fesseln- Das Preisrichter-

Collegium pramiirte mit je einem Diplom: G. Franziscus
jun. , Wittenberg, fiir einen Glaskasten mit ausgestopften

Vogeln (729), W. Schliiter, Halle, fur eine Collection

von Vogeleiern (738). — Grosse Anerkennung erwarben

sich auch die von Dr. 0. Hann, Chemnitz, ausgestellten

Embryo-Praparate , die das geheimnissvolle Leben im be-

briiteten Vogeleie von seinen ersten Anfangen durch alle

Stufen der Entwicklung hindurch bis zum vollstandig aus-

gebildeten Vogel zur Anschauung brachten. In gerechter

Wiirdigung der hohen Wichtigkeit dieser Praparate wurde

der Aussteller derselben durch das Preisrichter-Collegium

mit einem Diplome pramiirt. Dergleichen wurden auch

zuerkannt: Dr. Baldamus, Coburg, fur sein Werk iiber

Federviehzucht, Dr. C. Russ, Steglitz, fur seine popularen

ornithologischen Schriften, C. H. Heiland, Halle, fiir einen

Geflugelhof mit Eierhaus, Berghaus , Halle, fur ein

Fasanenhaus.

Der bei Gelegenheit der Ausstellung veranstaltete

Wettflug von Brieftauben fand am 12. Juni statt. Die

Tauben waren vom Possnecker Brieftauben-Verein eingesandt.

Genau um 11 Uhr 30 Minuten wurde der Kafig geoffnet.

Die Tauben, eilf an der Zahl, erhoben sich gleichzeitig,

flogen eine kurze Strecke nach Westen, schlugen dann die

directe Richtung nach ihrer Heimath ein und waren in

wenigen Minuten den Blicken der Zuschauer entschwunden.

Die mit dem Losungsworte „ Sedan" erreichte ihr Ziel in

genau zwei Stunden. Dann langte nach weiteren 3 Minuten
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„Strassburg" an, und in kurzeren und langeren Pausen

trafen dann auch die ubrigen Tauben auf ihren Scblagen

ein. Die fur diesen Wettfiug ausgesetzten Preise erhielten:

1. 20 A Franz Weithase auf „Sedan". 2. 10 M.

0. Baumbach auf „Strassburg" und 3. ein Diplom Ru-

dolph Weithase.

Was den durch Verkauf stattgehabten Umsatz anlangt,

so war derselbe bei den gegenwartigen ungiinstigen Zeit-

verhaltnissen ein ganz betrachtlicher. Derselbe beziffert

sich auf nahezu 5000 Mark und mehr als drei Viertel

der verkauflich ausgestellten Gegenstande gingen in andere

Hande iiber. So ist denn auch die diesjahrige Gefliigel-

und Vogel-Ausstellung oben genannten Vereins ein redender

Beweis von der erfolgreichen Thatigkeit seiner Mitglieder.

Moge der Verein in seinen Bestrebungen beharren!

Halle a./S. E
-
TlTTEL -

Nachrichten und Neuigkeiten.

Pommersclies Museum zu Stettin : Die ornithologische

Sammlung dieses aufstrebenden Institutes, welches besonders

durch den rastlosen Eifer des Dr. H. Dohrn sich schnell

entwickelt und Dank der zahlreichen Betheiligung ferner

ein stetiges Wachsthum erwarten lasst, hat im verflossenen

Jahre viele und werthvolle Vermehrung erfahren. Speciell

hervorzuheben sind die vielen Sammlungen trefflich prapa-

rirter Exemplare, welche HerrW. Schwaitzer, Sohn des

Praparators Schwaitzer, in Liberia zusammengebracht.

Darunter befindet sich: der seltene Baubvogel Machaerharn-

phus Andersoni, der auch mancher grosseren Sammlung

noch fehlt, Serien von Ceryle Sharpei, Buceros elatus und

anderen Nashornvogeln, Tigrisoma leucolophum, Himantornis

haematopus u. a. Leider sind seit langerer Zeit Nachrichten

von Herrn Schwaitzer ausgeblieben und ist zu befiirchten,

dass er, wie viele vor ihm, ein Opfer des morderischen

Klimas geworden. Ferneren Zuwachs erhielt die Sammlung

durch Vogel von Australien, Neu-Guinea und den

Sudsee-Inseln, darunter Balg und Scelett der interessanten

Taube Didunculus strigirostris. Die Provinz Pommern darf

stolz sein auf dieses junge Institut, welches schon jetzt

nickt allein das Interesse fur die Thierkunde anregt und

das zoologische Studium befor-dert, sondern auch werthvollen

Stoff fur wissenschaftliche Arbeiten bietet.

Die Alpenvbgel der Schweiz, dargestellt von Dr. Carl
Stolker in St. Fiden bei St. Gallen (Selbstverlag des

Herausgebers) enthaltend photographische Abbildungen von

Vogeln, welche in der Schweiz der Alpenregion eigen-

thiimlich sind. Diese Photographien, angefertigt nach selbst-

praparirtenExemplaren des Herausgebers durch Gebr. Taschler

in St. Fiden, werden in sogenanntem Cabinetskartenformat,

auf Quartkarten aufgezogen, in Lieferungen von je 1 5 Stuck

in eleganter Mappe zum Preise von Fr. 28 pro Lieferung

ausgegeben. Die erste Lieferung liegt gegenwartig vollendet

vor. Wenngleich die Photographie zur Darstellung zoolo-

gischer Objecte wenig geeignet ist, da sie allzutreu die

Natur wiedergiebt, jeden zufalligen Mangel des Gegenstandes,

wie die leisesten, durch das Licht bedingten Schattirungen

zeigt, wahrend der Zoologe verlangt, dass eine Abbildung

die hervorstechenden Merkmale klar markire , dagegen die

Verschiedenheiten des Lichteffectes, kurz die rein kiinstlerische

Ausstattung mehr zuriicktrete, so sind im rorliegenden Falle

doch diese Schwierigkeiten durch die meisterhafte Prapara-

tion der dargestellten Exemplare, wie durch die Klarheit

der Photographien an sich iiberwunden und Bilder erreicht,

welche den Ornithologen ebensowohl wie den Kunstler be-

friedigen. Es wird dieses Prachtwerk daher jeder ornitho-

logischen Bibliothek, wie jedem Salon -Biichertische zur

grossten Zierde gereichen und moge in gleicher Weise

Freunden und Besuchern der Schweizer Alpen als Andenken

an die grossartige Gebirgsnatur empfohlen sein. A. R.

B i 1 1 e.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine Vogelfauna Oester-

reich-Ungarns herauszugeben, wozu ihm bereits reiches Ma-
terial vorliegt. Damit jedoch diese Arbeit die moglichste

Vollstandigkeit erlange, ersucht der Unterzeichnete die Be-

sitzer von Sammlungen und Freunde der Vogel, ihn bei

diesem Unternehmen mit ihren Erfahrungen unterstutzen zu

wollen. Ganz besonders erwtinscht ist es, genaue Daten

iiber das Vorkommen seltener innerhalb der Oesterreichisch-

Ungarischen Monarchic erlegten Arten zu erhalten und

werden die betreffenden Mittheilungen gewissenhafte Ver-

wendung finden.

Villa Tannenhof b/Hallein.

Victor Bitter v. Tschusi-Schmidhofen.

TAUSCH- Ml) KAUF-VERKEDR.

Eier von Cursorius europaeus und Hoplopteris spunosus werden

zu hochsten Preisen zu kaufen gesucht von

A. NEHRKORN,
[-32] Riddagshausen b/Braunschweig.

Man sucht mit einem wissenschaftlichen Sammler in Ver-

bindung zu kommen, in dessen Revier Gelege und Nester von

Calamopherpe aquaiica, Boie, Calarnoclyta cariceti, Bp., erhalten

werden konnen.

GEORG VOGEL,
rgg] Zurich, Werdmiihlestrasse 8.

Gegen Franco-Einsendung von 50 Pf. in Briermarken tlber-

sendet HABICRT's Buchhandlung in Bonn ebenfalls franco das

als Sammlungs- und Tauschkatalog fur Vogel- und Eier-
sammler sehr geeignete

„Verzeichniss sammtlicher im nordlichen Deutschland

bisher im Freien beobachteten Vogelarten" mitlatei-

nischen (Nomenclatur nach Blasius) und deutschen Namen,
(Separatabzug aus Borggreve'sVogelfauna), in welchem
die Brutvogel, Zugvogel und Zuggaste durch verschieden-

artigen Druck kenntlich gemacht sind. [34]

Ein Abonnement auf: Dresser's „The Birds of Europe"
ist unter giinstigen Bedingungen verkauflich abzutreten. Erschienen

sind bis jetzt vier Jahrgange in 48 Lieferungen. Nahere Auskunft
ertheilt die Redaction.

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

Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, StallschreiberatrasBe 34. 35.
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Ein Haus-Rothschwanzchen (Buticilla tithys)

im Walde briitend.

Von H. Hesselink.

Es verlauft fur den eifrigen Naturforscher, welcher es

mit seiner Zeit tibereinbringen kann, die Vogel taglich zu

beobachten, gewiss selten ein Jahr, in dem er nicht iiber

die Lebensweise der gefiederten Thiere einige interessante

Bebbachtungen macht.

Natiirlich stellen nicht alle Gegenden dem Liebhaber

filr seine Forschungen ein gleich ergiebiges Beobachtungs-

gebiet dar. Auch in Niederland, das verhaltnissmassig

ausserordentlicli reich an Vogelarten ist, hat man Provinzen,

wo nur sehr wenig Arten vertreten sind.

Danach gerechnet mogen wir mit der Provinz Gro-

ningen wohl zufrieden sein, hier findet der Beobachter fiir

seine Erforschungen ein sehr reiches Feld, das jeder wahr-

nimmt, welcher hier einige Zeit verweilt.

Auch hoffe ich spater, den deutschen Vogelfreunden

eine Uebersicht der gefiederten Thiere zu geben, welche

hier briiten, durchziehen, iiberwintern und verirren, wozu

viele Arten gehbren, welche man in dieser nbrdlichen Pro-

vinz gar nicht suchen sollte.

Zu den Vbgeln, welche friiher hier gar nicht zu finden

waren, gehbrt auch der obengenannte. Im Jahre 1840

wurden die ersten Hausrothschwanzchen bemerkt. Leider

verweilten die Vbgel nur einige Wochen, ran dann wieder

fortzuziehen. Dies wiederholte sich bis 1855. In diesem

Jahre wurde das erste Paar von Herrn Gartner Koemers

auf dem Dache seiner Wohnung briitend angetroffen, zum
Befremden der Vogelkenner jener Zeit.

Seitdem wurde unsere Stadt immer mehr von Haus-

Rothschwanzchen bewohnt und gegenwartig ist die Art schon

einer der allgemeinsten Brutvbgel. Ausserhalb der Stadt

hatte ich ihn vor 1875 niemals angetroffen.

Es war den 16. Mai 1875, als ich in einem ziemlich

ausgebreiteten Eichenwald, 1 V2 Stunden entfernt von Gro-

ningen nach Nestern der Sylvia rufa suchend, um meine

Sammlung mit neuen Exemplaren wieder anzufullen , in

einem Strauche, ungefahr in der Hohe von 3 Fuss, ein

Nest fand, ahnlich dem von Buticilla phoenicunts, jedoch

nicht mit Federn ausgepolstert. Das einzige Ei war ganz

weiss, und hatte auf der Basis nur einige wenige feine

braune Punkte — mir war es unbekannt , denn obgleich

es sehr der Buticilla tithys ahnelte, konnte ich es dafilr

doch nicht halten. Weil das Nest sehr leicht zu finden

war , und viele Knaben und Vogelsteller hier passirten,

konnte ich das Ei nicht liegen lassen, ohne Gefahr es zu

verlieren und beschloss, es mit nach Hause zu nehmen.

Am folgenden Morgen war der erste Gang natiirlich

nach dem Neste; ich fand zu meinem Erstaunen wieder

ein Ei darin, aber nun ein schneeweisses, ganz ungefleckt,

zum Verwechseln ahnlich mit den Eiern obengenannter Art.

Auch dieses nahm ich mit, legte aber des Abends
ein sehr leicht gefarbtes Ei der B. phoenicura wieder ein.

Meine Erwartung wurde nicht getauscht; der 18. Mai
brachte wieder ein Ei , so auch der 19. und 20. Nun
schien die Mutter die Hoffnung aufzugeben, ein vollstandiges

Gehege zu erhalten , denn kein Ei war mehr zu finden;

ich nahm zuletzt auch das leere Nest mit. Wohl hatte

ich nun ein geflecktes und 4 ganz weisse Eier, doch es

gelang mir niemals , die Eltern zu sehen , wie viel Miihe

ich mir auch gab. Ein tiichtiger Ornitholog, welchem ich

eines dieser Eier zur Bestimmung gesandt hatte, hielt es

auch fiir eines der B. tithys, erstaunte jedoch, als er hbrte,

dass sie im Strauche gefunden waren.

Am 23. August brachte mir ein Vogelsteller einen

Vogel , welchen ich fur B. tithys erkannte. Dieser hat

wochenlang im Walde gelebt, auch, wie der Mann mir

versicherte, eine Brut gliicklich ausgebracht; die Eltern mit

ihren Jungen waren noch taglich da wahrzunehmen. Der

Geschossene war ein Junges, die Schwanzfedern noch sehr

wenig ausgebildet. Ich eilte, mir die Brutgegend anzusehen

und hatte bald die Gelegenheit, Eltern und Junge zu be-

obachten. Ungefahr bis zum October verweilten sie da.

Zum Ueberfiusse brachte mir mein Nachbar im Juli auch

noch ein Rothschwanz-Nest mit 4 Eiern. Ungliicklicherweise

waren sie schon stark bebriitet und dadurch fiir meine

Sammlung werthlos. Auch dieses Nest fand er auf einem



20

alten Walle zwischen Striiuchern, jedoch waren hier Federn

vorhanden.

Da man nun in den Werken von: Badeker (Eier und

Vogel Europas), Brehm (Gefangene Vogel und Illustrirtes

Thierleben) Friedrich Sclilegel etc. immer liest, dass

das Hausrothsckwanzchen ausschliesslich in Stadten und nie-

mals im Walde briitet, meinte ich die wunderbare Aban-

derung vom Brutorte den Lesern Ihres Blattes mittheilen

zu miissen. Vielleicht dass schon mehrere Vogelkenner in

Deutschland ahnliches bemerkt baben. Sehr gern wunschte

ich das zu wissen, denn erst dann kann ich mit Sicher-

heit annehmen, dass es keine ausserordentlichen Ursachen

sind , welche den Hausrothschwanz yon der Stadt in den

Wald gebracht haben. Wenn ich diesen Sommer wieder

Nester da antreffe, werde ich es mittheilen.

Groningen in Niederland, Mai 1876.

Ornithologische Notizen eines Neunzigjahrigen.

II. Die Schadlichkeit der Dompfaffen.

In einem englischen Sporting Journale wird dariiber

geklagt, dass die Dompfaffen oder Gimpel Aepfel- und Bir-

nenbaume ruinirten, indem sie namlich die jungen Blatter-

knospen derselben abpickten, wodurch dann diese Zweige

im Winter oder Friihlinge abstiirben, und dass ein ein-

ziges Dompfaffenpaar in einer Woche einen ganzen Morgen

Baumgarten zu verderben im Stande sei. Ein grosserer

Unsinn kann nicht erdacht werden und kennt der Verfasser

jenes Aufsatzes entweder gar keinen Dompfaffen, oder er

hat noch nie einen ganz durch Raupenfrass beschadigten

Baumgarten gesehen. Ich wiisste wenigstens solche Be-

schadigung der ersten Fruhlingstriebe der Aepfel- und Bir-

nenbaume nur den Raupen zur Last zu legen. Dagegen

kenne ich auch diese mir so verhassten Dompfaffen zur Geniige,

daher ich sie auch stets todtzuschiessen suchte, sobald ich

sie im Friihlinge in meinen Baumgarten antraf und hierzu

auch meinen Gartner beauftragte, indem der Schaden den

sie den Obstgarten thun, wenn sie Ruhe haben, wenn

auch in ganz anderer Art als in jenem Aufsatze angegeben,

nicht unbetracktlich ist.

Jene Zeilen dienen wieder zum Beweise, welche ganz

irrige Angaben tiber die Lebensweise mancher Vogel oft

in bffentlichen Blattern vorkommen, und erlaube ich mir

daher, nach meiner langjahrigen ununterbrochenen Erfah-

rung, den so ganz eigenthiimlichen Schaden, den der Dom-
pfaffe ausnahmsweise einigen Sorten Obstbaumen thut, bei

dieser Gelegenheit beschreiben zu diirfen und hierfiir

den Beweis durch alte, glaubwurdige, noch lebende Augen-

zeugen anzubieten, im Falle die Wahrheit meiner minde-

stens 60jahrigen Beobachtung, so paradox sie vielleicht

Manchem klingen mag, bezweifelt werden mochte.

Sobald im Friihlinge die Knospen der Kirschenbluthe

sich entwickeln und dem Aufbrechen nahe sind , finden

sich auch die Dompfaffen in den Kirschbaum - Obstgarten

ein und fressen den inneren Keim dieser Bliithe , indem

sie, urn diesen zu erlangen, die ganze Knospe zerstoren,

die man dann unter dem Baume findet, wodurch derselbe,

bliithenlos geworden, nicht die geringste Frucht spater

tragt. Sie miissen eine Lieblingsnahrung in dieser Blu-

thenknospe finden, da man sie zur Zeit derselben fast

nirgend als in den Kirschen-Obstgarten antrifft. Dies ware
nun freilich nichts besonderes, da man so oft zweifelhaft

ist, worin mancher Vogel seine geniigende Nahrung suche,

wenn man ihn so haufig an Orten findet, wo man durch-

aus nicht glaubt, dass solche fiir ihn vorhanden sei.

Sonderbar und unerklarbar ist es aber, weshalb des

Dompfaffe lediglich allein die Bluthen der Maikirsche
zerstort, um darin seine Nahrung zu finden und dieser.

nie bei irgend einer nur denkbaren Kirschen- oder gar

Kernobstsorte versucht. In meinen Obstbaumgarten stehen

ausser der Maikirsche fast alle bekannten Kirschensorten,

aber noch nie habe ich sowohl wie mein Gartner oder

sonst in meinem Baumgarten arbeitende Leute, einen Dom-
pfaffen in einem anderen Kirschbaum betroffen und deren

Knospen im geringsten beschadigen gesehen. Es muss sich,

wie schon erwahnt, in der Maikirschenbluthe eine

besondere Lieblingsnahrung des Dompfaffen befinden, die

ihm keine andere Kirschbluthe bietet; wie aber unterschei-

det er den Maikirschenbaum von jeder anderen Kirschsorte,

was mir unmoglich war, wenn ich auch um die Zeit, wo
derselbe die Zerstorung der Knospen der Maikirschenbluthe

vornimmt, deren Knospen mit denen anderer Kirschen-

sorten aufs sorgfaltigste, sogar mit der Loupe verglich, und
was selbst ein erfahrener Pomologe nicht im Stande sein wird.

Wird dieser Zerstorer der lieblichen Maikirsche, die

wegen ihrer Fruhreife am vortheilhaftesten zu verwerthen

ist, nicht verjagt, oder was am erfolgreichsten ist, nicht

getodtet, sind ein oder zwei Paar Dompfaffen, wenn sie

Ruhe haben, im Stande, wahrend einer Woche sammtliche

Maikirschenbliithen in einem Baumgarten zu vernichten.

Ist er hiermit fertig, kommt die Reihe an die sich etwas

spater entwickelnde Bliithe der Pflaumen, die er auf gleiche

Weise zerstort. Ob er unter den verschiedenen Pflaumen-

sorten eine Ausnahme trifft, wie er es bei den Kirschen

thut, habe ich nicht ermitteln gekonnt, indem er, sobald

er bei dieser Untugend betroffen, todtgeschossen wurde.

Auf den Garten befreundeter Gutsbesitzer in der Nachbar-

schaft habe ich in gleicher Weise diese bose Gewohnheit

des Dompfaffen beobachtet, wo mir der Gutsherr klagte,

dass die Bluthen seiner sammtlichen Maikirschenbaume an

der Erde lagen, wovon er die Veranlassung nicht ermit-

teln konne, und ich ihm dann ein Paar noch im Baum
sitzende Dompfaffen zeigte, denen aber auch bald das

Handwerk mit der Flinte verboten wurde.

Ein Wort iiber den Staar, Stumus vulgaris.

Die auffallende Vermehrung des Staars hat wohl ohne

Zweifel ihren Grund in dem Entgegenkommen, das ihm von

Seiten des Menschen gebracht wird, namentlich durch An-

bringung von Nistkasten und Herrichtung passender Brut-

stellen. So erfreulich diese Thatsache ist und so grossen

Nutzen sie der Landwirthschaft gebracht hat, so kann docb

nicht geleugnet werden, dass andere Vogelspecies durch das

Ueberhandnahmen der Staare in ihrer Esistenz beeintrachtigt

worden sind. Es werden jahrlich so viele Staare aus-

gebriitet, dass bei Weitem nicht alle nach ihrer Zuriickkunft

passende Nistorte finden konnen und aus diesem Grunde

treiben sich Schaaren von Hunderten und Tausenden den
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ganzen Somraer hindurch auf Feldern und Wiesen umher;

wenigstens habe ich diese BeobacMung schon seit Jahren

bei Schwerin und an anderen Orten gemacht.

Soweit wie moglich werden, da die bergeriehteten Nist-

kasten lange nicht ausreichen, alle vorhandenen Hohlen in

alten Baumen jeder Art, sowie netter Dachrinnen u. s. w. in

Beschlag genommen, und dadurch andere Hohlenbruter nicht

unwesentlich in ihrem Brutgeschaft beeintrachtigt, zumal

die Staare schon friih im Jahre von den vorhandenen Hohlen

Besitz ergreifen und den andern Hohlenbriitern zuvorkommen.

Unter anderen werden namentlich die Vogel mittlerer Grosse,

wie Specbte, Wiedehopfe, Mandelkrahen, kleine Eulen, Dohlen,

auch Hohltauben u. s. w., unter der Massenvermehrung der

Staare zu leiden haben, und habe ich thatsac'ilich in diesem

Jahre viele Bruthohlen, die bisher von anderen Vogeln benutzt

wurden, von Staaren besetzt gefunden. Da die eben ge-

nannten Vogel der Forstwirthschaft und auch in anderer

Weise der Landwirthschaft von grossem Nutzen sind,

die Thatigkeit der Staare aber hauptsachlich den Feldern und

Wiesen zu Gute kommt, so wird dem Walde mehr und mehr

die nutzbringende Thatigkeit der anderen Hoblenbruter ent-

zogen in dem Maasse, wie die Individuenzahl der Staare

zunimmt.

Wenn hiermit nun auch nicht gesagt sein soil, dass

ein Vernichtungskrieg gegen die Staare in Scene gesetzt

werden miisste, so ware doch wohl die Erorterung der Frage

angezeigt, in welcher "Weise die anderen Hohlenbruter in

ihrem Rechte zu schutzen sind. Die Entscheidung, ob dieser

Zweck zu erreichen ist dadurch, dass man . eine grossere

Anzahl alter Baume im Walde belasst, oder dass man der

unbeschrankten Vermehrung der Staare einigen Einhalt thut

durch Einziehen eines Theiles der Nistkasten oder in noch

anderer Weise, muss wohl von competenter Seite getroffen

werden.

Wenn die Vermehrung der Staare in dem Maasse zu-

nimmt, wie in den letzten Jahren, so ist eine Reduction

des jetzigen Artenbestandes unserer Vogelfauna wohl un-

ausbleiblich, denn ein bestimmtes Gebiet vermag ja auch

nicht eine unbeschrankte Anzahl von lebenden Wesen zu

ernahren. Da nun jede andere Vogelspecies ihre Existenz-

berechtigung hat und den ihr angewiesenen Platz in der

Schopfung auszufiillen hat, so darf man wohl nicht zugeben,

dass durch Ueberwucherung einer einzigen Art und auf

Kosten des einseitig schaffenden Nutzens derselben andere

ebenso niitzliche Arten verdrangt werden.

Vielleicht wircl diese Notiz dazu beitragen, dass diese

Angelegenheit einer competenten Pruning unterzogen wird.

C. WtJSTNEI.

Die Versendung frisch erlegter Vogel zur heissen

Jahreszeit.

Schon mancher Naturfreund, der fern auf dem Lande
lebt, wird die Erfahrung gemacht haben, dass dieser oder

jener seltene Vogel ihm in die Hande gekommen, die

herrschende Hitze und die Sehwierigkeit des Verkehrs, ihm
aber solchen entweder vor der Zeit oder wahrend der Ver-

sendung verderben liessen. Eine Menge der seltensten

Vogel gehen zur Sommerzeit durch fehlerhafte Behandlung
zu Grunde und bringen den Conservator, welcher dieselben

zur Behandlung bekommt, nicht selten in die grosste Ver-

legenheit, indem er oft nicht weiss, was er mit dergleichen

verwesten Dingen anfangen soil.

Da nun das Centralblatt fur Ornithologie auch fur

Besprechungen practischer Angelegenheiten sich erboten, so

glaube ich manchem Leser desselben einen Dienst zu er-

weisen, wenn ich aus meiner langjahrigen Praxis einige

Fingerzeige gebe, um diesen Uebelstand moglichst ganz zu

beseitigen, und es wilrde mich freuen, wenn solcheii Folge

gegeben werden sollte.

Grade der Hochsommer und oft noch der ziemlich

heisse Herbst, bringen uns nicht selten die interessantesten

Vogel im Jugendkleide , wie z. B. junge Schreiadler und
Fhissadler, Schlangenadler und viele andere Vogel mehr,

welche um diese Zeit sich zum Abzuge riisten und vorher

oft weit umher streifen. Die oft hochst interessanten

Jugendkleider vieler Vogel fallen in diese Zeit und sind

desshalb schwierig zu erhalten, weil der jugendliche Korper

vermoge seiner Ausbildung viel saftereicher und darum auch

schnellerer Zerstorung durch die Hitze ausgesetzt ist als'

der altere Vogel.

Um nun moglichst vorsichtig zu verfahren, ist es sehr

zu empfehlen, alien Vogeln unmittelbar nach dem Tode, also

schon auf der Jagd, ein Bauschchen Zeitungspapier oder

Werg oder auch trockenen Sand in die Mundhohle und
den Schlund zu stopfen, wodurch die schnell zersetzende

Speichelflussigkeit aufgesogen und die Faulniss verlang-

samt wird.

Bei Raubvogeln, Mbven und anderen ist sehr zu em-
pfehlen, sie auszukropfen, das heisst etwaigen Frass von

der Brust aus nach dem offenen Schnabel zu auszudriicken

und dann erst den Schlund zu verstopfen. Das Ausweiden

der Vogel durch einen Schnitt in den Bauch widerrathe

ich ganz, weil solches selten mit der nothigen Vorsicht ge-

schieht und durch Beschmutzen des Bauchgefieders oft mehr
verdirbt als verbessert.

Sobald man von der Jagd nach Hause gekommen,
nimmt man den Pfropf aus dem Schlund wieder heraus,

fullt eine kleine Spritze mit Brennspiritus, dem, wenn man
es haben kann, etwas Carbolsaure beigegossen, halt den

Vogel am Oberschnabel in die Hohe und fuhrt die Spritze

moglichst tief in den Schlund ein, um mit schnellem Druck,

nicht nur die Speiserohre, sondern wo moglich auch den

Magen noch vollzuspritzen, worauf wieder ein neuer Werg-
pfropf in den Schlund eingefuhrt wird.

Betrifft es einen Wasser- oder Sumpfvogel, dessen Ein-

geweide leicht verwesen, so kann man auch dieselbe Fliissig-

keit durch den After in den Darmkanal einspritzen, nach-

dem man denselben verkehrt in die Hohe hebt und auch

hier die Oeffnung gleich verstopft.

Wenn dieses geschehen, sorge man sofort fur die Ver-

sendung und belege etwaige Blutstellen des Gefieders mit

in Wasser getauchtem Druckpapier, welches den Zweck

hat, das Blut eher zu erweichen als durch die Trockenheit

hart werden zu lassen. Hierauf wickle man denselben gut

in Papier ein, bringe ihn in ein entsprechendes Kastchen

mit trockenem Verpackungsmaterial , wozu Papier, Stroh,

Heu und sogar Hobelspahne gut zu gebrauchen sind. Be-

trifft es mehrere Vogel, so sind solche durch reichliche

Verpackung von einander fern zu halten. Grade auf diese
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Vorsicht kommt auch vieles an, indem ein Stoff da sein

muss, der die entbundene Feuchtigkeit aufzunehmeu im

Stande ist, wahrend wenig Material oder sogar feuchtes

Moos oder Gras, die Faulniss nur befordert, statt verhindert.

Aus dem soeben Gesagten geht audi hervor, dass man
zur warmen Jabreszeit keine Versendungen in blossen

Packeten machen darf, weil etwaiger Druck von Aussen

bbcbst nachtbeilig einwirkt und die Faulniss befordert.

Auf diese Weise behandelt, babe ich scbon die seltensten

Thiere aus weiten Entfernungen , bei oft 4 — 5 tagigem

Transport, im besten Zustand erhalten und nehme dergleichen

Zusendungen aucb jederzeit gern entgegen.

Stuttgart, Anfang August 1876. L. Martin
Werder-Strasse 9.

Vereins - Angelegenheiten.

Allgemeine deutsche Ornithologische Gesellscliaft zn Berlin.

Die Jabresversammlung der Gesellschaft findet zu

Berlin, in den Tagen vom 13. bis 16. September d. J.

6tatt. Sie ist zugleich mit der Jubelfeier des 25jahrigen

Bestehens eiiier Gesellschaft Deutscher Ornitbologen ver-

bunden. Die specielle Einladung ist an sammtliche Mit-

glieder versandt und ware eine vorherige Anmeldung bei

dem geschaftsfiihrenden Secretair, Prof. Dr. Cabanis, Berlin S.

Brandenburg-Str. 64, erwiinscbt. Freunde der Ornitbologie,

welche sich der Gesellschaft anschliessen oder die Jahres-

versammlung als Gaste besuchen wollen , werden hiermit

freundlichst eingeladen, jedoch ist fur solcbe die vorgangige

Anmeldung unerlasslich. —
Um rechtzeitiges Eintreffen zur Vorversammlung am

Mittwoch den 13. September Abends 8 Uhr im Sitzungs-

lokal, U. d. Linden No. 13 wird angelegentlichst ersucht.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Notiz fiir Vorstelier zoologisclier Garten.

Auf meinen Keisen versaume ich es nie, sobald ich

eine Stadt beriihre, in der sich ein zoologischer Garten

oder Museen befinden, dieselben zu besuchen. Sehr haufig

hatteich auch das Vergnugen, die Leiter dieser Institute kennen

zu lernen und konnte dann so das mir hauptsachlich Sehens-

werthe in kurzer Zeit in Augenschein nehmen und ein Ur-

theil fallen. Nach den zoologischen Garten zogen mich

auch Sonderinteressen, indem ich hier meine oologischen

Sammlungen zu completiren hoffte. In den meisten Fallen

musste ich aber leider erfahren, dass die unbenutzt ge-

bliebenen Eier hier fortgeworfen wiirden, oder wenn noch vor-

handen sich in den Handen der Warter befanden, die

hochst erstaunt waren, wenn ich sie darauf aufmerksam

machte, dass z. B. ein Ei vom Ibis rubra immerhin einen

bohen Werth hatte. Nicht weniger rationell verfahrt man
in einzelnen Garten mit den crepirten Thieren. Wo sollen

wir damit hin, horte ich wohl fragen, oder, wer zahlt uns

etwas dafiir? Dass die Wissenschaften zu Gemeingutern

geworden sind, und dass die Freunde und Pfleger derselben

sich taglich mehren, wird wohl Niemand leugnen. Fast

jede Schule legt jetzt ein kleines Museum an, um die

naturwissenschaftlichen Vortrage damit zu unterstiitzen.

Das Interesse besonders fiir die Ornithologie ersieht man
aus den vielen Localvereinen, die sich in neuester Zeit

gebildet haben. Auch das ornithologische Centralblatt ent-

sprach einem allgemein gefiihlten Bediirfhiss und macht es

sich zur Aufgabe, den Verkehr unter den Ornitbologen zu

vermitteln. An Absatzquellen diirfte es nach meiner

Ansicht den zoologischen Garten nicht fehlen; man greife

nur die Sache von der richtigen Seite an. In jeder

Stadt, in der sich ein zoologischer Garten befindet, wird

auch Jemand anzutreffen sein, der das Abbalgen von

Saugethieren und Vogeln versteht; ist dies nicht der Fall,

so geniigen wenige Unterweisungen, dies zu lernen. Die

Direction des Gartens bewahrt die Balge aller gefallenen

und praparationsfahigen Thiere auf und offerirt dieselben

von Zeit zu Zeit in diesen Blattern. Ebenso konnen die

Eier gesammelt und erhalten werden. Ein Warter wird

bald das Behandeln derselben lernen und erhalt hierzu aus

den Naturalienhandlungen von Schliiter in Halle a./S.

und Dr. Rey in Leipzig die nothigen Instruments und

Instructionen. A. Nehrkorn.

TAUSCH- UND KAUF-YEMEM.
Von selbst gesammelten westafrikanischen Eiern habe ich

Gelege von Hyphantornis nigerrimus und jjersonatus, a Stuck
75 Pfennige, abzugeben. [37]

Jacobikirchstr. 3, B erlin S. Dr. REICHENOW.

Scheme Gelege von Perdix franco-linns und Calamoherpe
fluviatilis hat abzulassen Wilh. Schliiter in Halle a. S. [39]

Balge des Schrei-Adlers Aquila naevia, aus Nord-Deutsch-
land, werden zu kaufen gesucht. Gefiillige Offerten erbittet

Neustadt, in Oberschl. [40] Dr. KUTTER, Oberstabsarzt.

Tbiere in Tauscli abzugeben.
A. Lebende: Schwarze Faraglione-Eidechsen von Capri, griine

Mauereidechsen aus Neapel, dagegen werden Camaleone und
Lacerta vivipara gesucht.

B. In Spirit us: Lacerta muralis neapol., L. faraglionensis,

L. ocellata, L. viridis, Plalydactylus facetanus , Bipes Pal-

lasii, Coronella laevis, Tropidonotus tesselatus und facetanus,

Elapliis Aesculapii, Axolotl, Macropoden; dagegen werden
Lacerta OxycepTiala, Ophiops und andere Lacertiden gesucht.

[38] Dr. J. von BEDEIAGA in Heidelberg.

In meiner Ausstellung urweltlicher und gegenwar-
tigerThiere etc. in Berg bei Stuttgart, sind fortwahrend schbne Ver-

steinerungen von Ichthyosauren, Fischen, Ammoniten etc. aus dem
Lias des schwabischen Jura ; ferner naturgetreu gemalte Gyps-

abgusse des Belodon Kapjfi, des Labyrlmitodon u. a. aus der

Trias, zu billigen Preisen zu haben. Auch werden taxidermische

Auftriige jederzeit bestens ausgefuhrt. Gefallige Adressen bitte

ich nach meiner Wobnung, Werderstrasse 9 in Stuttgart, richten

zu wollen. [35] L. MARTIN.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, V2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. 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, Brandenburgstr. 64, Berlin S.,

zu richten.

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

Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, Stallsclu-eiberstrasse 34. 35.
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Beobachtungen Liber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kdrnerfresser.

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

Einleitung.
1. Die Zusammenstellung der nachfolgenden Mit-

theilungen, deren Inhalt von mir bis in die kleinsten

Kleinigkeiten vertreten wird, ist bei zufalliger Gelegenheit

{Januarsitzung der biesigen ornithologischen Gesellschaft 1875)
durch Herrn Dr. Brehm veranlasst. — Diese Mittheilungen

beziehen sich auf Girlitze, 1871, Stieglitze, Dompfaffen und
Zeisige, 1871— 76, beilaufig auch auf Kanarien und Sper-

linge, seit 30 und 3 Jahren. Sie zerfalien in 4 Ab-
theilungen: I. Futterarten, II. Zuchtungsversuche, III. Zeisig-

Idyllen und IV. Einzelheiten.

2. Sanimtliche Versuche habe ich lediglich zu meiner

eigenen Belehrung angestellt. Ihre Veroffentlichung diirfte

iibrigens auch anderen Vogelliebhabern nicht unwillkoramen

sein ; denn einmal werden mit billigen Vogeln selten so an-

haltende und sorgsame Zuchtungsversuche gemacht, undausser-

dem babe n sich hierbei eine Anzahl Thatsachen herausgestellt,

welche bisher entweder noch gar nicht beobachtet oder todt-

geschwiegen sind. Beruht es doch auch nur auf einem Zufalle,

dass die meinigen zur Veroffentlichung gelangen. —
Zu diesen, wie ich glaube, neuen Thatsachen gehort

das dritte Verfahren zur Einolung der Federn, die dritte

und vierte Einladung der Jungen zum Sperren, die gewalt-

same Einschiebung des Futterbreis, einige Punkte aus dem
Kapitel Naturalia non sunt turpia, die Milbenjagd im Neste,

auf Eiern und Jungen und vielleicht noch Anderes.

3. Da ich meine sammtlichen Beobachtungen —
welche zum Theil unter dem Leibe der Brilterinnen -bin

bis auf den Grund des Nestes und bis in das Innere der
Vogel reichen — einzig und allein der ausserordentlichen

Zutraulichkeit und einigen Eigenthiimlichkeiten meiner Vogel
verdanke, so ist es mir willkommen gewesen, dass die

Herren DrDr. Bolle, Brehm, Prof. Cabanis, Justizrath Golz,
Dr. Reichenow, Sanitatsrath Tichy die Natur dieser

resp. legenden, brutenden und futternden Vogel im All-

gemeinen, nebenbei auch die in die Stube lockbaren Strassen-

sperlinge kennen gelernt; dass fiinf der genannten Herren

meinem Hauptbeobachtungsvogel Gelegenheit geboten

haben, auch in ihren Handen frei zu brilten, und, sobald

eine Flocke Wolle gereicht wurde, gleichzeitig zu nisten,

und dass mein grosstes ornithologisches "Sunder (wenn der

Ausdruck zulassig ist), namlich ein Kanaiienpaar, welches

binnen 16 Monateu (6. Mai 1875 bis Mitte Sept. 1876*)

ohne Unterbrechung 18 Briltungen mit 80 Eiern, aber

nur 10 Juugen, vollzogen bat, in den ungewbhnlichen Mo-
nateu von den Herren pp. Tichy im October, November,

December, Januar. Februar, Marz, auch noch im April und

Mai; Bolle im November und Schalow, Protokollfuhrer der

ornithologischen Gesellschaft, im Januar besichtigt worden ist.

4. Nach einem Gesprache mit Herrn Dr. Brehm im

Sommer 1871 habe ich die kleinen Zuchtungsergebnisse der

vorangegangenen 3 Monate frisch aus dem Gedachtniss auf-

geschrieben und einige laufende Notizen hinzugefugt, da-

gegen von 1872 bis heute ausfuhrliche Tagebucher angelegt.

Wahrend daher fiir 1871, das belehrendste und inter-

essanteste Jahr fiir mich, nur die Thatsachen, ohne be-

stimmte Zeiten, verbiirgt werden konnen, geschieht beides

fiir die folgenden Jahre.

Krstc Abtheilung.

Futterarten.

5. Meine Vogel erhalten ohne Ausnahme ihr Futter

aus einem Magazin und alles zusammengerechnet wol

fiinfzigerlei Speisen, nur in verschiedenen Verhaltnissen.

Dieser reich besetzten Tafel verdanken sie wohl ihr froh-

liches Gedeihen und ihre Leistungsfahigkeit. Ich mochte

mir daher, auch anderen zu Liebe, erlauben, wenigstens

einzelner wilder Futterarten zu erwahnen, welche leicht in

grosserer Menge zu gewinnen sind, den kleinen Korner-

*) Den Endtermin vermag ich augenblicklich (3. Sept.) nicht

anzugeben, denn die seltsamen Vogel briiten noch und werden

das Geschaft noch 8—14 Tagen fortsetzen. Fernere Briitungen

werde ich nicht gestatten, urn das Weibchen im nachsten Jahre

zu neuen Versuchen zu verwenden.
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fressern vorziiglich munden und doch nur wenig im Gebrauch

zu sein scheinen. — Einige ganz bekannte fiige ich nur

hinzu, um ilber ihre Gewinnung, Verspeisung und Wirkung

einzelne Bemerkungen anzukniipfen.

6. Auf Melde (Melle, Chenopodium album) haben

mich vor einigen Jabren Sperliuge aufmerksam gemacbt,

welche zur Eeifezeit unter ihr scbaarenweis sitzen, sei es,

um den abgefallenen Samen, oder wahrscbeinlicber, die am
Kraute zahlreich sich aufhaltenden Insecteneier und Larven

aufzusuchen. — Ich vermag meinen Lieblingen keine grossere

Freude zu bereiten, als wenn ich ihnen einige in Wasser

gestellte Stauden zur freien Benutzung iibergebe. Die ganze

Kolonie, Zeisige zumal, eilt dann herbei, um sie den grossten

Theil des Tages nicht wieder zu verlassen.

7. Nachtkerze (Oenothera biennis) ist ein eben

so beliebtes Futter, zumal im erst reifenden milchigen

Zustande. Giebt man den Vogeln ganze Stengel, dann zer-

spalten sie die dicht iibereinander sitzenden Fruchtschlauche

von oben bis unten in 6—8 Theile, wie schlechtes holziges

Bast. Abgerissene einzelne Schlauche werden auf die

Sprossen getragen, mit den Fussen festgehalten und in

gleicher Weise bearbeitet. Ein Hanfling erleichtert sich die

Miihe dadurch, dass er, auf dem Boden sitzend, den Schlauch

am dicken Ende erfasst und den Samen ausschiittelt. Das

Anklingen der harten Korner mag ihn belehren, wie lange

die Arbeit fortzusetzen ist. — Die Dompfaffen nehmen nur

den ausgefallenen Samen auf.

Diese Pflanze wachst auf dem schlechtesten Sandboden

heerdenweise und ist leicht erkennbar. Jedem Wurzelstocke

entspriessen 3— 10 starre Stengel. Alle Entwicklungsstadien

sind gleichzeitig vertreten: an der Spitze weithin leuchtende

schwefelgelbe Bliithen und dann abwarts griine, reife und

uberreife Fruchtschlauche. Auf dem jetzt verbotenen Walle

des Exercierplatzes hinter derUlanenkaserne,beidenSchuppen

des Lehrter Bahnhofs nach der Spree zu und hinter dem
zoologischen Garten findet sich diese Pflanze in grossen

Mengen. Mit Hilfe eines scharfen Messers und eines auf-

gespannten Regenschirms kann man in kurzer Zeit eine

reiche Ernte halten. Dieser Samen verdiente als Er-
ganzungsfutter ein Handelsartikel zu werden.

8. Distelsamen bildet ftir meine sammtlichen Meinen

Kornerfresser eine ausserordentliche Delicatesse, selbst fur

Dompfaffen, obgleich sie an jedem Korne ungewohnlich

lange zu mummeln haben. Im Interesse der Vogel und

ihrer Besitzer ist es daher zu bedauern, dass die Distel-

Ernte eine sehr muhsame und unergiebige ist, zumal wenn

man sich an die falschen Firmen wendet. Ein Liter reiner

Distelkerne ist mit 1 5 Mark nocb so niedrig bezahlt, dass

die armen Sammler dabei kaum das Salz verdienen.

9. Die Acker- oder Spitzdistel (Cirsium arvense)

wuchert im Getreide als lastiges Unkraut, auch in neuen

Schonungen in zahllosen Exemplaren. Ohne scharfe Stacheln,

zumal unterhalb des Kopfes, setzt sie der Ernte keine empfind-

lichen Schwierigkeiten entgegen; nur die iiberreiche Wolle

ist lastig. Trotz der zahlreichen Kerne bleibt die Aus-

beute unbedeutend wegen der Kleinheit des Samens. Den
feinen Zeisigschnabeln sind sie hochst willkommen.

10. Die K 6 nigs- oder Wegedistel (Cirsium lanceo-

latum) findet sich ungleich sparsamer an Graben, Wald-
saumen und in Schonungen. Ausserdem wehrt sie sich

gegen Beraubung durch sehr scharfe Stacheln. Der zahl-

reiche Samen ist gross, aber auch so hart, dass ihn selbst der

geubteste Stieglitzschnabel nur miihsam abzuspelzen vermag.

Die an sich sehr gutmiithige "Wiesendistel (Cirsium

oleraeeum) mit weissgelblichen Bliithen hat die Unart, dass

sie leicht zu unbequemen Pfandungen fiihrt. Und mit

Recht; denn sie wachst auf feuchten Kulturwiesen, deren

Betretung grossen Schaden anrichtet.

11. Die Brachdistel (Garduus nutans) verdient die

meiste Beachtung, denn sie findet sich auf Brachfeldern in

zahllosen Exemplaren, ist massig stachlich und liefert gute

Ausbeute. Dieselbe wiirde noch ungleich bedeutender sein,

ware diese Pflanze nicht ein beliebter Tummelplatz fiir

viele verscbiedene kleine Insectenlarven (Schnietterlinge,

Kafer und besonders Fliegen). Sie verspeisen zwar nur

das Fleisch des Tellers, verursachen dadurch aber eine

Verkiimmerung der nachsten Kerne, welche iiberdies wie

die Wolle, nur schwer aus dem zusammengeschrumpften

Fleische herauszuzieben sind. Die mit ihrer Wolle weit-

hin prahlenden und einladenden Distelkopfe sind die

kranksten und allerschlechtesten. Hat man sie aber ein-

mal geschnitten und moglichst entfernt, dann moge man
sie aufbewahren und den Vogeln vorlegen. Aus einem

grossen kranken Exemplare, welche ich moglichst sorg-

faltig entleert babe, zog ein neben mir sitzender Stieglitz

in wenigen Minuten noch 85 Kerne. — Durch Distelsamen

sind an Abzehrung erkrankte Stieglitze wieder genesen.

Um eine gute und leichte Ernte zu erzielen, rnussen

nur gesunde Distelkopfe beriicksichtigt werden. Sie sind

leicht erkennbar: sie verstauben stets von der Mitte aus;

wegen ihrer Unscheinbarkeit mtissen sie freilich aufgesucht

werden.

Die starke Verwiistung durch Insectenlarven, welche

viele Samenkerne zuruckhalt, gereicht den Vogeln im

Winter zu grosserem Segen, als die weite Zerstreuung der

einzelnen Kerne aus gesunden Disteln.

Die zuruckgekaltene dichte Wolle macbt es den

Stieglitzen schwer, den Werth der Kopfe zu erkennen;

sie miissen daher den Teller durchtasten. Sobald sie das

Vorhandensein von Kernen an kleinen Unebenheiten er-

kennen, stossen sie ununterbrochen mit grosster Sicherheit

auf diese Stelle, driicken das Fleisch dadurch nieder und

vermogen den Kern leicbter zu fassen und heraus zu Ziehen.—
Jeder Distelkopf wandert unzahlige Male von einem Schnabel

zum andern. Der Tastsinn der Schnabelspitze muss

ausserordentlich fein entwickelt sein.

Die beste Zeit der Distelernte fallt in den Juli. Die

zuerst und zuletzt (im September und October) reifenden

sind die lohnendsten.

Neben den vorstehenden Pflanzensamen und den

Disteln gleichstehend ist Centaurea jacea eine sehr beliebte

Speise; ebenso Sauerampfer, griiner milchiger Hafer, alle

Arten von Hirse, Hirsegras, (Panicum miliaceum, P. viinde,

P. Grus Galli etc.); auch wilder, zuriickgebogener Fuchs-

schwanz (Amarantus retroflexus) und hundert andere kleine

Samereien.

12. Die Erbeutung des Erlensamens im vollstandig

reifen Zustande macht den Zeisigen und Stieglitzen keine

Schwierigkeit, weil derselbe bei geringer Erschiitterung von

selbst herausfallt. — Bei nur halb geoffneten Schuppen
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sind die innern etwas hervorstehenden Kerne durch ihre

hellbraune Farbe leicht erkennbar und werden einzeln

heraus gezogen. Sind die Schuppen noch geschlossen,

dann ergreifen die Zeisige (und andere Vogel mogen's eben

so machen) zwei vor einander liegende mit dem Schnabel

und biegen sie aus- und aufwarts. Sobald dies bei einigen

gelungen, geben die andern leichter nach, und die Vogel

haben gewonnenes Spiel.

Der kleine Samen der Schwarz- oder Rothelse scheint

den Vogeln angenehmer zu sein, als von der Weisselse.

Diese ist dafiir um so ergiebiger. In einem einzigen

Zapfen ihrer Art zahlte ich 114 Kerne; einzelne 4 Fuss

lange und armstarke Zweige lieferten eine halbe Metze

dichtgedrangter Zapfen, deren Scbvvere die Zweige bis ins

Gras zog. — Fruchtkerne von der Grosse kleiner Linsen

sind die Folge von Wurmfrass; sie haben im Innern ein

dunkles Aussehen, einen dumpfen multrigen Gescbmack und

sind ungeniessbar. — Die beste Erntezeit fallt in die erste

Halfte des October; feuchte Scbonungen mit 10— 15jahrigem

Bestande liefern die reichste Ausbeute. (Fortsetzung folgt.)

Fluggeschicklichkeit von Larus canus.

Auf der Elbe hatte ich vor einiger Zeit Gelegenheit

Zeuge einer seltenen Flug- und Fanggeschicklichkeit der

Sturmmove zu sein. Einem Vogel dieser Art, der einen

gliicklichen Fang gemacht hatte und seine Beute durch die

Liifte davontrug, wurde von drei anderen Individuen der

Sturmmove so zugesetzt, dass er das Streitobject aus hoher

Luft fallen lassen musste, welches von einem der schnell-

nachschiessenden Verfolger erschnappt wurde bevor es die

Oberfiache des Wassers erreichte. C. Wustnei.

Vereins-Statistik.

[Im Interesse des Vereinswesens liegt es, eine aus-

fuhrliche Statistik aller, sowohl in Deutschland, wie im

Auslande bestehenden Vereine fur Vogelkunde, -Schutz

und -Zucht zu besitzen. In der Absicht, ein derartiges

Verzeichniss zusammen zu stellen, ersuchen wir alle Ge-
sellschaften und Vereine, uns die beziiglichen Notizen

zugehen zu lassen, welche fiir dieses Mai in der Reihen-

folge ihres Einlaufens publicirt werden sollen. Sobald das

Material einige Vollstandigkeit erhalten, wird die Statistik

geordnet und im Zusammenhange je nach Bedurfniss ein

oder mehrere Male jahrlich veroffentlicht werden.]

Ornithologischer Verein zu Stettin.

Gegriindet im Jahre 1873. Zweck des Vereins ist

Forderung der Kenntniss, Pflege und Zucht der Vogel,

insbesondere auch des sogenannten Geflugels und Ausbrei-

tung des Vogelschutzes. Regelmassige Versammlungen finden

zweimal monatlich mit Ausnahme der Sommermonate in

Stettin, dem Sitze der Gesellschaft, statt. Ausserdem wird

alljahrlich eine Ausstellung von Geflugel uud Ziervogeln

veranstaltet. Die in den Sitzungen gehaltenen Vortrage,

sowie Nachrichten iiber die Thatigkeit des Vereins, welche

sich vorzugsweise auch auf Flattening der Vogel wahrend

des Winters und Anbringung von Nistkasten erstreckt,

werden in einem Jahresberichte publicirt. Geleitet werden

die Angelegenheiten des Vereins durch einen Vorstand von

10 Mitgliedern. Die Gesammtzahl der Vereinsmitglieder

betrug Ende des Jahres 1875 funfhundert, welche grossten-

theils in Stettin, aber auch in anderen Orten der Provinz

Pommern ansassig sind. Vorsitzender A. Reimer, Secre-

tair G. Priitz, in Stettin.

Verein der Vogelfrennde in Reutlingen in Wiirttemberg.

Gegriindet im Jahre 1868 unter dem Namen „Canaria"

hatte der Verein anfanglich nur die Canarienvogel -Zucht

im Auge, dehnte aber im Jahre 1871, mit obiger Aende-

rung seines Namens, seine Thatigkeit auf Gefiiigelzucht und

Vogelschutz aus. Das Wirken des Vereins erstreckt sich

auf Ankauf und Verbreitung edler Huhner- und Tauben-

racen, sowie auf Zucht der Canarienvogel, Austausch und

Veroffentlichung der gemachten Erfahrungen auf diesem

Gebiete, ebenso auf sorgfiiltige Ueberwachung und Befol-

gung der zum Vogelschutze getroffenen polizeilichen An-
ordnungen. Die Zahl der Mitglieder betragt 52 und siud

dieselben grosstenlheils in Reutlingen ansassig. Vorsitzender

Fabrikant W. Fuchs, Secretair A. Mayr in Reutlingen.

Verein der Freunde der gefiederten Welt in Demmin.

Gegriindet im Jahre 1875., Der Verein ist bestrebt,

die Freunde der gefiederten Welt in Demmin und Um-
gegend zusammen zu fuhren und unter ihnen die Kenntniss,

Pflege, Zucht und den Schutz der Vogel zu fordern.

Dieser Zweck wird zu erreichen gesucht durch beziigliche

Vortrage, Discussionen, Fachschriften und Fragekasten. Der
Verein bezweckt ferner, seinen Mitgliedern auch mancherlei

materielle Vortheile zuzufiihren, als Vermittelung des Ankaufs

aller Arten in und auslandischer Vogel und Geflugel zu

Engrospreisen, Ueberlassen von Bruteiern der vorziiglichsten

und nutzbarsten Geflugelracen , Beschaffung des besten

Vogelfutters, praktischer Gebauer, Brutkasten und Niststoffe

fur die exotischen Vogel. Von Zeit zu Zeit werden Vogel-

und Gefliigelausstellungen veranstaltet. Ferner werden Sing-

vogel angekauft und unter die Mitglieder verloost. Zahl

der Mitglieder 50, die sich ausschliesslich in Demmin be-

finden. Vorsitzender Postsecretair W. Klaehn, Secretair

Buchhandler A. Frantz.

Verein frir Vogelschutz und Vogelkunde fiir Grossenhain und
Dmgegend.

Gegriindet im Jahre 1875. Zweck des Vereins ist

Forderung der Vogelkunde, Hegung niitzlicher Vogel, sowie

Hebung der Zucht und Pflege der Park-, Haus- und Zimmer=

vogel. Die Mitglieder kommen monatlich einmal zusammen,

um iiber die Thatigkeit des Vereins zu unterhandeln und

durch geeignete Schriften ihre Kenntnisse zu erweitern. Die

Thatigkeit erstreckt sich auf Fiitterung der Vogel wahrend

des Winters, Hegung durch Anbringung von Nistkasten und

Anpflanzung von Nistgeholz, wofiir dem Verein von der

Stadt ein Stuck Land iiberlassen wurde. Ferner wird durch

Publicationen im „Amtsblatt" dem Publicum der Schaden

und Nutzen einzelner Vogelarten vorgefuhrt, und sind die

Mitglieder personlich bestrebt, etwaigen Frevel in der Um-
gegend der Stadt zu verhiiten und schadliche Vogelarten

zu verfolgen. Der Verein zahlt 24 Mitglieder. Vorsitzender

M. Neumann, Secretair Louis Gohlert in Grossenhain.
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Verein far Vogelkundc und Zucht in Cassel.

Gegriiudet im Jahre 1875. Der Verein bezweckt,

die Kenntniss, Pflege und Zucht der Sing- und Schmuck-

vogel, sowie des Gefliigels und den Schutz niitzlicher

Vogel zu fordern. Dieser Zweck wird zu erreichen gesucht

durch Zusammenklinfte der Vereinsmitglieder, welche in

der Regel am ersten Montage eines jeden Monats statt-

finden, durch Veroffentlichung der in den Sitzungen statt-

gehabten Verhandlungen, durch Beschaffung einschlagiger

Literatur, fur deren Benutzung ein Lesezirkel eingerichtet

ist, durch Aufstellung eines Fragekastens, Nachweisung von

Bezugsquellen und zeitweilig veranstaltete Ausstellungen.

Die Zahl der Mitglieder betragt 125, wovon die meisten

in Cassel, wenige an andern Orten der Provinz Hessen

wohnen. Vorsitzender Dr. Kessler, Secretair Kaufmann
Seyd in Cassel.

Verein fur Vogelkunde und Vogelschutz in Salzburg.

Gegriiudet im Jahre 1876. Zweck des Vereins ist

Forderung der Vogelkunde, Hegung der niitzlichen und

harmlosen Vogelarten, Schutz der heimischen Vogelwelt

und Hebung der Zucht und Pflege der Park-, Haus- und

Zimmervogel. Der Verein sucht seinen Zweck zu erreichen

durch Vereinsversammlungen, Veroffentlichung zweckent-

sprechender Schriften und Aufsatze in den offentlichen

Blattern event. Herausgabe einer eigenen Zeitschrift, An-

schaffung von Fachzeitschriften und Biichern und Ertheilung

von Auskunft beziiglich guter Bezugsquellen von Vogeln,

Bruteiern etc. Auch konnen Ausstellungen veranstaltet

werden. Gegenwartig zaklt der Verein 200 Mitglieder,

Prasident: Graf H. Lam berg, Landeshauptmann. Aus-

schuss: Dr. Zedlitzky, Baron v. Holldorf, Kittmeister

Demus, v. Liirrer, Granitzer, A. Conrad, Nositzka,
Bitter v. Tschusi-Schmidhofen.

Geflugelzucht- und Vogelschutz -Verein fur Eisleben u. Umgegend.

Gegriiudet im Januar 1876. Zweck des Vereins ist

Ausbreitung der Kenntnisse der Vogelwelt, Ziichtung und

Pflege der Hof- und Zimmervogel und Schutz der ein-

heimischen Vogelarten. Der Verein veranstaltet alljahrlich

Ausstellungen, futtert im Winter die einheimischen Vogel

auf freien Futterplatzen, schiitzt die Jungen durch Nist-

kasten und durch besonders erbetenen polizeilichen Schutz.

Zahl der Mitglieder 93, welche in Eisleben und nachster

Umgegend ansassig sind. Vorsitzender Otto Florstedt,
Secretair Bruno Giinther in Eisleben.

Verein fur Vogelkunde und Zucht in Paderborn.

Gegriindet im Jahre 1875. Der Verein bezweckt die

Forderung des Interesses fur die Vogelwelt; insbesondere

beschaftigt er sich mit der Pflege und Zucht in- und aus-

landischer Sing- und Scbmuckvogel. Von Zeit zu Zeit

linden hierauf beziigliche Vortrage in den Versammlungen
des Vereins statt. Die 25 Mitglieder sind sammtlich in

Paderborn ansassig, die Aufnahme Auswartiger ist jedoch

nicht ausgeschlossen. Vice-Director BuchhandlerE.Gutheim,
Rendant Kaufmann H. Wiemers.

Verein fur Vogelschutz, Gefliigel- u. Singvogel-Zucht in Emden.

Gegrundet im Jahre 1873. Der Zweck des Vereins
besteht in der praktischen Durchfuhrung des Vogelschutzes,

Einfuhrung und Zucht guter Racen und Arten von Gefliigel und
Singvogeln und in den gegenseitigen Belehrungen hierauf be-

zuglicher Fragen. Die Zahl der Mitglieder betragt 170,
welche sich iiber die Landdrostei Aurich verbreiten. Prasident

Dr. med. Leers, Secretair E. Pfannenschmid'in Emden.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Neues aus Liberia.

Von dem Reisenden und Sammler in Liberia

W. Schwaitzer sind wieder Nachrichten eingetroffen, welche
die in No. 4 des Ornithologischen Centralblattes (p. 18)
ausgesprochene Befurchtung eines Unglticksfalles erfreulicher

Weise widerlegen. Herr Schwaitzer befindet sich jetzt im
Innern von Libera und hat wieder reiche Sammlungen
an das Pommersche Museum in Stettin gesandt, unter

welchen besonders der seit seiner Entdeckung nicht wieder
nach Europa gelangte und deshalb schon fur ein Artefact ge-

haltene Papagei, Psittacula Swindereni, von hohem Werthe ist.

Briefkasten der Redaktion.
Frl Ch. H. in Hamburg. Der im Fleische eingesandte Papagei

ist der griinwangige Kurzfliigelpapagei (Amazonen- oder Griin-
papagei), Chrysalis viridigenalis Cass., coccineifrons Souance.

TAUSCH- UID KAUF-VERKEHR.
Schreiadler-Eier sucht und erbittet Offerten

Berlin. Puttkammer-Str. 21. [44] A. GRUNACK.

Es werden saubere und mit zuverlassigen Zeit-, Geschlechts-

und Fundortsangaben versehene Exemplare der verschiedenen
Sitta-Arten zu kaufeu oder einzutauschen gesucht. Im Tausch
kann ich diverse norwegische Naturalien anbieten.

Bergen, Norwegen. [46] Leonh. Stejneger.

Ich suche Separat - Abdriicke aus „the Ibis" speciel

Sclaters Synopsis der Sitta-Arten mit Blanche aus dem Jahrgang
1865 — und v. Tschusi-Schmidhofen, der Tannenheher zu kaufen
oder event, einzutauschen. ,,Die Pilanzenwelt Norwegens" mit
zahlreichen Illustrationen und 15 klimatologischen Karten von
Prof. Schiibeler kann im Tausch abgegeben werden. [42]

Bergen, Norwegen. Leonh. Stejneger.

Eine bedeutende Schmetterlingssammlung, beinahe sammtlicher
in Deutschland vorkommender Nacht-, Tag-, Eulen- und Klein-

Schmetterlinge , wissenschaftlich geordnet und bestimmt , in

Doubletten, sind billig zu verkaufen.

Einzelne Gruppen von je 100 Stuck 6 Mark, mit Kasten
8 Mark, 1000 Stuck Kasten gratis, 2000 Stuck entsprechend

billiger. —
Anfragen sind zu richten an E. PFANNENSCHMID

[45] in Emden.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1
/2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und

Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften jeder

Art fur das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. C a ban is, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten.

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

Druck: W. Moeser Hofbuchclruckerei, Berlin, Stallschreiberstrasse 34. 35.
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Beobachtungen Liber das Leben und die Fort-

ptlanzung gefangener einheimischer Kbrnerfresser.

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

(Fortsetzung.)

Bei der Verabreichung von Erlenzapfen ist besondere

Achtsamkeit auf das Trinkwasser zu richten. Em einziger

in dasselbe gefallener Zapfen von volliger Keife (ein vor-

zugliches Farbmittel fur Handschukmacher) raacht es braun

und untrinkbar. Es empfiehlt sich daher, nicht einzelne

Zapfen, sondern ganze Biischel an oder in das Bauer zu

bringen, und zwar in eingeweicbtem Zustande, damit der

Samen nicht zu leicht heraus fallt und verloren geht und

die Schuppen sick leichter biegen lassen.

Der harte Fichtensamen. wird selbst von den

zarten Zeisigschnabeln mit Leichtigkeit gespelzt. Was sie

hingegen am unfiihlbaren feinen Birkensamen geniessen,

ist mir ebenso fremd geblieben, als die eigentliche Keife-

zeit desselben; ich babe im Juli und September die Katz-

chen in gleichem Zustande gefunden.

13. Ebereschen werden von meinen sammtlichen

Vogeln gern genommen und selbst von den eingewohnten

Strassensperlingen genascbt. Die kleineren Vogel verspeisen

Kerne und Fleisch, die Dompfaffen nur die ersteren und

schleudern das letztere heftig fort. Da dasselbe im frischen

Zustande einen starken Klebestoff enthalt, so bildet sick

auf den nacbsten Wanden alsbald eine Art Stucco rosso,

welcher wegen seiner Unregelmassigkeit zu ibrer Ver-

schonerung wenig beitragt. Wird das angeworfene Beeren-

fleisch selbst im frischesten Zustande wieder entfernt,

dann bleibt doch noch etwas Frescomalerei ubrig; diese

Flecken sind unvertilgbar.

Die Dompfaffen besitzen die Geschicklickkeit, die

2—4 kiimmelgrossen, nabe an der Krone befindlichen

Kerne durch einen einzigen Biss herauszuheben.

Auch besitzen diese Vogel ein sehr scharfes Auge fur

entkernte Beeren, und sind ungleicb besser daran, als die

Stieglitze mit ihren Disteln. Wiederbolt babe icb die kleine

Wunde bei entkernten Beeren unsichtbar gemacbt: kein

Gimpel bat sich dadurch tauschen lassen und zugegriffen,

obwohl sie sonst Alles annebmen, was ich ihnen mit den

Fingern biete.

Harte getrocknete Beeren werden am zweckmassigsten

mit kochendem Wasser iibergossen und dann warm gestellt.

Das Erweichen in kaltemWasser geht so langsam von Statten,

dass die Beeren schimmeln und wiederbolt abgewaschen

werden mussen. Am geeignetsten zur Verftitterung sind sie,

wenn sie rund aufgequollen zu Boden sinken und schon

bei leisem Druck einen feinen Wasserstrahl ausspritzen.

— Kleineren Vogeln ist es angenehm, wenn sie die Beeren

aufgedruckt erhalten.

Aus dem Umstande, dass die Dompfaffen nur die Kerne

verspeisen, erklart sich leicht der rothe Boden unter diesen

Baumen, wenn auch nur ein paar solcher Vogel auf ihnen

eingefallen sind. Sattigen konnen sie sich an diesen winzigen

Kernen wol nicht, denn die Verspeisung geht gar zu langsam

von Statten.

14. Die Melange meiner Vogel besteht aus einem

Gemisch der verschiedensten kleinen Samereien, welche bei

besonderen Excursionen unterschiedslos gesammelt werden.

Die Besorgniss meiner Freunde, dass die Vogel auf diese

Weise auch einmal schadliche Stoffe bekommen konnten,

hat sich nicht bestatigt. Der Instinct bewahrt sie bei ge-

niigender Bekbstigung vor der Aufnabme natiirlicher Gift-

stoffe. Welche Bestandtheile aus diesem Gemisch und wieviel

die Vogelchen annehmen, ist scbwer zu bestimmen; ich sehe

nur bei der Verabreichung, dass jeder Schnabel etwas ihm
Zusagendes findet. Diese vielfacben Nahrungsstoffe tragen

zum Gedeihen meiner Lieblinge wesentlich bei.

15. Salz und Speck. Als icb vor Jahren zum
ersten Male erfuhr, dass Salz fiir alle Vogel unentbebrlich

sei, glaubte ich, meine Stubengenossen wilrden begierig

dariiber herfallen, weil sie niemals davon erhalten hatten.

Sie kamen auch von alien Seiten herbei, um, als sie sich

in irgend welcher Erwartung getauscht sahen, sofort Kehrt

zu machen, ohne auch nur ein einziges Kornchen aufge-

nommen zu haben. Nur ein einziges Mai hat ein Stieglitz-

weibchen in der Zeit der Eierbildung, wo es auf alle weissen
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Stoffe erpicht war, ein paar Atome verspeist. — Da alle

fortgesetzten Versuche keinen besseren Erfolg zeigten, sind

sie aufgegeben worden.

Um so grosser ist die Liebhaberei meiner Vogel fur

geraucherten ganz fetten Speck. In diesem Genusse werden

sie nur gar zu oft durcb die eingewohnten Strassensperlinge

beeintrachtigt, welche von Stube zu Stube und von Bauer

zu Bauer fiiegen und Speck und Spieien (Querstabchen) ab-

reissen, um mit ihnen dann schleunigst dasWeite zu suchen.

Einige kleinere Vogel, zumal Zeisige, sind im Speck-

verbraucbe, leider zu ibrem Schaden, unmassig. Es bildet

sicb alsdann durch innere Einwirkung, vielleicb aucb durcb

die ausserliche Beriihrung, eine Scharfe, welcbe besonders an

der Scbnabelwurzel sich geltend macbt und die Vogel ver-

anlasst, die umstebenden Federn abzureiben. Dadurch werden

aucb die Augen in Mitleidenscbaft gezogen; sie entziinden

sich und bekomrnen ein blutrotbesAussehen. — Zu viel Speck

schadet also; eine kleinere Quantitat dagegen, etwa von

Wallnussgrosse, auf einen ganzen Monat vertheilt, balte ich

fiir ein ausgezeichnetes diatetisches Mittel.

16. Mehlwiirmer und Ameisenpuppen. Die ersteren

gewahren meinen sammtlichen Kbrnerfressern den grossten

Hocbgenuss, sobald sie daran gewobnt sind, was sebr leicbt

bewerkstelligt werden kann. Ja, Mehlwiirmer sind ihnen

Magnete mit doppelten positiven Polen und tragen zu ihrer

Zahmung ausserordentlich bei. Ganze Wiirmer werden von

keinem dieser Vogel verschluckt uud der harte hornige Kopf,

die stahligen Fiisse und die Schwanzspitze moglichst ver-

mieden. — Die Art der Verspeisung ist eine mannichfache:

die Dompfaffen beissen regelmassig unter lautem Knirschen

unci Knistern linienlange Stiickchen glatt ab; einige Zeisige

und Stieglitze stecken zuerst die Schnabelspitze in den engen

Schlauch des ihnen mit den Fingern vorgehaltenen "Wurms,

und Ziehen so vielen Saft heraus, als moglich ist. Alsdann

drticken sie den entfernteren Saft sich zu und reissen
schliesslich die vorderen Stiickchen zum Auspressen ab.

Haufig nehmen sie einen ganzen Wurm auf den Sprossen

unter die Fiisse und bearbeiten ihn mit solcher Geschiek-

lichkeit ohne Verletzung, dass der Rest von einer natiir-

lichen Hautung herzustammen scheint. —- Die ausgepresste

Haut wird meistentheils weggeworfen und nur von einigen

Individuen und unwissenden Jungen mitverschluckt. — Die

Sperlinge machen eine Ausnahme. Sie lassen die Wilrmer

einige Male unter starkem Drucke quer durch den Schnabel

gleiten, um sie zu todten, und verschlingen sie dann regel-

massig in ganzem Zustande.

Ameisenpuppen in ganz frischem, weissen Zustande

bilden nachst den Mehlwurmern eine sehr beliebte Kost.

Diese beiden animalischen Futterarten erzeugen, zu reichlich

gegeben, bei kiinstlicher Auffutterung junger Kornerfresser

schlimme Ausschlage, welche viele Wochen anhalten; bei

gleich starker Verabreichung durch ihre Eltern habe ich

diesen Uebelstand nicht beobachtet. — Ferner, die Ameisen-

puppen machen in den ersten Tagen die Excremente alter

Vogel zah. Viele Kornerfresser ubernehmen sich anfangs

in dieser Kost und sitzen dann langere Zeit gekropft in

trauriger Stellung.

17. Anschliessend mochte ich hier noch einen Punkt

beriihren, dessen Erledigung fur die kiinstliche Auffutterung

junger Vogel von Wichtigkeit sein kann. Wird namlich

ausgepresster Mehlwurmsaft mit zerhacktem Ei oder feuchtem

Weissbrot gut gemischt, dann nimmt die Masse in kurzer

Zeit ein bleigraues und dann schwarzlicb.es Aussehen an.

Diese Erscheinung tritt bei Semmel und Eiweiss schneller

ein als bei Dotter, vielleicht nur scheinbar, weil bei ihren

hellen Farben die Umfarbung leichter sichtbar wird. Vieler

Wurmsaft und hohe Temperatur beschleunigen die Er-

scheinung, deren Ursache in der Zersetzung des Wurmsaftes

zu suchen sein wird. Fiir das Gedeihen junger Aetzvogel

ware es von Wichtigkeit, chemisch zu ermitteln, ob bei dem
betreffenden Prozesse schadliche Stoffumbildungen stattfinden.

— Ware dies der Fall, dann erklart sich daraus vielleicht

eine Seuche, welche im Mai 1875 in einer sehr gut ge-

pflegten fliegenden Kanarienhecke ausgebrochen ist und iiber

200 alten und und jungen Vogeln das Leben gekostet hat.

Die Vogel hatten namlich seit Februar zerhacktes Ei und
zerschnittene Mehlwiirmer erhalten.

(Zweite Abtheilung folgt.)

Einige Bemerkungen iiber die Rohrweihe.

Von A. Nehrkorn.

Die Riddagshauser Teiche, deren schon ofter in der

ornithologischen Literatur Erwahnung gethan ist, sind eine

wahre Sammelstatte fur alle wasserliebenden Vogel. Ich

glaube nicht zu iibertreiben, wenn ich behaupte, dass es in

unserem nordlichen Deutschland wenig gleiche vogelreiche

Gegenden giebt. Dieser Umstand hat wohl grosstentheils

seinen Grund darin, dass das fragliche Terrain dem Publikum

abgesperrt ist, und daher die Vogel, wenn dies iiberhaupt

geschieht, theilweise nur ihres ersten Geleges beraubt werden,

um damit die grosseren und bekannteren oologischen Samm-
lungen zu completiren. Die zweiten und dritten Bruten

werden von Menschenhand nicht zerstort. Leider sollte ich

aber dieses Jahr in noch grosserem Masse, als das vorige,

die Beobachtung machen, dass ein iibertriebener Schutz,

den ich alien vorkommenden Vogeln angedeihen liess, nur

schadete. In friihern Jahren briitete wohl ab und zu, nicht

regelmassig, ein Rohrweihenparchen auf dem grossten hiesigen

Schapenbruchteiche. Um diese Thiere zu fesseln, gab ich

meinem Fischmeister den Auftrag, dafiir zu sorgen, dass

die Rohrweihen ihre Jungen gross zogen. Ich hatte auch

die Genugthuung, dass im nachsten Jahre zwei Parchen

nisteten, so dass ich 3 Junge aus dem einen Neste an den

zoologischen Garten zu Berlin schicken konnte. Im vorigen

Jahre wurden die briitenden Parchen von der hier im Mai
versammelten deutschen ornithologischen Gesellschaft ihrer

Eier beraubt, zogen aber beide spater ihre zweite Brut gross.

Dieses Jahr stellten sich die Vogel wieder ein, und wurden

auch dann einem Parchen 5 Eier genommen, die sich in

der Sachse'schen Sammlung zu Altenkirchen befinden. Die

Jungen der zweiten Brut wollte ich wiederum unserm Freunde

Bodinus zusenden, kam aber einige Tage zu spat, da sich

dieselben bereits aus dem Horste entfernt hatten. Wenn-
gleich mir nun wohl bekannt war, dass die Rohrweihen arge

Raubthiere sind und besonders die Blassennester, wenn die

Teiche noch nicht in ihrem Rohrschmucke prangen, pliindern,

so hatte ich mir von den Raubern, die ich vor einigen Tagen

zu beobachten Gelegenheit hatte, doch keine Vorstellung
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gemacht. Da lagen denn in der Nahe des Horstes auf

eineni Raume von etwa 50 QMetern auf den Bulten die

Beine, Kopfe, Federn und sonstigen Ueberbleibsel haupt-

sacblich von jungen Rohrhuhnern und Enten in solcherMenge,

dass icb mir die sonst unerklarliche Abnahme genannter

Vogel erklaren konnte. Wahrend sonst Hunderte von

Blassen (Fulica atra) die Teiche bevolkerten, zahlte ich in

diesem Friihlinge kaum 10 Parchen. Eine ahnliche Ab-

nabme zeigte sich auch bei den verschiedenen Taucbern.

An den Rohrsangern scheinen sicb die Weihen nicht so

vergriffen zu haben, denn ihre Menge ist noch unzaklbar.

Doch will icb diesem Treiben bald ein Ende maehen und

lieber die Vogel hegen, die mir wobl ab und zu ein Fischchen

stehlen, als solche, die meinen Schutz so missbrauchen.

Vereins - Angelegenheiten.

Jahresversainmlung der Allgemeinen deutscken Ornithologiscken

Gesellschaft.

Berlin, den 13. September. Abends gegen 8 Uhr
versammelten sich die hiesigen und zugereisten Mitglieder

der Ornithologiscken Gesellschaft in den Raumen des Sitzungs-

lokales, im Restaurant Zennig Unter den Linden, zur dies-

jahrigen Jahresversammlung, sowie zur Jubelfeier des fiinf-

undzwanzigjahrigen Bestehens einer Vereinigung Deutscher

Ornithologen als Gesellschaft. Unter den Anwesenden be-

fanden sich aus Berlin die Herren Prof. Dr. Cabanis,
Justizrath Dr. Golz, Dr.Reichenow, Director Dr. Bodinus,
ferner von Auswartigen die Herren Graf Roedern (Breslau),

Dr. Rey (Leipzig), Prof. Wilh. Blasius (Braunschweig),

Dr. R. Blasius (Braunschweig), Postdirector P r a 1 1 e (Hildes-

heim), E. F. v. Homeyer (Stolp), Pastor W. Thienemann
(Thiiringen), Reg.-Rath v. Schlechtendal (Merseburg),

W. Mewes (Stockholm), Director L. Schwendler (Cal-

cutta), Oberstabsarzt Dr. Kutter (Neustadt O/S), sowie viele

andere namhafte Vertreter der ornithologischen Wissenschaft.

Der Vorsitzende, Justizrath Dr. Golz, bewillkommnete die

auswartigen Mitglieder und Gaste auf das Herzlichste und

beantragte die Wahl des Herrn E. v. Homeyer zum Pra-

sidenten und des Herrn Pralle zum Viceprasidenten, welchem

Vorschlage die Gesellschaft auf das Lebhafteste zustimmte.

Die beiden Gewahlten sprachen ihren Dank fiir die ihnen

zu Theil gewordene Ehre aus, und Herr v. Homeyer
iibernahm den Vorsitz. Auf seine Aufforderung legte der

geschaftsfiihrende Secretar der Gesellschaft, Herr Cabanis,
das vorlaufig entworfene Programm fiir die Jahresversammlung

vor, welches auch, nach einigen geringen Modificationen,

allgemeine Annahme fand. Der Anmeldung einzelner Vor-

trage durch die zugereisten Mitglieder folgte die Verlesung

der an den Secretar eingegangenen Schriften auswartiger

Ornithologen, die zu ihrem Bedauern verhindert waren, der

Jahresversammlung beizuwohnen, und schriftlich ihre Griisse,

sowie vorzulegende Arbeiten iibersandten. Nach Erledigung

dieser geschaftlichen Mittheilungen fiihrte die Frage des

Vogelschutzes, insbesondere der Nutzen der Vogelhaine und
die Bedeutung der Nistkasten auf Anregung von Dr. Golz
zu lebhaften Debatten.

Donnerstag, den 14. September. Begiinstigt von

dem herrlichsten, klaren Herbstwetter, versammelten sich

die Mitglieder um 10 Uhr im Restaurant des zoologischen

Gartens, um, nach Aufnahme einer Photographie, unter

Fuhrung des Directors Bodinus den Rundgang durch den
Garten, anzutreten und vornehmlich die im Laufe des letzten

Jahres gemachten neuen Erwerbungen in Augenschein zu
nehmeD. Neben einem Paare prachtiger, in zoologischen

Garten ausserst seltener Tauben aus Madagascar, Funingw
modayascariensis Lin., pulcherrimus Bp., fesselte ein Exemplar
des schbnen siidamerikanischen „Klippenhuhnes' ;

, Rupicola

crocea, die Aufmerksamkeit der Anwesenden. Ueber die

sonderbare Lebensweise dieses prachtigen Schmuckvogels

haben bereits Humboldt und spater die beiden bekannten

Reisenden Gebriider Schomburgk eingehend berichtet. Von
Sckwimmvogeln konnte Herr Bodinus einige seltene neue

Arten vorfiihren. Da war zunachst ein seltener Schwan
aus Chile, Cyynus coscoroba Gray, und ferner eine schou

gefarbte, unseren Tafelenten nahe verwandte Art aus dem-
selben Vaterlande, die Anas peposaca Vieill. Diesen reihten

sich eine interessante Gans aus Neuholland, Bernicla jubata,

sowie ein Bastard der nordamerikanischen Brautente, Aiv
sponsa und der australischen Anas superciliosa an. Wir
iibergehen die reichen Volieren der Fasanen, ebenso die

der Raubvogel, und nennen nur noch die beiden kostlichen

Besitzthiimer des Gartens, die beiden Paradiesvbgel, Para-
disea apoda und papuana. Obgleich in diesem Jahre bereits

fiinf junge Tallegallahuhner, Catheturus Lathami, ausgekommen
sind, von denen noch vier am Leben, so wurde dennoch

beschlossen, den einen der grossen Bruthilgel aufgraben und
das Innere nach den moglicherweise noch darin befindlichen

abgestorbenen Eiern untersuchen zu lassen. Das Resultat

war ein ausserst giinstiges. Man fand noch fiinf, zum Theil

noch ziemlich frische, zum Theil stark angebriitete, brocklich

gewordene Eier. Auf das Hochste von diesen Ergebnissen

befriedigt, sowie erfreut iiber den interessanten Rundgang,

begab man sich zur Tafel, wo die Freuden des Festmahles

die Mitglieder lange beisammenhielten.

Freitag, den 15. September. Punktlich um 10 Uhr
begann die Sitzung im Sitzungslokale, Unter den Linden.

Nach der Wahl des Ausschusses wurde von letzterem der

Vorstand fiir die nachsten vier Jahre gewahlt. Derselbe wird

sich aus den Herren E. v. Homeyer (Pr&sident), Justizrath

Dr. Golz (Viceprasident), Prof. Dr. Cabanis (General-

secretar) und den Herren Dr.Dr. Brehm und R. Blasius
(Beigeordnete) zusammensetzen. Ein von Herrn Bodinus
eingebrachter Antrag auf wiinschenswerthe Reformen wird

einer Commission, bestehend aus dem Vorstande und den

Herren Hecker (Gorlitz), Nehrkorn (Braunschweig) und

Kutter (Neustadt O/S) zur Pruning iibergeben. Nach Er-

ledigung der auf der heutigen Tagesordnung stehenden ge-

schaftlichen Angelegenheiten berichtet Herr Dr. R. Blasius
iiber die bisherige Thatigkeit des „Ausschusses fiir Beob-

achtungsstationen der Vogel Deutschlands". Er gedenkt der

anerkennenswerthen Bereitwilligkeit, mit der die Herzoglich

Braunschweigischen Behorden sich des Unternehmens an-

genommen und dasselbe auf das Energischste unterstiitzt

hatten. Es wird beschlossen, der genannten Regierung den

Dank der Gesellschaft zu iibersenden. Zugleich wird der

Beschluss gefasst, auch mit den preussischen Behorden, sowie

mit Privatbesitzern grosserer Walder in Verbindung zu treten,

um das, nicht allein fiir die ornithologische Wissenschaft,
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sondern auch fur Forst- und Landwirthe so iiberaus wiehtige

Unternehmen auf das Kraftigste zu fordern. Nachdem

Herr Dr. Reichenow einen Bericht ilber die Thatigkeit

des Ausschusses wahrend des verflossenen Vereinsjahres ge-

geben und einige als Geschenke eingegangene Biicher be-

sprocben, halt Herr Pastor Tbienemann (Gangloffsornmern)

einen langeren Vortrag iiber das Vorkommen des kleinen

Zwergtrappen (Otis tetrax) in Deutschland. Herr Dr. R. B 1 a s i us

legt eiu Nest, sowie zwei junge Vogel vom Tannenhaber

(Nucifraga caryocaiactes) aus dem Harze vor, welche das

bisber nur vermuthete Briiten genannter Art in gedachter

Gegend sicher constatiren. Urn 3 Uhr wurde die Sitzung

durcb den Prasidenten gescblossen. Nach Beendigung des

Mittagsmahles besucbten einzelne Mitglieder die Theater.

Spater versammelte man sich im Restaurant des Kaiserhofes,

wo man in lebhaftem Gesprach bis spat nach Mitternacht

beisammen blieb.

Sonnabend, den 16. September. Friib 10 Ubr

Sitzung im Zoologischen Museum. Den ersten der ange-

meldeten Vortrage hielt Herr Walter (Charlottenburg) iiber:

Das Leben und Treiben unseres Kuckuks, Cuculus canorus.

Der Redner theilte eine Anzahl hochst interessanter Beob-

acbtungen iiber das Brutgeschaft des genannten Vogels mit,

die sich des besonderen Beifalls der gesammten Versammlung

zu erfreuen batten. Er erlauterte seinen Vortrag durcb eine

Reibe in diesem Jahre gesammelter Kuckukseier. Es ge-

langten alsdann mebrere eingesandte Arbeiten auswartiger

Mitglieder zur Verlesung mid Discussion, so die des Herrn

H. Hesselink (Groningen): Ueber eine Brut des Haus-

rothsehwanzchens im "Walde, des Herrn Dr. v. Gloeden
(Anholt): Ueber die Unterscheidung der Dompfaffen im

Nestgefieder, des Herrn Prof. Dr. Borggreve (Bonn):

Ueber den Nutzen und Schaden der Spechte, sowie iiber

das Meckern der Bekassine, des Herrn Graf Berlepscb
(ScblossBerlepsch beiWitzenhausen): Ueber die geographiscbe

Verbreitung von Lanius minor L., sowie scbliesslich des

Herrn Rohweder (Husum): Ueber die Fortpflanzungs-

geschichte des Staares. Von Herrn Dr. H. Miiller (Berlin)

war eine interessante und umfangreicbe Sammlung in der

Gefangenschaft gelegter Eier von Zeisigcn, Dompfaffen, Stig-

litzen u.s.w. ausgestellt worden, welcheHerr Dr. Reichenow
mit einigen Worten erlautert. Herr Mewes (Stockholm)

spricht alsdann iiber das Meckern der Bekassine und be-

weist seine Ansicbten durch einige Experimente, indem er

vermitteist eines Stockes, an dem eine Bekassinenschwanz-

feder befestigt ist, den eigentbiimlichen Meckerlaut genannter

Schnepfenart auf das Trefflichste nachahmt. Da die Zeit

inzwischen bereits stark vorgeriickt war, so gaben Herr

Prof. Cab an is (iiber das Genus Ruticilla L.) und Herr

Scbalow (iiber das Genus Collurio Bp.) statt der ange-

meldeten langeren Vortrage nur kiirzere diagnostiscbe Ueber-

sicbten iiber die genannten Gattungen. Urn 2 Uhr wurde

die diesjahrige Jahresversammlung durcb den Prasidenten

geschlossen. Einige Mitglieder verliessen bereits mit den

Nachmittagsziigen die Stadt, andere besichtigten noch, nach

gemeinsamem Mittagsmahl, das Aquarium, den zoologischen

Garten oder besuchten die Theater. Zum Abend vereinigten

sich die in Berlin noch anwesenden Ornithologen zum letzten

Male in den Raumen des Sitzungslokales, um in gemiith-

lichem Verkehr noch ein paar Stunden gemeinsam zu ver-

bringen, und schieden mit dem Wunscbe auf ein frohliches

Wiedersehen bei der nachsten Jahresversammlung. (Das

ausfiihrliche Protokoll erscheint im Journal fiir Ornitbologie,

Heft IV 1876.) H . Schalow.

Briefkasten der Bedaktion.

Frl. Ch. H. in Hamburg. Der zuletzt eingesandte Amazonen-
Papagei ist Chrysotis Dufresnei (Kuhl.) Sws. Er ist vorherr-

schend brasilianisch und erstreckt sich bis Guiana und Neu-
Granada.

Herrn H. Hesselink in Gr. Durch die freundlichst einge-

sandten Nester und Eier konnte Ihre interessante Beobachtung
iiber: Ein Hausrothschwanzchen im Walde nistend, auf der Jahres-

versammlung der Allg Deutsch. Ornith. Gesellsch. voile Bestatigung

erhalten. Das anfaugliche Misstrauen darf Sie nicht beirren.

Jede neue Beobachtung wird solches erfahren und um so mehr,
je grosser ihre Wichtigkeit ist.

TAUSCH- UND KAUF-VEREEHR.
Eine Sammlung chinesischer Vogelbalge, ca. 70 Stiick, meist

leidlich erhalten, soil im Ganzen fiir 130 Mark verkauft werden.
Die Sammlung enthalt u. A. Ruticilla aurorea 5 9, Merula
mandarina , Lanius Scliach , Pycnonotus chrysorrho'ides , Ixus
sinensis, Fringilla montifringilla , Passer montanus, Emheriza
pusilla, Sturnus cineraceus, Dendrocitta sinensis, Garrulus sinensis,

Corpus pectoralis, Turtur Tiumilis , Syrrhaptes paradoxus, Bam-
busicola thoracica ; Anas falcata § 9 , A. glocitans, ruiila etc.

Mehrere gute Arten sind in einigen Exemplaren vorhanden. Beflec-
tanten erhalten auf portofreie Anfrage das Kahere (event, auch
Zusendung zur Ansicht) durch die Redaction. [51]

So eben empflng ich eine grosse Sendung

Russischer Vogelbalge und Eier,
welche ich nebst reickhaltigem Lager an Coleopteren, Lepidopt-,
lebenden Puppen, Conchylien, Vogeleier, Balge, Nester u. s. w. em-
pfehle. Besonders mache ich noch auf die von mir im vorigen
und in diesem Jahre selbst gesammelten

Lapplandischeii Naturalien

,

besonders hochnordische Balge, Eier, Kafer und Schmetterlinge
aufmerksam, Preise anerkannt billigst.

Sammtliche Instrumente zum Fang und zur Preparation,
sowie Papp- und Torfplatten zum Auslegen der Kasten stets vor-
rathig. Schulsammlungen in anerkannter Giite werden zu billlg-

sten Preisen geliefert. PreisUsten stets gratis und franco.
ADOLF KRICHELDORFF

[50] Naturalienhandlung, Berlin S., Prinzessinnenstrasse 26.

Kasteukaflge fur Kanarien
aus Fichtenholz, elegant und praktisch gearbeitet, fur Vor-
sanger wie junge Hahne jedenfalls die Zweckmassigsten,
halte in Mahagoni-, Polisander- und Nussbaum-Politur vorrathig.

Preis inch Glaser 7 J/. 50 /$. Verpackkiste 60 a%. Bei Ueber-
nahme von mehreren, Kasten wie Verpackung billiger.

[47] B,. KASPER, Breslau.
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Beobachtungen und Erfahrungen iiber die allgemein

bemerkte Abnahme der Vogel.

Von einem Neunzigjiikrigen.

Fiir die Beurtheilung des "Werthes nachstehender Erfah-

rungen durften einige personliche Notizen von Wichtigkeit

sein, weshalb ich mir erlaube, dieselben voranzuschicken.

Meine fruheste Jugend habe ich auf dem Lande zuge-

bracht und damals schon Liebe fur die VBgel bekommen,

wenn auch nur nach Knabenart, jedoch ohne deren so

kaufige ZerstBrungs-Wuth der Vogelnester, Eier und jungen

Brut; vielmehr habe ich stets mit Vergniigen die Fiitterung

der jungen Vogel durch die Alten, wenn ich ein Nest wusste,

beobachtet.

Es war dies hauptsachlich mit den Schwalben der

Fall, die natiirlich auf meinem elterlichen Gute den grossten

Schutz genossen, daher auch ihre Nester allenthalben

anbrachten, wo ich sie bequem beobachten konnte.

Als ich das Gymnasium absolvirt, kam ich nach Berlin,

um mich dem Studium zu widmen, wo ich durch Bekannt-

schaft mit Sohnen von Gutsbesitzern und Oberforstern, mit

denen ich in den Ferien deren Eltern besuchte, wieder die

Freuden des Landlebens und der Jagd, die ich beide von

Jugend an leidenschaftlich liebte, zu geniessen Gelegenheit

hatte und hierdurch mit der Vogelwelt in Verbindung blieb.

Nach Beendiguug meines Studiums im Jahre 1808, war

hier in meinem Geburtslande, dem Herzogtbum Cleve, was

zu jener Zeit gegen Hannover an Frankreich abgetreten

war, wenig Aussicht zu einer baldigen Anstellung, die ich

unter der Fremdberrschaft selbst nicht einmal wiinschte;

noch weniger aber im preussischen Staate, der damals so

sehr verkleinert, unter dem Drucke von Napoleon stand.

Ich entschloss mich daher rasch, meinem im Stillen stets

gehegten Wunsche, auf dem Lande zu leben, nachzukom-

men und das von mir jetzt seit 1808 bewohnte Gut anzu-

kaufen, wo ich bei fast steter Gesundheit 68 Jahre

gelebt habe.

Dieses Gut gewahrte mir alle Freuden des Landlebens,

war aber auch stets ein Lieblings - Aufenthalt der meisten,

nicht nur einlandiscben, sondern auch der Zugvogel, die

es bei ihrer Durchreise vom Suden zum Norden, so wie

umgekehrt, auf der Kuckreise zum Siiden, alljahrlich zu

besuchen pflegen, indem es ihnen Hoch-, Mittel- und

Niederwald, Feld und Wiesen, nebst fliessendem und stehen-

dem Wasser, zum Aufentbalte wie zur Nahruug bietet.

Dass ich dadurch in diesen langen Jahren mit der Vogel-

welt ziemlich genau bekannt geworden bin und sie nicht

nur liebgewonnen habe, sondern ihr nicbt allein auf den

Gute selbst, sondern auch in der grossen Gemeinde von

1 V2 Meile in der Lange, und 3
/4 Meile Breite, worin ich

gleichzeitig als PolizeibehBrde fungire, den moglichsten

Schutz vor Menschen angedeihen liess, brauche ich wohl

nicht zu versichern. Aber auch den KaubvogeLn wurde

nicht nur von mir selbst, als eifriger Jagdliebhaber stets

nachgestellt, sondern es wurden auch meine beiden Jager

durch reichliches Scbussgeld fiir jeden erlegten Raubvogel

zur Verminderung des Raubzeuges ermuntert.

Bei einem so gesicherten Aufenthalte fiir jede Vogelart,

bei gentigender Nahrucg, und unter giinstigen klimatischen

Verhaltnissen , war nur eine Vermehrung der Vogel, nicht

aber eine Abnahme derselben zu erwarten. Dennoch hat

sich in hiesiger Gegend die Zahl aller Vogel um Zwei-

drittel wenn nicht Dreiviertel vermindert, und so manche

Arten sind ganz verschwunden und werden seit einigen

Jahren gar nicht mehr hier gesehen.

Was ist hiervon die Veranlassung ? Eine Frage, die

meines unmassgeblichen Erachtens bishierhin nicht einmal

annahernd beantwortet wurde, und schwerlich je geniigend

wircl beantwortet werden konnen. So lange aber die Ver-

anlassung der allgemein anerkannten Abnahme aller Vogel

ohne Unterschied, nicht griindlich ermittelt ist, sind dagegen

auch keine Vorkehrungen zu treffen. Ich wenigstens weiss,

trotz meiner langjahrigen Erfahrung, aucb nicht das ge-

ringste Mittel mehr dagegen anzugeben, wo mein iiber 60
Jahre der Vogelwelt auf einem so grossen Terrain gewahrter

Schutz, sowie das von hBherer Behorde erlassene, dankbar

anzuerkennende Verbot des Fangens und Todtens der Sing-

und sonstigen niitzlichen Vogel, sowie die Fiirsorge fiir sie,
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Seitens der Thiersckutz-Vereine, ohne jeden giinstigen Er-

folg geblieben sind. Ohne mit meinem Urtheile anmassend

sein zu wollen, kann ich doch unmbglich den jetzt in

offentlicken Blattern so haufig ausgesprochenen Ansichten

iiber die Ursachen der Abnahme der Vbgelzahl und deren

Abhiilfe beipflichten, indem sie meinen Erfahrungen oft

geradezu widersprechen. Wenn auch die gewohnlich an-

gegebenen Gefahren fur die Vogelbrut, insbesondere' die

Nachstellungen der zahlreicben Raubthiere und auch der

Mensehen, wirklick vorhanden und als erwiesen anerkannt

werden konnen, so waren dieselben doch auch frtiher, wo

sich noch keine Abnahme der V6gel zeigte, deren Brut

ebenso nachtheilig als jetzt. Warum zeigten sie aber nicht

damals schon einen solchen zerstorenden Einfiuss auf den

Bestand der Vogelwelt als es jetzt der Fall sein soil?

Wie der Herr Oberforstmeister v. Wildungen in

seinen "Waidmanns Feierabenden, I. Band p. 68, er-

zahlt, dass, als er einen Forstkandidaten bei dessen Exarnen

nach der Ankunft, Lebensweise u. s. w. der Waldschnepfe

gefragt, dieser ihm keine Antwort zu geben gewusst und

dass, als auf die nochmalige Frage, ob er dieses denn gar nicht

wisse, derselbe solches eingestanden, er, der Examinator in

aller Denmth erwidert habe: ,,Ich weiss es auch nicht,

denn man hat es leider wie manches andere noch immer

nicht recht gewahr werden konnen", so kann auch ich in

Betreff der Abnahme der Vogel keine bestimmte Antwort

geben und miisste sagen: ,,Ich weiss es nicht!" — Aber

eine wahrscheinliche Erklarung will ich hier ausfiihren, auf

welche meine langjakrigen Beobachtungen mich gebracht

und welche bisher noch nirgends gegeben wurde: Die
Natur scheint sich erschopft zu haben und ihre

schaffende Kraft mit jedem Jahre mehr abzu-

nehmen, was jeder, der nur in etwas mit ihr vertraut ist,

mit mir anerkennen wird. (Schluss folgt.)

Aus dem Speisezettel fiir Vogel.

Mit der Manie fur auslandische Vogel hat sich auch

eine kleine Wuth eingestellt, alle erdenklichen Futtermittel

zu versuchen, und auf Grund wirklicher oder eingebildeter

Erfahrung offentlich zu empfehlen; selbst hervorragende

Werke, wie Brehm's „Gefangene Vogel," sind nicht frei

von Curiositaten, so I. p. 248 wo angefiihrt wird, dass man
dem Wellensittich Salz ziemlich vollstandig durch Schinken-

schwarte ersetzen konne.

Es wird wohl ebensowenig hieran jemand zweifeln, als

voraussichtlich sich zur Nachahmung berufen fiihlen. Nur
wenn Schmarotzer die Vogel plagen, diirfte sich zur Vertrei-

bung das Beknabbernlassen von Speck empfehlen. Der

Vogel bedarf des Salzes nicht anders als in der Form wie

die Pflanzen oder die Thiere selbst ihm das Chlor und

Natrium liefern, und wer gesunde und kraftige Vogel haben

will, schliesse jene selbst vom Futter fiir Insectenfresser

nicht aus. Die Liebe zur Sache entschuldigt viel; wo wir

nur durch Probiren das Zusagende finden konnen, hiiten

wir uns aber, dass Heine uns nicht sagen muss, Liebes-

wahnsinn sei ein Pleonasmus!

Unsere Kafigvogel sind entweder Samen-oder Kerbthier-

Fresser, beide mehr oder minder Pflanzenfresser; jene lieben

nebenher meist, wenigstens zu gewissen Perioden, die

Kerbthiere, uberbaupt Weichfutter ; diese nehmen haufig auch
Korn erfutter zu sich und sind zugleich Fleischfresser. Das
Vogelfutter ist also im Ganzen hochst einfach: frische

Pflanzentheile je nach Geschmack und Jahreszeit, diverse

Korner oder Friichte, Mehlwiirmer, Ameisenpuppen, Fleisch

und sein vorztiglichster Ersatz das Ei und die Milch, und der

zur Bereitung billigen Weichfutters nothige Zusatz von Starke

in leichtverdaulicher Form. Eine absichtliche Fattening

unverdaulicher Stoffe zum Zwecke der Gewollbildung bei

Insectenvogeln, als welche Weizenkleie, Hanfsamenschalen

u. s. w. auch von Brehm empfohlen werden, ist unsinnig,

wenn auch nicht gerade schadlich. Die Gewollexcremente

stossen diejenigen Futterstoffe aus, welche der Verdauungs-

apparat nicht in Brei zu verwandeln vermag; eine Nothwen-
digkeit fiir das Wohlbefinden sind sie nicht, am allerwenigsten

wenn sie kiinstlich ersetzt werden. Diejenigen Vogel, welche

den schwachsten Verdauungsapparat haben, sind die vorztig-

lichsten Gewollbilder, weil sie nur Eiweiss oder verwandte

Stoffe umzuandern vermogen. Zunachst also alle eigent-

lichen Raubvogel. Bei ihnen ist daher ein Futter-

zusatz unmoglich. Sogar die Neuntodter sind nicht im
Stande selbst verbackene Starke auszunutzen, und geben
deshalb bei einem solchen Futter regelmassig Gewolle. Ein
Starkezusatz ist im Allgemeinen nur bei solchen Vogeln
zulassig, welche im freien Zustande ausser animahscher auch

pflanzliche Kost zu sich nehmen. In der Natur besteht

das Gewolle aus Knochen und Horn (Chitin) Splittern, Haaren,

Wolle, Federn u. s. w. ; sollten diese auf dem gewoknlichen

Wege ausgestossen werden, so mussten sie den stellenweise

sehr engen, zartwandigen und gewundenen Darmkanal
passiren, was eine gehorige Einwickelung z. B. scharfer

Knochenreste in Federn, Haare u. s. w. unthunlich machen,

Entziindungen und selbst ernste Verletzungen herbeifiihren

wiirde, wahrend sie die derbe, muskulose und weite Speise-

rohre ohne Gefahr passiren konnen. Unser Troglodytes

parvulus bildet, mit Ameisenpuppen ernahrt, kein Gewolle,

mischt man dieselben aber mit geriebener Mohre, so gibt

er die noch naturlich gefarbte Pflanzenfaser als Gewolle von

sich. Die stark verdauende Schwarzamsel gibt kein Gewolle;

bei einer Ernahrung mit rohem Maismehl sind die Excre-

mente aber noch sehr Starkemehl haltig, und bei einer

Fiitterung mit Schlehen, die sie ganz hinunterschluckt, gibt

sie die Steine als Gewolle von sich.

Gefahrlich aber wie iiberall, so namentlich hier, wo
jeder selbst Arzt und Apotheker zu spielen hat, sind

Eecepte. Den Unachtsamen ftihren sie auf Irrwege, er braut

gedankenlos, was ihm das Denken erspart, und hat selbst

dann seine Pflicht gethan, wenn der Vogel dem Decoct erlag.

Dem denkenden Freunde aber sind allgemeine Gesichtspunkte

mehr wie geniigende Fingerzeige, Wohlbefinden und Frohsinn

auch im kleinsten Kafige heimisch zu machen. Es ist kaum
fasslich wohin ein Recept manchmal fiihren kann. Mit
feinst polizeilicher Spiirnase wittert irgend ein diinkelhafter

Alchemist in dem unschuldigsteu Bestandtheil etwas Schad-

liches, und sofort wird ein Arcanum der glaubensreichen

Welt vorposaunt, und kindlich unschuldig nachgebetet.

Selbst Brehm schultert in ihren Reihen; Arm in Arm mit

seinem Freunde K. Miiller — Gef. Vogel I. pag. 63 —
empfiehlt er langeres Einweichen der Semmel und demnach-

stiges starkes Ausdriicken zur Entfernung der Hefe. Letztere
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ist bekanntlich ein Pilz, mithin eine Pflanze, die durch ihre

vegetative Kraft befahigt ist, Zucker und verwandte Substanzen

in Alkohol und Koblensaure zu zerlegen. Hierauf griindet

sich ihre Verwendung in der Brotbackerei; die Koblensaure

dehnt nemlich durch ihr Entweichen den Teig aus, wodurch

allenthalben Hohlraume entstehen, die dem Brot seine

Porositat, dadurch rasche Zertheilung durch Kauen, und weil

den verdauenden Saften eine mannigfaltigere Oberflache zum
Angriff geboten wird, Leichtverdaulichkeit sichern. Durch

den Prozess des Backens wird der mit dem Teige innig

vermischte Hefepilz getodtet, wahrend gleicbzeitig sein im

lebenden Zustande etwas bitterer Geschmack, sowie er selbst,

unnachweisbar verschwindet. "Was kann nun dem Hefepilz

durch langeres Einweichen der Semmel in Wasser entzogen

werden? Der innere Kern ist ein Albuminuid mit einer

stickstofffreien, in der Zusammensetzung dem Starkemehl

gleichen Zellenwand. Ersteres ist durch das Verbacken

geronnen, mithin in Wasser unloslich, letztere sowohl vor

wie nach demselben. Der lebenden Hefe lassen sich aller-

dings losliche Theile auswaschen, allein dass dies auch mit

der verbackenen der Fall, hat noch kein Chemiker nachge-

wiesen, ebenso wenig ist ihre Schiidlichkeit filr den Vogel-

organismus constatirt. In dieser Hinsicht wiirde demnach

das Einweichen und Ausdriicken der Semmel eine lediglich

zwecklose Miihe sein, allein dasselbe hat ausserdem seine

schadliche Seite, denn die im Brote vorhandenen, in Wasser

loslichen, und daher sehr leicht assimilirbaren Bestandtheile,

welche mit der Hefe nichts gemein haben, werden durch

das Ausdriicken entfernt, und somit die Nahrki-aft verringert.

Moge der sonst so verdiente Brehm darum getrost diesen

Zopf auf's Hackbrett legen, und wer sich von dem Hefen-

schadlichkeits-Gedanken nicht emancipiren kann, vonLiebig—
Annalen der Chemie und Pharmacie 1868 — oder auch

von jedem Pfefferkuchen- Backer eine Brotbereitung mit

andern Gahrmitteln erlernen.

Dr. von Gloeden.

Ornithologische Notizen aus Schleswig - Holstein.

Von J. Rohweder.

1. Die Move Hans in Garding.

Bei Vollerwiek, einem Dorfe in Eiderstedt, am Aus-

flusse der Eider in die Nordsee, wurde im Sommer 1851

von einem Landmesser eine Silbermove (Lanes argentatus)

angeschossen.

Der Schiitze brachte sie nach dem nahen Garding und

ubergab sie einem Landmann, unter dessen Pflege die nur

leicht Verwundete sich bald soweit erholte, dass sie mit

den Hiihnern und Enten auf dem Hofe herumspazieren konnte.

Sie theilte mit diesem Hausgefliigel das Futter jeglicher Art,

ihre Lieblingsspeise aber war Speck und, wie es schien,

mehr noch Speckschwarte. Gegen den Winter erhielt sie

den Gebrauch ihres verletzten Flugels vollstandig wieder

und machte nun kleine Ausfliige um die Hofstelle herum
und an den Marschgraben langs, kehrte aber zur Fiitterungs-

zeit und am Abend regelmassig nach dem Hiihnerhof zuriick.

Sie war mitlerweile gegen ihre Pfleger so zutraulich

geworden, dass sie diesen die Speckscheiben aus der Hand
nabm, doch flog sie davon, wenn man Miene machte, sie

zu ergreifen. So blieb sie hier den ganzen Winter. Im
Friihjahr jedoch, als draussen am Strande ihre Artgenossen

sich sammelten und Anstalt zum Brtiten machten, verschwand
sie eines schonen Tages, um furs Erste nicht wiederzukehren.

Offenbar hatte sie die Liebe zur Freiheit nicht ganz verlernt

und sich ihren Schwestern am Meere zugesellt. Doch mag
sie sich diesen durch ihren Umgang mit Menschen und
zahmem Federvieh schon zu sehr entfremdet haben, um neue

Familienbande zu kniipfen, denn Ende Octobers stellte sie

sich wieder ein, und zwar allein. Durch ihre Zutraulich-

keit und die Vorliebe fur Speckschwarte legitimirte sich

„der alte Hans;" so war sie im vorigen Jahre von ihrem

Schutzherrn getauft worden. Und Hans trieb es jetzt so

fort, jedes Fruhjahr sich empfehlend, jeden Herbst wieder

erscheinend, bis zum vorigen Jahre. Jedem Einwohner
von Garding war er bekannt, bei Jedermann beliebt, und
Alt und Jung erkundigte sich in den letzten Jahren nach

seiner Wiederkehr; denn aus seiner friihern oder spatern

Heimkehr aus der Sommerfrische prophezeihte man den

Eintritt von Frost unci Schnee. „Hans ist schon wieder

da, es wird Winter" hiess es, und: „mit dem Frost hat

es noch nichts auf sich, Hans ist noch nicht gekommen"
trostete man im Lokalblatt. Selten nur soil er sich geirrt

und seine Freunde getauscht haben. Sollte er diesen Herbst

wieder kommen, die Gardinger waren capabel sein 25
jahriges Jubilaum als Ehrenbiirger und Wetterprophet festlich

zu begehen.

2. Die Raublust des Sperfoers.

Nach einem erfolglosen Piirschgang auf einen bestimm-

ten Rehbock schlenderte ich im Mai 1872 mit dem Forst-

warter Petersen durch das Immingstedter Gehege, als plotzlich

das aufgeregte unci angstliche zerrtzeretzrrett der in den

Astlochern nistenden Staare die Nahe eines gefliigelten

Raubers signalisirte. Kaum hatte ich noch meinen Begleiter

darauf aufmerksam gemacht und ihm Ruhe geboten, als wir

einen Sperber, den schlimmsten Feind unserer Waldvogel,

langsam iiber den Kronen der hochsten Buchen daherziehen

sahen. Als er grade iiber unsern Kopfen und oberhalb

einer kleinen Lichtung schwebte, warf ich die Flinte an

den Kopf, und ehe noch mein (danischer) Begleiter mit

seiner Bemerkung „meget for hoit" zu Ende kam, fiel schon

der Sperber, mit ausgebreiteten Fliigeln sich um sich selber

drehend, herunter. Etwa 1 5 Fuss vom Boden aber fiel er

auf den schirmartig ausgebreiteten Zweig einer Buche, klam-

merte sich mit einem Fusse an und blieb, den Kopf nach

unten, die Fliigel wie im Krampf halb ausgebreitet, hangen.

Ungefahr 2 Minuten hing er ohne alle Bewegung da. Als

er darauf den Kopf etwas hob und mit den Fliigeln zuckte,

hielt ich dies fur den Beginn des Todeskampfes, hangte die

Flinte iiber und nahm den Hut in die Hand, um darin den

Sterbenden aufzufangen. Jetzt lasst er los; statt aber

herunter zu fallen, breitet er die Schwingen aus, fliegt davon

und hat ehe ich noch schussfertig werden kann, einen

schreienden Staar in seinen Klauen, mit dem er, als ob

nichts vorgefallen, triumphirend davonzieht! — Vermuthlich

hatte eines der Rehposten, die ich fur den Bock geladen,

ihn am Schnabel getroffen und, ohne ihn weiter zu verletzen,

fur kurze Zeit betaubt.
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Literarische Notiz.

In No. 2 des Centralblattes befindet sich eine Anzeige:

3J
Die Nester und Eier etc." von Dr. E. Willibald,

zweite Auflage. Durch giitige Hand wurde mir dies

wunderbare Werk vor langerer Zeit zugesendet, als ein

doppeltes Naturwunder; einmal, als vielleicht einzig in seiner

Art dastehendes Machwerk und dann noch — zweite Auflage.

Wo und wann die erste Auflage erschienen ist, ebenso

wer dieser Dr. Willibald sein mag, habe ich nicht ermitteln

konnen. Es ist auch nicht meine Absicht, liber diese

Schrift eine Beurtkeilung zu geben, nur will ich meine Ver-

wunderung aussprechen, dass man es wagt, eine solche

Anzeige dem Centralblatt zu iibergeben. Natiirlich kann

die Kedaction fiir die Annoncen nicht verantwortlich gemacht

werden, aber es wird gut sein, wenn Literaten ahnlicher

Werke von solchen Anzeigen abgeschreckt werden.

E. F. v. Hometee.

Fragen und Auskunft.

Anfrage.

Von den ersten schonen Tagen des Friihlings an bis

spat im Jahre, wenn die Wintersturme beginnen, sieht man
am Bosporus, wie auch an den Dardanellen, den ganzen

Tag uber einen Vogel in Fliigen von mindestens etwa sechs,

meistens aber viel mehr, wohl bis zu 40 Kopfen, dem Laufe

der Meerenge stets in der Mitte derselben folgend, auf und

ab streifen. Mit gleichformigem, sehr scknellem, doch nicht

weit ausholendem Fliigelschlage bewegen sich die Schwarme,

dichtgedrangt wie Staarenfliige, hart uber der Wasserflache

entgegen kommenden Hindernissen, wie Boten u. s. w., stets

in wagerechtem Bogen ausweichend, fast mit der Baschheit

des Fluges der Feldtaube in gleichmassiger Bastlosigkeit

dahin. Sie sind so zahlreich, dass man kaum 5 bis 8

Minuten auf dem breiten Strome des Bosporus sich bewegen

kann, ohne einem derselben zu begegnen und in den gleichen

Zeitraumen stets neue zu gewahren. Die ganze Erscheinung,

das rasche Voriibersturmen, von leisem Bauschen des Fliigel-

schlages begleitet, ist so eigenartig, dass sie nicht nur dem
Neuling alsbald auffallig wird, sondern dem Vogel auch einen

auffalligen Volksnamen zugezogen hat.

Die christlichen Bewohner des Bosporus nennen ihn

iibereinstimmend „Seelen aus dem Fegefeuer "oder „verdammte

Seelen" womit jedenfalls die Buhelosigkeit desselben ausge-

driickt sein soil. Der Vogel ist von der Grosse einer

jungen Taube, gedrungener Gestalt, Eisvogelartig, und die

Farbung, so viel sich im raschen Voriiberfluge beobachten

lasst, iiber den ganzen obern Theil des Korpers (die Thei-

lungslinie in der Fluglage wagerecht angenommen) aschbraun,

an der Unterseite gelblichweiss. Die Fliige ziehen den

ganzen Tag auf und abwarts, ein jeder die ganze Meerenge,

der Lange nach durcheilend, innerhalb derselben niemals

umkehrend, und verschwinden erst mit Sonnenuntergang.

Sie sollen auf durch Menschennahe nicht belastigten Ufer-

stellen des Schwarzen - oder Marmorameeres, bez. des Griechi-

schen Meeres, Nachtruhe halten und auch daselbst briiten.

Letzteres ist alles was ich uber nicht selbst Gesehenes aus

der Lebensweise des Vogels wahrend meines niehrjahrigen

Aufenthaltes in Constantinopel erfragen konnte. Naheres

selbst zu beobachten gebrach es mir an Zeit und passender

Gelegenheit.

Wie er sich ernahrt, wusste mir Niemand zu sagen.

Das beschriebene Durcheilen der Meerenge ist durchaus gleich-

formig, ohne die geringste abweichende Bewegung, welche

auf Ergreifen irgend einer Art von Nahrung aus dem Wasser

oder aus der Luft einen Schluss ziehen liesse.

Wie heisst der Vogel? Was ist mehr iiber ihn

bekannt?

Saarbriicken. J. K.

TAUSCH- UND KAUF-YERKEHR.
Tadellose Balge mit zuverlassigen Zeit-, Geschlechts- und

Fundortsangaben von 1) Falco arcticus Holb. , 2) F. candicans

3. H. Blasius, 3) F. gyrfalco Schlegel, 4) F. sacer Schlegel,

5) F. tanypterus Lichtenst. (Synonymik Naumannia 1857, p. 261)
sucht und erbittet Offerten

[54] EDUARD SCHRAMM, Diisseldorf.

Eine Sendung sehr schoner

Vogelbalge aus Kleinasien

ist dieser Tage eingetroffen und stehe ich mit Verzeichniss gern
zu Diensten.

[52] WILH. SCHLUTER in Halle a/S.

Es werden saubere und mit zuverlassigen Zeit-, Geschlechts-

und Fundortangaben versehene Exemplare der verschiedenen

.Sitta -Arten zu kaufen oder einzutauschen gesucht. Im Tausch
kann ich diverse norwegische Naturalien anbieten.

Bergen, Norwegen. [41] LEOKH. STEJNEGER.

Kasteiikafige fur Kanarien
aus Fichtenholz, elegant und praktisch gearbeitet, fiir Vor-
sanger wie junge Hahne jedenfalls die Zweckmassigs ten,
halte in Mahagoni-, Polisander- und Nussbaum-Politur vorrathig.

Preis inch Glaser 7 M 50 a\. Verpackkiste 60 a%. Bei Ueber-
nahme von mehreren, Kasten wie Verpackung billiger.

[48] R. KASPER, Breslan.

Ich suche Separatabdriicke aus „the Ibis" — speciel Sclaters

Synopsis der >SiMa-Arten mit Planche aus d. Jahrg. 1S65 — und
von Tschusi-Schmidkofen, der Tannenheher zu kaufen oder ev.«

einzutauschen. „Die Pflanzenwelt Norwegens" mit zahlreichen

Illustrationen und 15 klimatologischen Karten von Prof. Schiibeler

kann im Tausch abgegeben werden.

Bergen, Norwegen. [43] LEONH. STEJNEGER.

Naturalien- und Lehrmittel-Handiung
von Wilh. Schliiter in Halle a/S.

Der erste Theil meines Cataloges naturhistorischer Lehrmittel

No. 54 ist erschienen und stent gratis zu Diensten. [55]

Zu kaufen gesucht

Taroli Liunaei Philosophia Botanica,
Stockholmiae 1751.

Berlin S., Jacobikirchstr. 3. [53] Dr. Reichenow.

Das Ornithologische Centralblatt erscheint zweimal monatlich, l
/2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und

Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate fur den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuschriften jeder
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Druclt: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlin, Stallschreiberstrasse 34. 35.
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Beobachtungen und Erfahrungen iiber die allgemein

bemerkte Abnahme der Vogel.

Von einem Nennzigjiibrigen.

(Schluss.)

Wer hat nicht die allgemeine Abnahme des Wassers

im Erdboden bemerkt, wer nicht die geringere Dauerhaftigkeit

aller Holzarten und deren langsameren Wuchs gegen friiher

erfahren. Der Landmann muss jetzt ganz andere Sorgfalt

auf seinen Acker verwenden als vor 50 Jahren. Wer
wusste damals von einem kunstlichen Diinger und wer kann

sich riihmen, jetzt auch noch trotz alledem nur annahernd

den friiheren Ertrag seiner Felder zu erzielen. Welcher

Fischereibesitzer hat bei aller Schonung seiner abge-

schlossenen Teiche, solche noch mit Fischen besetzt wie

friiher. Welcher Jagdbesitzer oder auch nur Jagdliebhaber

der kleinen Jagd klagt nicht iiber die Abnahme des Wil-

des bei dessen sorgsamster Schonung. Welcher Besitzer

der Hocbjagd oder auch nur Jager von vorgeriicktem

Alter hat nicht die so auffallende jetzige geringe Starke

der Geweihe (Gehorne) des Rothwildes bemerkt, wo jetzt

die Grosse und das Gewicht eines 10- bis 12-Ender-Ge-
weihes kaum dem eines Sechsenders vor 50 Jahren gleich

kommt, was ich aus meiner kleinen Geweihsammlung durch

mebrere Exemplare von vor 60 Jahren und in neuester

Zeit selbstgeschossener Hirsche zu erweisen mich erbiete.

Jeder Waidmann weiss, dass die Geschlechtstheile des

Hirsches in Verbindung mit seinem Geweihe stehen, und
er im sonst gesunden und bei unverletztem Zustand der

ersteren, alljahrlich sein Geweih abwirft und ein Neues,

gewohnlich mit zwei Enden (Zacken) mehr als das Vor-

jahrige erhalt, dass aber ein sogenannter Kiimmerer, wel-

cher Schaden am Kurzwildprete (Geschlecbtstheilen) erlitten,

wenn solches geschah, wo er das alte Geweih abgeworfen,

nie ein Neues erhalt und im entgegengesetzten Falle,

wenn er diese Verletzung erhielt, wo er noch sein altes

• Geweih trug, nie wieder ein vollkommenes von gleicher

Starke des ersteren, sondern hochstens ein unformliches,

verkruppeltes, wieder bekommt.

Es muss auffallen und nicht hier am Orte zu sein

erscheinen, dass ich so ausfiihrlicb. diese Eigenthiimlichkeit

des Hirsches hervorhebe, wo ich doch nur allein nach
meiner langjabrigen Erfahrung die allgemeine Abnahme
aller Vogel zu erklaren und die Vorschliige zu deren

Wieder-Vermehrung zu beurtheilen bezwecke. Ein Aufsatz

in der Gartenlaube von 1875, 3. Heft pag. 181, „der
Canarienvogel von einem Harzer Zuchter" iiber-

schrieben, brachte mich auf die Idee, ob nicht etwas Aehn-
liches als dieser Canarienvogelziichter theilweise als Grund
der Abnahme der letzteren angab, etwa auch auf die Ver-

minderung der freien Vogel im Felde und Walde Anwen-
dung finden mochte und was ich von den Hirschen in

Beziehung auf ihre verminderte Zeugungskraft gesagt, nicht

etwa auch von der Vogelwelt vermuthet werden konne.

Jener Harzer Canarienvogel-Ziichter bemerkt in seinem

Aufsatze, dass im Jahre 1874 nicht nur durch die vor-

herrschende kalte Witterung im Harze den Canarienhecken

grosser Schaden zugefugt sei, sondern auch aus einer un-

erklarlichen Ursache, viele taube, das heisst unbefruchtete

Eier, gelegt wurden. Aehnliche Beobachtungen habe ich

auch hier, wenngleich nur theilweise und zufallig an Reb-

huhner- und Krahen-Nestern gemaeht, worin die Eier faul

gebriitet lagen und das Weibchen nach langem vergeblichen

Briiten endlich das Nest verlassen hatte. Ware dieses

von einem Raubthier getodtet worden, wie oft geschieht,

dann hatten die Federn und Knochen in der Nahe des

Nestes gelegen und der Rauber hatte sich auch der Eier

bedient, die noch unbeschadigt in den Nestern lagen.

Andere Nester habe ich nicht untersucht, was bei

letzteren nur der Zufall veranlasste. Hatte ich diesen

Aufsatz in der Gartenlaube friiher statt im Winter gelesen,

wurde ich mir Miihe gegeben haben, mehrere Nester klei-

ner Vogel aufzusuchen oder aufsuchen zu lassen, ob sich

auch taube und unbefruchtete Eier darin befanden.

Nach alien solchen Erfahrungen bei so langer Beob-

achtung der Vogelwelt, liegt nach meiner unmassgeblichen

Ansicht der Grund der Abnahme tiefer als der menschliche

Verstand ihn bisher zu ergrunden vermochte; denn alle die
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angeblichen jetzigen Gefahren der Vogelbrut und die Nach-

stellungen der Vogel selbst waren schon vor undenklichen

Zeiten dieselben, ohne dass deren geringste Abnahme zu

bemerken gewesen, was ich wenigstens seit dem Beginn des

jetzigen Jahrhunderts behaupten kann.

Dagegen nimmt bei allem jetzigen Schutze der Vogel

und deren Brut die Zahl derselben immer mehr ab und

ganze Arten verscbwinden, welche traurige Entdeckung ich

leider in diesem Friihlinge wieder gemacht zu haben glaube,

obne hiervon den Grund im geringsten angeben zu kbnnen.

Sollte es nicbt vielleicht der Mtthe lohnen: wie der Harzer

Canarienvogel-Ziichter seine Canarienvogelnester und die

darin unausgebriitet sich vorgefundenen Eier untersuchte,

auch in einigen Ncstern unserer wilden Vogel zu gleiehem

Zwecke die darin etwa befindlichen unausgebriiteten Eier

im Betreflf ihrer Befruchtung einer Priifung zu unterwerfen?

Ich werde mich wenigstens womoglich solcher Unter-

suchung unterziehen, und wenn diese dasselbe Resultat wie

die des Harzer Canarienvogel-Ziichters ergeben mochte,

dann ware die Abnahme der Vogelzahl erklarlich.

Vereins - Angelegenheiten.

Allgemeine deutsche ornitliologisclie Gesellschaft. Sitzung vom
2. October 1876.

In Abwesenheit des Vorsitzenden eroffnet Herr Prof.

Cabanis die Sitzung. Nach Erledigung geschaftlicher Mit-

theilungen legt er ein vor Kurzem erschienenes Werk von

J. A. Palmen: Ueber die Zugstrassen der Vogel
(Leipzig 1876) vor und bespricht dasselbe in eingehender

"Weise. Die Arbeit giebt die in den verschiedensten Fach-

zeitschriften des In- und Auslandes zerstreuten Notizen und
Aufsatze iiber alles, was den Zug der Vogel betrifft, kritisch

gesichtet, nach bestimmten Gesichtspunkten geordnet und

durch eigene Beobachtungen erganzt, in zusammenhangender

Form wieder. Die mit grossemFleisse gesammeltenThatsachen

werden vom Verfasser mit ausserordentlichem Scharfsinn als

Beweise fur die aufgestellten Hypothesen benutzt. Das Werk
ist insbesondere auch Allen dringend zu empfehlen, welche

sich durch Einsendung von Beobachtungs-Notizen an den

von der Gesellschaft publicirten Fragebogen und der be-

absichtigten Jahresstatistik betheiligen wollen, da in dem-

selben die hohe Bedeutung solcher Notizen, die Nothwen-
digkeit des Sammelns genauer Daten und verbtirgter That-

sachen klar ausgefiihrt ist und das dringende Bedurfniss

ersichtlich wird, wieviel auf diesem Felde noch zu leisten ist,

welches Herr Dr. Palmen im vorliegendemWerke mit grossem

Erfolge betreten hat. Es wird aus dem Buche ein inter-

essanter Abscbnitt, betitelt: „Der sogenannte Zug-
Instinkt" verlesen. Eine langere Discussion folgt dieser

Mittheilung. Im Anschluss an dieselbe bespricht Prof. Cabanis

unter Vorlegung von Balgen eine Anzahl sogenannter klima-

tischer Abarten, welche aber weniger durch Migration als

durch Isolirung auf losgetrennten Districten entstanden zu

sein scheinen. Wir finden z. B. auf Cuba einen Papagei

(Chrysotis leucocephala Sws.), der dieser Insel eigenthiimlich

ist, der aber auf den iibrigen Antillen, in Honduras und
in Mexiko Verwandte besitzt, welche, ebenfalls unter sich

alle specifisch verschieden, mit Sicherheit dennoch auf eine

Stammform zuruckzufuhren sind. Ibr Ursprung diirfte in

den bedeutenden Umwalzungen, die die Lander, welche sie

bewohnen, erfahren haben, zu suchen sein. Urspriinglich

jedenfalls, als die Antillen noch mit dem Festlande von

Amerika in Verbindung standen, lebte daselbst nur die eine

Stammart, aus der sich dann bei der Lostrennung der Inseln

die verschiedenen insularen Formen entwickelten. Ebenso
mag durch das Hereinbrechen der Eiszeit, die Klima und
Bodenconfiguration Centraleuropas so wesentlich anderte, die

Trennung einer urspriinglichen Stammform der Blauelster

in die spanische Pica Cooki und in die ostasiatische Pica

cyanea, sowie einer Adlerart in Aquila Adalberti und in

A. mogilnik entstanden sein. Herr Prof. Cabanis legt ferner

3 nahe verwandte Poecilothraupis-Arten vor: P. lunulata

Dub. (Neu Granada), P. atricrissa Cab. (Ecuador) und
P. ignicrissa Cab. (Peru), und erortert eingehend diese vicari-

irenden Formen in Bezug auf die oben besprochenen Fragen.

— Herr Dr. Reichenow verliest aus einem Briefe des Herrn
Baron Konig Warthausen eine Notiz iiber das Briiten von

Columba palumbus in einem Haselstrauche. — Herr Dr. Briigge-

mann (Jena) theilt in einem Schreiben mit, dass nach seinen

Untersuchungen derHagedash (Ibis hagedashYieiU., caffrensis

Lcht.) des Nordostens von Afrika constant durch langeren

Schnabel von dem des Siidens unterschieden sei. Herr

Dr. Reichenow erlautert dazu, dass sich bei einer grosseren

Suite von Exemplaren aus den verschiedensten Breiten Afrikas

allmalige Uebergange zeige, so dass Exemplare aus dem
aquatorialen Afrika gerade in der Mitte zwischen nordlichen

und sildlichen Formen hinsichtlich der Schnabellange stehen.

Man wisse daher nicht, wo die Grenze der nordlichen und

siidlichen Abart zu stecken sei. Es folgen fernere Bemer-

kungen des Dr. Briiggemann iiber einige Buceros-Arten, welche

Herr Dr. Reichenow bespricht und schliesslich die Notiz,

dass fiir das Genus Palaeornis der altere Name Sagittifer

in Zukunft zu benutzen sei. Herr Gadow bespricht die

osteologischen und splanchnologischen Verhaltnisse von Di-

cholophus cristatus 111. und erlautert seine Darstellung durch

eine Anzahl von Praparaten und Abbildungen. (Nachste

Sitzung der Gesellschaft Montag den 6. November 1876,

Abends 7 '/2 Uhr im Sitzungslokale, Unter den Linden 1 3

:

Vortrag des Herrn Dr. Falkenstein iiber seine Reise nach

der Loango-Kiiste.) H. Schalow.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Sitzung vom 4. October. Vorsitzender Herr Dr. Bauer.

Herr Dr. Jiitte halt einen Vortrag iiber Volkssagen aus

der Vogelwelt. Der Sagenkreis welcher die Vogelwelt um-

schliesst, ist ein sehr weiter; kerne der anderen Thierklassen

ist in gleicher Weise begiinstigt. Das Volk wandte eben

aus naheliegenden Grunden den Vogeln vor anderen Ge-

schopfen ein iiberwiegendes Interesse zu, es fand Gefallen

an ihrer raschen Bewegung, es bewunderte nicht ohne einen

kleinen Beisatz von Neid ihre Herrschaft in der Luft —
ein dem Menschen verschlossenes Gebiet. Ihr lieblicher,

zumal die vom Winterschlaf erwachende Natur belebender

Gesang, ihr friedliches Leben, ihre geheimnissvolle Gegen-

wart alliiberall in Wald und Flur machte sie dem Menschen

schon in den friihesten Zeiten interessant und gab Anlass

zu sinnigen Deutungen ihres Verhaltens und der wahrge-
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nommeaen Eigenschaften. Diese mythischen Deutungen

erscheinen oft in einem poetischen Gewande, sie sind voll

anmuthiger dichterischer Erfindung, oft haben sie einen

tiefern sittlichen oder auch praktischen Grund, oft sind sie

auch, wie aller Volksglaube, im Wesentlichen der neben

dem modernen Denken und Empfinden hergehende Nachhall

altkeidnischer Vorstellungen, der in einer Anzahl gefiederter

Geschopfe beilige Tbiere erblickt. Es ist ein weitverbrei-

teter Glaube, dass die Vogel gleich den Menschen Hocbzeit

balten, doch ist man iiber den Tag der Festlicbkeit ziem-

lich uneins. In der Oberlausitz wird der 25. Januar vom

Volk die Vogelbochzeit genannt und Jung und Alt feiert

diesen Tag, indem man den Vogeln reicblich Futter streut.

Die Bewohner des Innthals sind der Meinung, dass die

Finken und andere Singvogel am Feste der Vermahlung

Maria, am 23. Januar, ibre Hocbzeit feiern und in Eng-

land berrscbt auf dem Lande der alteingewurzelte Glaube,

dass jeder Vogel sein Weibcben am St. Valentinstage

(14. Februar) wahle. In den Volksliedern der slavischen

Vblker finden sicb haufig Scbilderungen der Hochzeitsfeier

der Vogel; sie sind gewohnlich humoristiscb und ermangeln

der Zeitangabe. Den Schiffern ist der Eisvogel bedeu-

tungsvoll. Ein Eisvogel am Schnabel aufgehangt, meinen

sie, zeige die bevorstehende Windrichtung an, denn er

kebre stets die Brust derjenigen Himmelsricbtung zu, wo-

hin der Wind demnachst sich drehen soil. Die Alten

glaubten, so lange der Eisvogel brute, wird der Ocean Von

keinem Sturm beunruhigt. Vom grossen Alk glaubt man,

dass er niemals iiber Tiefen fliege, wesbalb die Scbiffer bei

seinem Anblick die Kiiste nahe glauben. Die Sturmvogel

sind den Seefahrern aller Nationen ein unheilvolles Omen.

Auch wenn die Seemove landeinwarts fliegt, bedeutet es

Sturm. Redner wendet sich nun im Speciellen einzelnen

Vogeln zu und erzahlt die ihm bekannten Sagen iiber sie,

wobei er vorzugsweise den altdeutscben Volksglauben be-

rucksichtigt. Von der grossen Anzahl der vom Vortragen-

gen erzahlten Sagen und Marchen heben wir in gedrangter

Kiirze folgende hervor. Der Babe ist Wotans Vogel, fiir

die Weissagung wichtig und Ungliick verkiindend. Fliegen

Baben schreiend iiber ein Haus, so verkunden sie einen

nahen Todesfall, setzen sie sich auf dasselbe, so ist die

Seele des Verstorbenen verdammt, fliegen sie in der Luft

gegen einander, so bedeutet es Krieg. Wenn man aus

einem Babennest genommene Eier findet und dann wieder

hineinlegt, so bringt der alte Babe eine Wurzel ins Nest.

Diese muss man herausnehmen und in einem Beutel bei

sich tragen, dann hat man bei alien Geldgeschaften Gliick.

Auch holt der Babe aus dem Meere einen Stein in das

Nest, der Jeden, der ihn tragt, unsichtbar macht, und auf

der blossen Haut des linken Arms getragen, Gliick in alien

Dingen verleiht. Auf Biigen glaubt man, dass ein solcher

Erwerb nur mit Hiilfe des Teufels gelinge, dem man dafiir

seine Seele verschreibt. Die Elster ist in der deutschen

Mytbologie ein Vogel der Unterwelt. Um die Zeit der

Wintersonnenwende geschossen und zu Pulver verbrannt,

ist sie ein Mittel gegen das kalte Fieber. Elsterschwanze

benutzen die Hexen zur Brockenfahrt. Die Elster vor dem
Hause schreiend, bedeutet Zank und Streit oder unwill-

kommenen Besuch, munter schwatzend, meldet sie liebe

Gaste, quer durchs Dorf fliegend, ist sie ein Zeichen, dass

bald Jemand stirbt. Der Kukuk im deutschen Heidenthum
steht zu Donar und Freya in naher Beziehung und war
der Indra heilig. Wie der Hahn den Tag, so verkiindet

der Kukuk den Friihling, wie der Hahn der Hausprophet

heisst, so gilt der Kukuk fiir den Allerweltspropheten.

Prophezeite er zuerst nur den Friihling, so erscheint es

als eine Weiterbildung, wenn er niin auch wissen sollte,

wie lange man zu leben babe oder wie manches Jahr ein

Madchen noch warten miisse, bis es der gewiinschte Freier

zum Altar fiihrte. Die Sage geht noch weiter: er soil dem
zukiinftigen Ehepaare auch die Zahl der Kinder weissagen.

Ist es nun ein Wunder, wenn die Prophezeiungen, die man
aus seinem Eufe heraushorte, nicht immer eintraten und er

deshalb in den Misscredit kam, ein falscher Prophet zu

sein? Die Eule ist das Symbol der Schlauheit und der

iiblen Vorbedeutung. In der deutschen Sage wird sie als

nachtliche Spinnerin dargestellt. Sie kiindigt durch ihr

Geschrei in der Nahe eines Hauses einen Todesfall an,

besonders wenn sie Abends nach 10 Uhr dies mehrere

Abende hintereinander thut. An die Scheunentbiir genagelt,

schiitzt sie Getreide vor Verzauberung. Die Schwalbe hat

dieselbe mythische Bedeutung, wie der Kukuk; sie ist der

frohe Bote des Friihlings, zu welcher Zeit sie segenbrin-

gend ist. Im Herbst gilt sie als Unheilverkiinderin , auch

hielten es die Alten fiir ein schlechtes Zeichen, von Schwal-

ben zu traumen. In Deutschland heisst sie der Herrgotts-

vogel oder der Vogel der Madonna. Wer eine Schwalbe

tbdtet, dessen Kiihe geben rothe Milch oder gehen ein,

dessen Haus trifft der Blitz, oder dem sterben zur Strafe

Vater und Mutter. Wenn ein Junggeselle im Friihjahr die

erste Schwalbe sieht, muss er unter seinem Fusse nach-

sehen, ob ein Haar darunter liegt; findet sich eines, so

zeigt es, von welcher Farbe das Haar der Zukiinftigen sein

wird. Auch soil man, wenn man die erste Schwalbe er-

blickt, das Geld in der Tasche umriihren, um das ganze

Jahr reich zu sein. Hat sie 7 Jahre in ein und dem-

selben Neste gebriitet, so lasst sie darin den Schwalben-

stein zuriick, der grosse Heilkraft gegen Augeniibel besitzt.

Nach Anderer Meinung wird derselbe aus einer jungen

Schwalbe herausgeschnitten und als Amulet gegen Epilepsie

um den Hals getragen. Ein Schwalbenherz, in der Tasche

getragen, erhalt die Liebe des Madchens. Auch in einem

sympathischen Zauberspruche des Harzes, mit dem der

Flechtenausschlag beschworen wird, kommt die Schwalbe vor.

Der Zaunkonig bat stets auf die Menschen eine grosse An-

ziehungskraft ausgeiibt, daher er auch mannigfach Platz in

Sage und Aberglauben gefunden hat. Th. Bodin hat in

der Zeischrift „Natur" eine Anzahl der bezuglichen Mythen

gesammelt wiedergegeben ; Eedner bringt dieselben zum
grossen Theil zum Vortrage. — Zum Schluss der Sitzung

macht der Vorsitzende die Mittheilung, dass der bisherige

erste Vorsitzende, Herr A. Beimer, in Folge angestreng-

ter geschaftlicber Thatigkeit die Leitung des Vereins nieder-

gelegt habe und geht dieselbe auf einstimmigen Wunsch der

Versammlung bis zur nachsten Generalversammlung auf den

zweiten Vorsitzenden Herrn Dr. Bauer iiber; die Ver-

sammlung spricht Herrn Beimer ihren Dank fur seine zwei-

jahrige umsichtige Leitung und sein grosses Interesse fiir

den Verein durch Erheben von den Platzen aus. Auf

seinen speciellen Wunsch wird Herr Beimer im Vorstande
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bleiben und die Aufsicht liber das Inventar des Vereins

iibernekmen. Herr Dr. Bauer bringt einige Vorschlage

iiber Reformen in den einzelnen Sectionen, namentlich die

Gefliigel- und Vogelzucht betreffend, in Vorschlag und bittet

die Mitglieder darauf beziigliche Antrage demnachst dem
Vorstande zu unterbreiten. G. Pr.

Fragen und Auskunft.

Zur Beantwortung der in dem Aufsatze „Beo-
bachtungen iiber das Leben und die Fortpflan-

zung gefangener einheimischer Kornerfresser von
Dr. G. Fr. Herm. Miiller"— Ornithologisches Centralblatt

No. 7. — unter 17. aufgestellten Fragen diene Folgendes:

Die bleigraue und spater dunkler werdende Farbung auf

feuchter Semmel und Eiweiss bei grosser Hitze riihrt von

dem bekannten Schimmel — Oidium — her, der die Ver-

wesung einleitet.

Das Eigelb bleibt anscheinend von ihm, wenigstens

anfangs, verschont und geht direkt in Verjauchung iiber.

Ich glaube indessen nicbt, dass diese Pilzbildung den Vogeln

schadlich ist; zum Versucb babe ich ein Eothkehlchen 14

Tage lang mit von Schimmel vollkommen durchwachsener

Semmel, die ich mit getrocknetem Ei gemischt hatte, ohne

Schaden an seiner Gesundheit gefiittert.

Ebenso mochte ich die sogenannte „Seuche", von der

eine starke Kanarienvogel-Hecke im Mai 1875 befallen

wurde, einem Pilze zuschreiben und zwar— ich muss natiir-

lich errathen — dem Uredo Caries; derselbe bildet sich im

Innern der Korner und wirkt vergiftend. Die Samenhandler

wissen ihre pecuniaren Vortheile in der Regel sehr gut zu

wahren, verstehen aber ebenso regelmassig von der Conser-

virung der Samen so gut wie gar nichts. Der Bruder

Bauer oder der Grossist liefert und der Detailverkaufer

iiberlasst die Waare in Sacken, Tonnen oder Kisten ihrem

Schicksal. Wohl selten ist ein Same beim Bezuge vollstandig

trocken, und wenn auch, so zieht er bei feuchter Witterung

Wasser an, die hohe Aufschichtung erzeugt Warme und

somit sind alle Bedingungen zur Pilzbildung gegeben. Same,

der gut conservirt werden soil, muss auf dem Speicher in

diinnen Lagen ausgebreitet, alle 8— 14 Tage umgeschaufelt

und jahrlich mindestens ein paar mal iiber die Staubmiihle

gebracht werden.

Uebrigens giebt Herr Dr. Miiller ein Beispiel fur das

uniiberlegte Recept machen, wogegen ich neulich schon zu

Felde gezogen. Wer junge Vogel kunstlich auffiittern will,

hat sich doch zunaekst, neben der nach der Nahrhaftigkeit,

die Frage vorzulegen: besteht das beabsichtigte Mixtum
compositum aus leicht verdaulichen Stoffen? und da kann

die Antwort bei „zerhacktem," mithin hart gesottenem Ei,

nur verneinend lauten. Leicht verdaulich ist dagegen das

rohe Ei; zu Schnee geschlagen giebt es mit dem Pulver

von 4 Zwiebacken gemischt ein sehr nahrhaftes Futter, das

auf Papier an der Luft getrocknet und demnachst zerrieben

beliebig lange aufbewahrt werden kann und beim Verfuttern

an alte Vogel keiner Anfeuchtung bedarf, mithin zu keiner

Jahreszeit irgend einem Verderben ausgesetzt ist. Zudem
kann es in beliebiger Portion verwandt werden; das gesot-

tene Ei muss dagegen entweder auf einmal ganz verbraucht

oder theilweise in warmer Jahreszeit dem Verderben iiber-

lassen werden.

"Wenn Mehlwiirmer an und fur sich ein unbestritten gutes

Futter sind, Ei und Zwieback ebenfalls, wozu denn unter

einander quetschen und mindestensUnannehmlichkeitenherauf-

beschworen, die bei getrenntem Futter zu vermeiden sind?

Weshalb auch Mehlwiirmer auspressen? Sind die Vogel

so zart, dass sie solche nicht mit Haut und Haaren verdauen

konnen — mir ist indessen kein solcher Fall bekannt —
dann sind sie auch kein Futter fur dieselben. Alle solche

zeitraubenden Kunststiickchen, die einer Henriette Davidis

zur Ehre gereichen wiirden, machen einen Vogelwirth

zum Tutendreher. DE . V0N Gloeden.

Die Berichte der 15. und 16. Versammlung der

Deutschen Ornith. Gesellsch. werden dringend zu kaufen
gesucht von [57]

St. Fiden (Schweiz). Dr. Stolker.

Naturalien- & Lehrmittel-Handlung von Willi. Schliiter

in Halle a. S.

Mein Catalog naturhistorischer Lehrmittel No. 54
erster Theil ist erschienen und steht gratis und franco

zu Diensten. [56]

Verein der Gefliigel Frennde „Cypria" in Berlin.
Zur vorlaufigen Anzeige diene, dass die nachste,

fiinfte, allgemeine Gefliigelausstellung in den Tagen von
Freitag den 26. bis incl. Dienstag den 30. Januar 1877
stattfindet.

Kastenkaflge fiir Kanarien

aus Fichtenholz, elegant und praktisch gearbeitet,

fiirVorsanger wie junge Hahne jedenfalls die zweck-
massigs ten, halte in Mahagoni-, Polisander- und Nuss-
baum-Politur vorrathig. Preis incl. Glaser 7 Jl 50 a%.

Verpackkiste 60 a%. Bei Uebernahme von mehreren,

Kasten wie Verpackung billiger.

[49] R. KASPER, Breslau.

TAUSCH- 1MD KAUF-VERKEHR.

NataMstorisc&es Cabinet & Hafldlnn£.

"CI. Wt
BERLIN.C.^icoiai-Kirchhof No. 9.

nahe der Postsirasse. Gegriindet 1840.

SempfieMt sein Lager europaischer und exo-l

'tischer Saugethiero, Vogel, Eier, Nester, Am-'
phibieu, Fische, Schmetterlinge, Kafer und

Insecten, Mnscheln, Mineralien etc. Insbeson-

dere werden die inSpanien, 6maligerBeisen in

Lappland, anf den Inseln Island, Malorca

und Sardinien selbst gesammelten Naturalien
y

\empfohlen. Thiere werden naturgetreu aus-j

/Kestopft. Sammel, Fang und Praparirwerk-
1

zeuge liefere ich am zweckmassigaten, sowie'

Torfpraparat (kiinstliches 42 und 37 Ctm. na-

turliches 28 und 16 Ctm. gross) zum Ausle-

een von Insectenkasten. Insectennadeln in 9 Starken als die besi aner-

kannten. Thieraugen in alien Dimensionen. Sammlungen und Natura-

lien allcrArten werden gekauft und eingetauscht. Als Lehrmittel-Anstalt,

Spccial ;tat: „Natnrwissenschaft" gleichfalls zu empfehlen.

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

Druck: W. Moeser Hofbuclulruckerei, Berlin, Stallsclireiberstrasse 34. 35.



Ornithologisches Centralblatt.

Organ fiir Wissenschaft unci Verkehr.

Nachrichtsblatt des gesammten Vereins-Wesens und Anzeiger fiir Sammler, Ziichter und Handler.

Beiblatt zum Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 10. BERLIN, Erster Jahrgang. 15. November 1876.

Ein Ausflug nach Borkum.

Von Dr. W. Hess.

Es ist Anfang Juli. Die driickende Hitze und der in

Wolken aufwirbelnde Staub beginnt in den Stadten von Tage

zu Tage unertr&glicher zu werden. Wie viele Andere so

wollen auch wir am kiihlen Gestade des Meeres Schutz sucben.

Nach ermudender Eisenbabnfahrt befordert uns der rasche

Dampfer die Ems hinunter iiber den Dollart nach der Nordsee-

insel Borkum, der grossten und bedeutendsten Insel an der

Ostfriesischen Kiiste.

Wir finden Quartier beim Steueraufseher Ahrens, dem-

selben, welcher den Baron Droste bei seiner Durchforschung

der Insel begleitete, und der, unermiidlich im Beobachten,

iiber die Vogelwelt Borkums die genaueste Auskunft zu geben

weiss. Die giinstige Gelegenheit darf nicht unbenutzt vor-

iiber gelassen werden, und wir fassen die mannigfaltige

Vogelwelt scharfer ins Auge, als ursprunglich unsere Absicht

war, da wir vorzugsweise die niederen Seetbiere beobachten

wollten.

Zwar hat die Zahl der auf Borkum nistenden Vogel,

seit Droste sein bekanntes "Werk schrieb, trotz des Jagd-

verbotes bedeutend abgenommen, aber dennoch finden wir

des Interessanten gar vieles, und wollen daher versuchen,

im Folgenden eine Schilderung der Vogelwelt Borkums im

Juli zu geben.

Schon am friihen Morgen, wenn wir unseren Kaffee

in der Laube vor unserer Wohnung trinken, haben wir

Gelegenheit, einige gefiederte Bewohner des Dorfes kennen

zu lernen. Auf dem Stacket sitzt der Proletarier der Vogel-

welt, der Haussperling (Passer domesticus L.) und wartet

auf die Brosamen, die von unserem Tische fallen. Der
Haussperling kommt jedoch nicht in allzugrosser Menge vor,

wie schon daraus hervorgeht, dass mich ein Badegast, welcher

sich viel mit der umgebenden Natur beschaftigte, nach

14tagigem Aufenthalt fragte, ob der Haussperling nicht auf

Borkum lebe. In dem vor dem Nachbarhause stehenden

Baume — eine Seltenheit auf Borkum — ist ein Nist-

kastchen fur Staarmatz (Sturnus europaeus L.) angebracht,

und er lasst es sich sauer werden, um die junge Brut mit

Futter zu versorgen, wahrend im Gebiisch darunter die

Bastardnachtigall (Ficedula hypolais L.), der „Hofsanger"

der Borkumer, durch das Blattergewirr schliipft, eifrig be-

schaftigt, kleine Insecten aufzusuchen. Im blitzschnellen

Fluge schiesst die Kauchschwalbe (Hirundo ruslica L.) vor-

iiber. Dort driiben in dem kleinen Hauschen hat sie ihre

Wohnung aufgeschlagen. Eine andere folgt ihr. Doch was
ist das? Diese hat nicht den sicheren, ruhigen Flug der

vorigen. Es ist ein bestandiges Flattern, ein stetes Heben
und Senken, und dadurch bekundet sie sich als die Haus-

schwalbe (Hirundo urbica L.). Sie will holier hinaus als

ihre Schwester, die Eauchschwalbe ; hoch oben am Fenster

des Leuchtthurms hat sie ihr Nest angeklebt und halt gute

Nachbarschaft mit dem Mauersegler (Cypselus apus L.).

Wenn das Gliick uns begiinstigte, wiirden wir auch

den Ficktenkreuzschnabel (Loxia curvirostra L.) beobachten

konnen, der zuweilen schon im Juli erscheint. Da seine

eigentliche Nahrung, Kiefern- und Fichtensamen, nicht vor-

handen ist, so begnugt er sich damit, die Blattlause abzu-

lesen oder die Beeren des Sanddorns zu verzehren.

Auch der Dompfaff (Pyrrhula vulgaris Temm.), von

dem Droste schreibt, dass er nur einmal auf Borkum be-

obachtet ist, hat sich in den letzten Jahren mehrfach gezeigt,

aber immer in spateren Monaten, auch finden wir ein aus-

gestopftes Exemplar in der Sammlung unseres Wirthes.

Doch beginnen wir jetzt unsere Wanderung, um auch

die iibrigen Vogel der Insel aufzusuchen. Wir begeben uns

zunachst nach der Kiebitzdelle, einem anmuthigen Diinen-

thale stidostlich von Borkum. Gleich an den ersten Dunen

bemerken wir ein kleines, graues Vogelchen, den Stein-

schniatzer (Saxicola oenanihe L.). Auf einer etwas erhohten

Erdscholle sitzt er und halt Umschau, ob er nicht ein

Kaferchen, ein Heuschreckchen oder dergleichen erspahen

kann. Jetzt hat er uns erblickt. ,,Tscheck" ruft er uns

zu, macht uns eine Verbeugung und streckt den Hals, um
uns neugierig zu betrachten. Dabei ruft er uns noch ver-

schiedene „Tschecks" zu und wippt wie eine Bachstelze

mit seinem weiss und schwarzen Schwanze. Doch sobald
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wir naher kommen, scheint ihm die Sache bedenklich zu

werden. ,,Tscheck" ruft er und im schnellen Fluge enteilt

er nach einer entfernteren Erhohung, um dort dasselbe Spiel

zu wiederholen.

Mittlerweile haben wir die Kiebitzdelle erreicht. Hier

ist ein Haupttummelplatz der Vogelwelt Borkums. In der

Mitte bemerken wir ein dureh kleine Inselchen unterbrochenes

morastiges Wasser, von einem dunkelgriinen Saum von

Binsen und Schilf eingefasst, wahrend im Umkreis sumpfiges

Weideland liegt, auf dem eine Heerde wohlgenahrter Kiihe

graset.

Schon sind wir bemerkt. Mit lautem „Kiewie, kiewie"

begrusst uns eine stattlicbe Anzahl scbmucker Kiebitze

(Vanellus cristatus M. et W.), in gewandtem Bogen uns

umfliegend. Sie haben das Signal zu einem allgemeinen

Aufruhr gegeben. Zunachst erheben sich die schnepfenartig

gebauten Rotbschenkel (Totanus calidris L.) mit lautem

„Djii". Auch ein Bruchwasserlaufer (Totanus glareola L.)

fliegt schrag ansteigend davon; im Zickzackfluge folgt ihm

der gemeine Wasserlaufer (Totanus ochropus L.) mit lautem

,,Hithithit". Die beiden letzteren nisten nicht auf Borkum,

sondern sind nur Vorlaufer des Herbstzuges.

Auch einige Kampfhahne (Philomachus pugnax L.) haben

wir aufgestort. Leider haben die Mannchen jedoch schon

ihrHochzeitskleid abgelegt und zeigen sich ebenso unscheinbar

wie die Weibchen, welche dort in Sorge fur ihre junge Brut,

der wir uns nahern, mit heiserem ,,Gat, gat" auffliegen.

Auch fiir die Bekkassine (Telmatias gallinago L.), welche

schon Mitte Juli auf Borkum eintrifft, ist die Kiebitzdelle

ein geeigneter Platz. Aber der lichtscheue Vogel weiss sich

am Tage so geschickt zu verstecken, dass wir ihn nur selten

aufjagen, wahrend wir Abends seinen heiseren Ruf ,,Katsch,

katsch" nicht selten horen.

Nahe iiber die Diinen hinstreichend kommen jetzt einige

Vogel angeflattert und lassen sich auf dem Wasserspiegel

nieder. Ihre ganze Erscheinung kennzeichnet sie sofort als

Enten. Es sind zwei verschiedene Arten, die wir im Juli

in der Kiebitzdelle beobachten konnen: die kleine Krickente

(Anas crecca L.) und die Stockente (Anas boschas L.), welche

beide in einzelnen Paaren auf der Insel nisten. Auch die

sehonste unserer deutschen Enten, die Brandente (Vulpanser

tadorna L.) nistet in den Diinen Borkums, hat aber im Juli

die Insel schon verlassen, um das Meer zu durchstreifen.

Friiher briitete sie in grosser Menge auf Borkum zur Freude

der Bewohner, welche sie als halbes Hausthier betrachteten

und Eier und Dunen von ihnen bezogen; seit aber derVer-

tilgungskrieg gegen die Kaninchen begann, in deren Bau
die Brandenten vorzugsweise nisten, und dieselben fast aus-

gerottet sind, hat ihre Zahl betrachtlich abgenommen, wahrend
der Vogt von Rottum in demselben Masse einen Zuwachs
seiner gefiederten Familie erhalten hat.

Zu unseren Fiissen bemerken wir ein Gerausch; an

die Erde gedruckt eilt ein kleines Vogelchen davon, um sich

in einiger Entfernung mit leisem „Zit, zit, zit" ruckweise

in die Hbhe zu erheben. Es ist der Wiesenpieper (Anthus

pratensis L.), einer der haufigsten Vogel Borkums. Sein

Benehmen fallt uns auf und wir entdecken beim aufmerk-

samen Nachsehen sein Nest in einem Sanddornbusche. Wohl
ist es das zierliche Nest des Wiesenpiepers, aber der junge

Vogel, der darin oder richtiger darauf liegt, da das Nest

ihn nicht mehr fassen kann, obwohl er noch fast nackt ist,

also erst kiirzlich das Ei verlassen haben muss, ist kein

Abkommling des Wiesenpiepers. Es ist ein junger Kuckuk.

Von den Eiern oder den Jungen des Wiesenpiepers finden

wir trotz sorgfaltiger Untersuchung keine Spur. Der Kuckuk
kommt auf der Insel nicht selten vor, und haben wir seinen

Ruf, den er fleissig erschallen lasst, bis zum 25. Juli gehort.

Da seine Hauptnahrung, die stark behaarten Raupen, auf

Borkum nicht in geniigender Menge vorkommt, so wird er

sich wohl hauptsachlich an die haufigeren Insecten halten,

namentlich an den Julikafer (Phyllopertha horticola L.),

vielleicht auch, wie Herr E. Pfannensehmid in Emden meint,

an die Larve der Wiesenschnacke (Tipula pratensis L.), die

er besonders gem aufsuchen soil und die auf Borkum eben-

falls nicht selten ist. (Schluss folgt.)

Nachrichten und Neuigkeiten.

Schutz nutzlicher Vogelarten.

Durch den Reichstags - Abgeordneten Fiirst zu Ilohen-
lohe-Langenburgist der diesjahrigen Session des Deutschen

Reichstages soeben der Entwurf eines Gesetzes, betreffend

den Vogelschutz, vorgelegt, welcher von Abgeordneten aller

Parteien unterstutzt wird.

Indem wir diesen Entwurf nachstehend zur Kenntniss

aller Vogelkenner bringen, fordern wir diese, insbesondere

alle Mitglieder der „ Allgemeinen Deutschen Ornithologischen

Gesellschaft" und derselbenbefreundeteOrnithologendr in gen d

auf, ihr eingehendes Gutachten iiber die Vorlage an den

Generalsecretar, Professor Dr. Cabanis, Brandenburg-
Strasse 64 Berlin S. im Laufe dieses Monats rechtzeitig

einzuschicken.

Bei den gegenwartigen, in mancher Hinsicht iiber das

Ziel hinausschiessenden Bestrebungen fiir Vogelschutz

ist es dringende Pflicht der „ Allgemeinen Deutschen Ornitho-

logischen Gesellschaft", diese Frage im Sinne des von

derselben stets vertretenen rationellen Vogelschutzes zu

erortern und durch ihr Urtheil an einem erspriesslichen

Austrage der Sache mitzuwirken.

Es wird diese Angelegenheit daher unverziiglich auf

die Tagesordnung der Gesellschaft gesetzt werden und in

der nachsten Sitzung, am Montag den 4. December —
event, mit Fortsetzung am folgenden Tage — unter Be-

nutzung der eingegangenen Gutachten zur ausfiihrlichen

Verhandlung gelangen.

Fiir den Vorstand

der Allg. Deutschen Ornith. Gesellschaft der General-Secretar

:

J. Cabanis.

Entwnrf eines Gesetzes,

betreffend den Schutz nutzlicher Vogelarten.

Artikel 1. Das Todten und Einfangen der in der

Anlage benannten Vogelarten ist untersagt.

Der Bundesrath ist ermachtigt, weitere Vogelarten,

deren Niitzlichkeit fiir die Land- und Forstwirthschaft, fiir

den Garten- und Weinbau wissenschaftlich nachgewiesen

ist, in obiges Verzeichniss aufzunehmen.

Artikel 2. Das Ausnehmen der Eier oder der

Brut, sowie das Zerstoren der Nester der im Art. 1 auf-

gefuhrten Vogel ist verboten.
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Dasselbe gilt auch von alien Versuchshandlungen oder

Vorbereitungen zum Todten oder Fangen dieser Vogel,

insbesondere von dem Aufstellen von Vogelnetzen, Schlin-

gen, Dohnen, Sprenkeln, Kafigen, Leimruthen, Vogelheer-

den, Lockvogeln, Kauzchen etc.

Artikel 3. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen der Art. 1 und 2 werden mit Geldstrafen bis zu

sechszig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn Tagen

bestraft.

Wer es unterlasst, Kinder oder andere unter seiner

Gewalt stehende Personen, welche seiner Aufsicht unter-

geben sind und zu seiner
1

Hausgenossenschaft gehoren, von

der Uebertretung der im Art. 1 und 2 genannten Ver-

bote abzuhalten, unterliegt den Strafbestimmungen des

§. 361, Ziffer 9 des Strafgesetzbuches.

Artikel 4. Der gewerbsmftssige Handel mit todten

oder lebenden Vogeln der in Art. 1 aufgefuhrten Arten

und deren Eiern, sowie das Feilbieten und Verkaufen der-

selben auf Markten und im Umherziehen , ist vom
1. Jnli 1877 an verboten.

Wer dies Verbot tibertritt, hat eine Geldstrafe bis zu

hundert Mark oder Haft bis zu vier Wochen zu gewartigen.

Artikel 5. Neben der verwirkten Strafe ist auf

Einziehung der zum Fangen und Todten der Vogel, zum

Ausnehmen der Nester und Eier beniitzten Werkzeuge und

auf die Einziehung der Vogel, Nester und Eier zu

erkennen.

Artikel 6. Staare und Drosseln, welche in Wein-

berge und Obstgarten einfallen, diirfen unter Einhaltung

der polizeilichen Vorschriften von Beginn der Keife der

Friichte bis nach Beendigung der Ernte daselbst geschossen

werden.

Artikel 7. Die Landesregierungen konnen fur

wissenschaftliche Zwecke Ausnahmen von den Verboten

dieses Gesetzes eintreten lassen.

Nachtigall

Sprosser

Blaukehlchen

Rothkehlchen

Hausrothschwanz

Gartenrothschwanz

Braunkehlchen

Schwarzkehlchen

Steinschmatzer

Misteldrossel

Singdrossel

"Wachholderdrossel

Rothdrossel

Ringdrossel

Amsel (Schwarzdrossel)

Wasseramsel

Sperb ergrasmiicke

Gartengrasmiicke

Milllerchen

Schwarzplattchen

Dorngrasmiicke

Weidenlaubsanger

Griiner Laubsanger

Lusciola luscinia Kays. <$• Bias.

„ philomela K. <$• Bl.

„ suecica K. §r BL
Erythacus rubecula Cuv.

Ruticilla tiihys Br.

„ phoenicurus Bp.

Pratincola rubetra Kch.

„ rubicola Kch.

Saxicola oenanthe Bechst.

Turdus viscivorus L.

„ musicus L.

„ pilaris L.

„ iliacus L.

„ torquatus L.

„ werula L.

Cinclus aquaticus Bechst.

Sylvia nisoria Bechst.

„ hortensis Lath.

„ curruca Lath.

„ atricapilla Lath.

„ cinerea Lath.

Phyllopneuste rufa Meyer.

„ sibilatrix Boie.

Weidensanger

Gartensanger

Rohrdrossel

Schilfsanger

Busch-Rohrdrossel

Zaunkonig

Wiesenpieper

Baumpieper

Wasserpieper

Brachpieper

Bachstelze, weisse

Bachstelze, gelbe

Braunelle (Graukehlchen)

Goldhahnchen

Schwanzmeise

Haubenmeise

Kohlmeise

Blaumeise

Kleiner Wiirger

Dorndreher

Trauervogel(Fliegenschnapp

Seidenschwanz

Dompfaffe

Girlitz (Hirnzirl)

Buchfink

Bergfink

Hanfling

Leinfink (Birkenzeisig)

Gemeiner Zeisig

Stieglitz

Griinling

Kernbeisser

Grauammer
Goldammer
Gartenammer (Ortolan)

Rohrammer
Haubenlerche

Haidelerche

Feldlerche

Staar

Goldamsel (Pirol)

Saatkrahe

Steinkauz

"Waldohreule

Waldkauz

Rauchfusskauz

Schleiereule

Rauchschwalbe

Hausschwalbe

Mauersegler

Ziegenmelker

Wiedehopf

Blauspecht (Kleiber)

Baumlaufer

Wendehals

Schwarzspecht

Buntspecht

Grunspecht

Grauspecht

Phyllopneuste trochilus Meyer.

Hypolais vulgaris Br.

Calamoherpe turdoides Glog.

Calamodyta phragmitis Bp.

Salicaria locustella Selby.

Troglodytes parvulus Koch.

Anthus pratensis Bechst.

„ arboreus Bechst.

„ aquaticus Bechst.

„ campestris Bechst.

Motacilla alba L.

Budytes flavus Cuv.

Accentor modularis Cuv.

iRegidus cristatus Koch und

j „ ignicapillus Naum.
Parus caudatus L.

„ cristatus L.

„ major L.

„ coeruleus L.

Lanius minor L.

„ collurio L.

ev)Musicapa atricapilla L.

Bombycilia garrula Vieill.

Pyrrhula vulgaris Briss.

Fringilla serinus L.

„ caelebs L.

„ montifringilla L.

„ cannabina L.

„ linaria L.

„ spinus L.

„ carduelis L.

„ chloris L.

Coccothraustes vulgaris Pall.

Emberiza miliaria L.

„ citrinella L.

„ hortulana L.

„ schoenielus L.
Alauda cristata L.

„ arborea L.

„ arvensis L.

Sturnus vulgaris L.

Oriolus galbula L.

Corvus frugilegus L.

Strix noctua Eetz.

Otus vulgaris Flem.

Surnia aluco L.

Nyctale dasypus Bechst.

Strix flammea L.

Hirundo rustica L.

„ urbica L.

Cypselus apus Jll.

Caprimulgus europaeus L.
Upupa epops L.

Sitta europaea L.

Certhia familiaris L.
Yunx torquilla L.

Picus martius L.

„ major L., medius L.,

„ viridis L. [minor L.

„ canus.
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Mandelkrahe (Blaurak)

Eisvogel

Kuckuck
Hausstorch

Coracias garrula L.

Alcedo ispida L.

Cuculus canorus L.

Ciconia alba L.

Be solution.

Der Reichstag wolle beschliessen, den Herrn Reichs-

kanzler zu ersuchen:

durch Staatsvertrage mit Oesterreieh-Ungarn , der

Schweiz, Frankreich, Spanien, Italien, Portugal

und Griechenland Vereinbarungen zu treffen, in

welchen man sich gegenseitig verpflichtet , sei es

im Wege der Gesetzgebung, sei es im Wege
polizeilicher Verordnungen

,
gegen das Fangen,

Todten, Feilbieten und Verkaufen der niltzlichen

Vogel, sowie gegen das Ausnehmen und Zer-

storen der Nester durch Strafverbote Vorkehrun-

gen zu treffen.

Nackricht fiir Beobachter der Vogel Deutschlands.

Mit Hinweis auf die Vorbemerkung zu den anfangs

dieses Jahres publicirten Fragebogen machen wir darauf

aufmerksam, dass die Einsendung der Notizen fiir die beab-

sichtigte Jabresstatistik der Vogel Deutschlands zwischen

1. und 15. November erfolgen soil und bitten daher um
baldige Zuschickung. Insbesondere bemerken wir noch fiir

diejenigen Beobachter, welche nur wenige Notizen sammeln

konnten, solche nicht fiir zu geringfiigig zu halten; auch
die geringste Bemerkung wird willkommen sein.

Ein neuer Fragebogen erscheint Anfang des nachsten

Jahres.

Der Ausschnss frir Beobachtnngstationen der Vogel Deutschlands.

Alex. Bau. Hermann Schalow.
Berlin S. 0., Elisabeth-Ufer 2. Nieder-Schonhausen b. Berlin.

Dr. R. Blasius. Dr. Ant. Reichenow.*
Braunschweig. Berlin S., Jacobikirchstr. 3.

Xeme Afrika-Expedif ion.

Im Laufe dieses Monats wird Herr Dr. G. A. Fischer
aus Barmen eine Reise nach Ostafrika antreten, dem Herr

Ingenieur A. Denhardt in einigen Monaten zu folgen gedenkt.

Dr. Fischer begiebt sich zunachst nach Zanzibar, um dort

naturwissenschaftlich zu sammeln. Spater beabsichtigen die

Reisenden gemeinsame geographische und naturwissenschaft-

licheForschungen im tropischen Ostafrika und werden zunachst

versuchen, auf dem Dana-Flusse, in Witu, vorzudringen,

Auf dieser Reise soil zum ersten Male der Versuch gemacht

werden, Brieftauben bei einer afrikanischen Expedition zur

Vermittelung von Nachrichten zu benutzen. Die Brieftauben-

Station wird auf Zanzibar errichtet. Die Tauben, mit welchen

die Ziichtungsversuche daselbst gemacht werden sollen,

stammen aus Barmen und sind zum Theil bei Wettfliigen

pramiirt worden. Die verkauflichen zoologischen Sammlungen
der Expedition werden seiner Zeit im „Ornith. Central-
blatt" angezeigt werden. Besondere Auftrage vermittelt

Die Redaction.

Literarische Notiz.

Herr Dr. Hartlaub ist gegenwartig beschaftigt, eine

neue Bearbeitung seiner

Ornithologie von Madagascar
herauszugeben. Das Werk wird Ende dieses Jahres in der

Verlagsbuchhandlung von H. W. Schmidt in Halle er-

scheinen und mogen die Herren Ornithologen schon im Voraus

auf dasselbe aufmerksam gemacht sein.

Todesanzeige.
Am 5. November starb in Stuttgart

Hofrath Dr. Tli. von Heuglin,
der hochberiihmte Afrika-Reisende und Zoolog. Besonders
auf ornithologischem Gebiet hat der Verstorbene durch seine

hervorragenden Forschungen und Arbeiten iiber die Vogel-

kunde Nordost-Afrikas sich hohe Verdienste erworben. Sein

Tod ist ein herber Verlust fiir die Wissenschaft. Die All-

gemeine deutsche Ornithologische Gesellschaft betrauert in

ihm eines ihrer langjahrigen, thatigsten Mitglieder. Ein
ausfiihrlicher, das Andenken des Verstorbenen ehrender

Nachruf wird im „Journal fiir Ornithologie" erscheinen.

TAUSCH- UND KAUF-VERKEHR.
Kanarien,

selbst gezuchtete als auch Harzer feine Sanger. Postversandt

unter Garantie. Kastenkafige fiir genannte Sanger. Tinctur

gegen thierische Parasiten. Preis-Courants franco.

[59] R. KASPER, Breslau.

Zu Weilmachtsgeschenken
empfehle ich eine Anzahl passender Thiergruppen , schwe-

bende Raubvogel, Colibris, Karikaturen etc., iiber welche

gem Auskunft ertheilt L. MARTIN, Werderstrasse 9.

[60] Stuttgart.

Im Verlage von J. F. STIEHM, Schonhauser AUee 169,

Berlin, ist erschienen und von demselben zu beziehen:

Die Loango-Kiiste

in 72 Original-Photographien nebst erlauterndem Texte von

Dr. Falkenstein, Mitglied der deutschen Loango- Expe-

dition. Der Preis des Prachtwerkes, welches alien Freunden

der Erdkunde und der Naturwissenschaft angelegentlichst

empfohlen wird, betragt 50 Mark. [61]

Das Ornithologische CentralMatt erscheint zweimal monatlich, x
/2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und

Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Baum. Zuschriften jeder

Art fiir das CentralMatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten.

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

Druck: W. Moeser Hofbuchdruckerei, Berlui, Stallschreiberstrasse 34. 35.



Ornithologisch.es Centralblatt.

Organ fur Wissenschaffc mid Verkehr.

Hachrichtsblall des gesammlen Vereins-Wesens und Anzeiger fur Sammler, Ziichter und Handler.

Bciblatt ziini Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 11. BERLIN, Erster Jahrgang. 1. December 1876.

An die Leser.

JDas „Ornitkologisclic Centralblatt" hat in der kurzen Zoit seines Bestchens den Beweis

geliefert, dass ein dringendos Bcdiirfniss nach einem Organe vorhanden war, welches der Forderung wissen-

schaftlicher Zweckc in gleichcr Weise wie dem praktiscken Verkehre Rechnung tragt, in popularcr Weise

und doch auf wissenschaftlicher Grundlagc die Vogelkunde behaudelt und verbreitet, cbeaso den Zwecken der

Vereine wie den Interessen des Einzelnen dicnt.

Wenn nun einerseits unser Blatt die obige Tendenz unter erfreulicher Betheiligung verfolgte, so

mussten wir andererse\ts doch cinsehen, dass der Anfangs gesteckte Raum dem sich kundgebenden Be-

durfnisse nicht genugto. Durch den Mangel an Rauin sind wir vielfach nicht in der Lage gewesen, nach

jeder Richtung hin den Wiinschen unserer Lescr und Mitarbciter zu cntsprechen und mussten leider nicht

nur den Abdruck manchcr Aufsatze verzogern, sondern auch einzelne Abtheilungen, wie besonders die

„Vereinsangelcgenheiten" und „Nachrichtcn" in hochst hemmender Weise beschrankon.

Um daher den vorhandenen Anspriichen zu geniigen und nicht auf halbemWege stehen zu bleiben,

sondern das Untcrnekmen zu der Hohe zu erheben, welche ihm eine dauernde erspriesslichc Wirksamkcit

ermoglicht, sind wir cntscklossen, dem vielfach an uns horangetretenen Wunsche nachzukommen und die

Zeitschrift mit Beginn des nachsten Jalires zu doppeltem Umfange zu vergrossern. Mit dieser raumlichen

Erweitcrung ist selbstredend eine entsprechendo Preiserhohung verbunden.

Das „Ornithologischo Centralblatt" wird mithin vom 1. Januar 1877 ab zweimal monatlich

im bisherigen Formate, aber jede Nummer einen vollen Bogen stark, orscheinen. Dieser Vergrosserung

cntsprechend wird sich der Abonnementspreis bei alien Buchhandlungeu und Postanstalten pro Halbjahr

auf 4 Mark praen. stellen.

Die Mitglicder der „Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft" zahlen statt 8 Mark
nur 6 Mark praen. Jahres-Abonnement, bei portofreier Zusendung innerhalb des Deutsch-Oesterreichischen

Postverbandes. Fiir Auslander tritt ein Portoaufschlag von 50 Pfennige pro Jahr hinzu. Solchen

Abonnenten steht forner jahrlich ein Raum in dem Werthe ihres Abonnements fiir ,,Anzeigen" kostenfrei

zu und wird bei Ueberschrcitung dossclben nur die Halfte des festgesetzten Insertionspreises berechnet.

Es miissen diose Bcstcllungen jedoch direct bei der Redaction erfolgen.

Wir machen die geehrten Abonnenten schliesslich noch darauf aufmcrksam, das Abonnement

friihzeitig zu erneucrn, damit in der Zusendung der ersten Nummern koine Verzogerung eintritt.

Die Redaction.
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Der Jager- oder Lachliest.

(Paralcyon gigas.)

Von Emil Linden.

Unter den Vogeln der Ausstellung nur ausliindischer

Zier- und Singvogel, im August und September 1875 in

St. Gallen, befand sich ein Exemplar der obenbezeichneten

Art, das bei Jamrach in London mit vielen Andern

durch meine Vermittelung angekauft wurde. Nach seiner

Ankunft in St. Gallen schrieb mir Hr. Dr. Wartmann,
Prasident der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft und des

Ausstellungs-Comites, dass der Vogel als ein wirklicher

.,Dreckklumpen" angekommen sei, aber Dank der Vorsicht

des Comites, dass sehon sehr geraume Zeit vor Beginn der

Ausstellung auf den Ankauf von Vogeln Bedacht genommen
hatte, prasentirte sich derselbe als ein, um nicht zu

sagen schones, doch interessantes Glied der Ausstellung,

die nur auf auslandische Vogel mit Ausschluss sogar von

Hiihnern und Wasservogeln beschrankt war.

Unter den Offerten Jamrach's hatte ich ofters den

Namen „ Kings Fisher" gelesen, aber gerade wegen des

Wortes Fischer hatte ich mich gescheut, mir einen Solchen

zu verschreiben, denn zu einem Fischer muss man sich doch

unwillkiirlich Wasser und Fische denken. Aber der Vogel

sass sehr trocken in seinem ziemlich grossen Kafig auf

einem improvisirten Felsen von Tuffsteinen, allerdings mit

wenig Zeichen von Intelligenz, hochstens mit einem Augen-

blinzeln, einem Aufstrauben der Kopffedern, oder mit einem

schwachen Nippen seiner wenigen Schwanzfederchen. Der
Warter sagte mir, dass er ebensowohl kleine Vogel, Mause,

Eidechsen, Blindschleichen und Fische ganz verschlucke als

auch frisches Fleisch in langliche Stiicke geschnitten und

sonstiges Ersatzfutter zu sich nehme. Der Vogel gefiel

mir, schon als Etwas ganz abnormes und ich hatte ein

Augenmerk auf ihn; er wurde aber fur die Verloosung

angekauft und nachdem ich mich iiber sein Schicksal er-

kundigt und erfahren hatte, dass er dem Gewinner Freude

mache und dieser ihn deshalb behalten wolle, hatte ich ihn

so ziemlich vergessen, da mir eine Menge anderer Vogel,

die die Verloosung in ungeeignete Hande brachte, ange-

boten wurden und theilweise in meinen Besitz kamen,

woriiber ich meine Beobachtungen nach und nach mit-

theilen werde.

Doch ging es nicht zu lange bis der Vogel aus keinem

andern Grunde als wegen schlechter Pfiege dem Besitzer

entleidet war, so dass ich ihn fur einen kleinen Betrag

ubernahm.

Als der Vogel nun in meinen Besitz kam, kannte

ich ihn nicht mehr, denn er war nur ein Klumpen zu-

sammengeballter Federn und ein grosser Schnabel, der eine

Maus festhielt, die er wahrend der ganzen Dauer der Reise

von St. Gallen bis hierher festgehalten. Ich konnte ihm
einen grossen Kafig von 1 Meter im Quadrat anweisen,

mit 3 Sitzstangen iibereinander und setzte ihn auf einen

Stein, aber er gab sich sogleich alle Miihe auf die Stange

zu kommen, von der er aber immer wieder herunterfiel

und zwar so unbehiilflich, dass ich nicht anders glauben

konnte, als dass er sich, zwar nicht Arm und Beine, aber

doch den Brustkasten zerschmettern werde, doch sass er

Abends auf der obersten Stange, zitternd und bebend, so

dass ich ihm einen baldigen Tod wiinschte. Einige Tage

ging es so fort, er nahm aber jeden Tag in einem grossen

Geschirr ein tuchtiges Bad, putzte sich von alien Seiten,

verschlang mit Gier sowohl frisches als gekochtes Fleisch,

Kasequark, besonders aber lebende Mause, aber Fische

schlug er im Sand herum und liess sie liegen.

Da es nicht immer Lebendes fur ihn giebt, so be-

gniigt er sich sehr gerne mit frischem und gekochtem

Rindfieisch und dem gewohnlichen Drosselfutter, letzteres

macht ihm aber einige Miihe, da er seine Mahlzeiten in

einem Stuck, und mit einem Druck und Schluck zu sich

nimmt. — Wie schon erwahnt, verschmaht er die Fische,

die ich ihm frisch unmittelbar aus dem See bringe, auch

todte Vogel, Mause, die schon Aas sind, werden nicht an-

genommen, hochstens etwas im Sande herumgezerrt; lebende

Vogel oder Eidechsen zu geben, kann ich nicht iiber mich

bringen, dagegen wohl lebende Mause, meine Feinde im

Vogelhause, so viel als sich fangen lassen, die aber wah-

rend der grossen Ueberschwemmung letzten Sommer sehr

rar geworden sind.

Sehr lustig ist es, wenn ich die selbstthatige Falle

mit geoffnetem Schieber in den Kafig stelle; zuerst holte er

sich die Maus sogleich heraus, aber er scheint nun zu

wissen, dass sein Kafig gut verwahrt ist, um ein Entrinnen

unmoglich zu maehen, bleibt ruhig auf der Stange sitzen,

nippt nur mit dem Schwanze, von wo immer seine ersten

Gemiithsbewegungen ausgehen, blinzelt rechts und links

mit seinen klugen Augen herunter und wartet in aller Ge-

mtithsruhe, bis die Maus am Gitter hinauf in die Nahe
seines Schnabels kommt, die dann blitzschnell immer in der

Mitte des Leibes gepackt, einigemale bald rechts bald links

an die Sitzstange geschlagen wird, und je nach Bediirfniss

entweder sogleich oder erst nach Stunden, immer mit dem
Kopf voran ganz verschluckt wird. Die Haut und Knochen

werden in einem ziemlich harten Ballen wieder aus-

geworfen und wenn er an einem Tage zwei oder hochstens

drei Mause verspeist, so wird am andern Tage gefastet.

Er trinkt, wenn auch nicht viel, doch jeden Tag und

nimmt auch ofters ein tiichtiges Bad.

Die Beschreibung seines Gefieders passt nicht recht zu

derjenigen iu Brehms ,,gefangene Vogel", 2. Band, Seite

605, eher scheint er zwischen D. gigas und leachi zu sein,

auch die Grosse ist verschieden in jener Angabe. Mein

Exemplar ist wenig kleiner als der Flotenvogel, dessen

Nachbar er bei mir ist; die Farbe ist von rein weiss in

alien Abstufungen bis tief dunkelbraun, die Kehle rings um
den Nacken und die Steissgegend sind rein weiss, die

iibrige Unterseite schmutzig weiss verwaschen, ein breiter

Strich unter dem Auge bis zum Hals, sowie der Oberkopf

schon braun, Oberseite braun, Fliigel sehr hubsch gezeichnet

in alien Schattirungen von weiss bis braun, das man am
Besten mit Rebhuhnartig bezeichnen kann, Schwanz hell

und dunkelrostfarbig und schwarz queer gebandert, Iris

braun, Schnabel auf der Oberseite schwarz, unterseits mit

Ausnahrae der schwarzen Wurzel, hellfleischfarbig, Fttsse

hellhornfarbig.

Das Gefieder ist mit Ausnahme von Schwanz und

Fliigeldecken schmal zerschlissen, was auf dem ganzen

Oberkopf eine lange Haube bildet, wodurch sein Kopf

dicker erscheint.
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Im Allgemeinen ist sein Temperament nicht lebhaft

und sitzt er zum grossen Theile rahig in etwas gedriickter

Stellung auf der Stange, doeh weiss er sich sehr behend

auf den Stangen und an den Gittern zu bewegen, wenn er

in guter Laune ist, ist wachsam auf jedes Gerausch, nach

welcbem er den Kopf drebt, erschrickt aber auch heftig

bei einer ungewobnten Annaherung.

Seine Stimme ist seinem Beinamen ,,lachender Esel"

wobl entsprechend, sie ist ein langgedebntes schnell hinter-

einander ausgestossenes Hahahahuhiihuhihihi, was er bei

dem leisesten Gerausch schnell unterbricht — aber sonst

einige Sekunden lang ausdehnt; ich horte dieses Gelachter

erst nach einigen Wochen zum ersten Male, und wirklich,

da es noch Nacbt war, etwas mit Schrecken aber seitber

finde ich, dass es nicht erschreckend , allerdings seltsam,

aber eher erheiternd ist. — Er lasst sich nicht allein

Morgens friih und Abends sondern zu jeder ganz unbestimm-

ten Zeit horen, selbst mitten in der Nacht. Schwierig ist

es, ihn zu beobachten, wenn er seinen Laut erschallen lasst,

doch ist mir dieses ofters gelungen: den Schnabel halt er

aufwarts, aber wenig geoffnet, das Ausstossen der Laute

ist mit einem Zittern des Korpers verbunden, gleichsam

ein Schiitteln, als ob es ihm Miihe macht. —
Fur mich ist er ein sehr angenehmer Vogel und wohl

fiir jeden wirklichen Vogelfreund auch als Stubenvogel nicht

unangenehmer als jeder Vogel aus der grossen Familie

der Eabenartigen, sein Unrath ist nicht fliissig und mit der

natiirlich nothwendigen Keinlichkeit wiirde er noch manchen

Liebhaber erfreuen und ihm manche Unterhaltung gewahren.

— Seine Haltung in Gefangenschaft hat wie oben beschrie-

ben keine Schwierigkeit.

Entgegnung und Anfrage.

Von Ad. Walter in Charlottenbnrg.

Herr Dr. von Gloeden sagt in Nr. 9 des Ornitho-

logischen Centralblatts am Schluss seines Aufsatzes: „Sind

die Vogel so zart, dass sie Mehlwurmer nicht mit Haut

und Haaren verdauen konnen, — mir ist indessen kein

solcher Fall bekannt — dann sind diese auch kein Futter

fiir dieselben. Alle solcbe zeitraubende Kunststiickchen etc.

machen einen Vogelwirth zum Tiitendreher."

Hierauf muss ich erwidern, dass Mehlwurmer mit Haut

und Haaren nicht von alien Vogeln verdant werden konnen

und doch ein gutes Nahrungsmittel fiir dieselben sein wiirden,

wenn man das Innere auf passende Weise verwenden konnte.

Doch zuerst Herrn Dr. v. Gloeden meinen und gewiss

vieler Vogelfreunde Dank fiir die Belehrungen und Auseinan-

dersetzungen in Bezug auf Nahrungsmittel! Auch ich denke

bei vorkommenden Fallen davon Gebrauch zu machen.

Es giebt nun aber Insectenfresser, die unter keinen

Umstanden Gewolle auswerfen, die also harte unverdauliche

Substanzen, wie Fiisse, Fliigeldecken, Haut etc. nicht vertragen

konnen und deshalb in der Freiheit nur weiche animalische

Stoffe zu sich nehmen. Zu ihnen gehort der kleine Buntspecht,

Picus minor, einer der niedlichsten und belustigendsten

Europaischen Vogel. Er frisst im Freien nur Insectenlarven,

Maden und andere weiche animalische Stoffe; er verschmaht

daher auch im Kafige FHegen, Kafer, Mehlwurmer, ja sogar

Ameisenpuppcn, sobald sie nur die kleinsten festen Gebilde

von Ameisen im Innern zeigen; hingegen sind ihm frische

Ameisenpuppen, die erst die weiche breiartige Substanz

enthalten, sehr angenehm. Aber solche madenartige oder

Brei enthaltende Puppen bilden oft nur den zehnten Theil

von denen, die man sammelt oder kauft, und daher ware
fiir einen Vogel taglich fast ein Liter, fiir eine ganze

Familie vielleicht vier Mai so viel nothig. — Schon wegen
der ubrigbleibenden, am Boden des Kafigs sich haufenden

unbrauchbaren Puppen eignet sich diese Fattening nicht;

im Winter fehlen die brauchbaren ganz. Dafiir wiirden

nun Mehlwurmer im Winter einigen Ersatz wenigstens

bieten, wenn man das Innere auspresste und mit einer

verdaulichen, trockenen Substanz mischte; aber mit welcher?

Herr Dr. v. Gloeden sagt, dass der Neuntodter nicht

im Stande ist, selbst gebackene Starke auszunutzen und

daher bei einem solcben Futter regelmassig Gewolle giebt.

Also wiirde auch geriebener Zwieback kein passender Zusatz

sein, weil schwer verdaulich fiir den kleinen Specht, der

durchaus nicht Gewolle bilden kann.

Ich habe meinen Spechten frisches Eigelb unter gerie-

benes Milchbrod oder Zwieback gemengt, und einen Tag
um den anderen gereicht. Sie fressen diese Mischung ganz

gern, aber sie ist zu klebrig. Das Anbacken an dem Schnabel

ist den VSgeln unangenehm, sie spritzen das meiste der

Mischung berum und suchen nach einigen Tagen die harten,

getrockneten Ballen wieder auf, verschlucken sie und werden

kranklich. (Dass man frische Eidotter, mit Zwieback

gemiscbt, trocknen konne, habe ich erst durch Herrn

Dr. v. Gloeden erfahren, sonst wiirde ich es damals mit

einer solcben Masse versucht haben.)

Ebenso bekommt ihnen auf die Dauer nicht ein Gemisch

von gehacktem Fleisch und Zwieback. — Getrocknete Amei-

senpuppen frisst dieser Vogel gar nicht; sind sie aber

gemischt mit Zwieback und etwas Milch, dann nimmt er

sie. Sie machen ihn aber wieder krank, weil er die Hiillen

und festen Bestandtheile der Puppen nicht ausbricht.

Ganze oder zerstiickelte Mehlwiirmer nimmt er zuerst

auf und sucht das Innere heraus zu bekommen. Es gelingt

ihm aber nur unvollkommen, weil er nicht die Fiisse zum
Festhalten benutzt und ihm das Einklemmen der Mehlwurmer
nicht gelingt. Er wirft sie daher bald fort und riihrt sie

nicht wieder an.

Ich habe einen dieser niedlichen Vogel genau ein Jahr

lang besessen, dann starb er trotz alter angewandten Sorgfalt;

den iibrigen hatte ich, als sie zu krankeln anfingen, die

Freiheit geschenkt. Zweimal wahrend dieses Jahres habe

ich den Vogel durch Abfiibrmittel wieder gesund gemacht,

das dritte Mai half es nicht mehr.

Ich schaffe mir daher diesen Vogel erst dann wieder

an, wenn ich ein wirklich passendes Nahrungsmittel gefunden

habe, denn ich habe um den Verlust wirklich getrauert.

Er ist ein kluger immer lustiger, zutraulicher, stets zu

Spielereien geneigter Vogel (der grosse Buntspecht, Pious major

ist in Vergleich zu ihm ein wahrer Dummkopf). Der kleine

Specht iibt seine Spielereien in der belustigendsten Weise
nicht nur fiir sich aus, sondern er fordert auch seinen

Pfleger oft zum Mitspielen auf. Ein Arm - oder Tuch-

scbwenken setzt dann die ganze Familie in die freudigste

Aufregung, so dass sie wohl fiinf Minuten lang die possir-

lichsten Schwenkungen ausfuhrt, sich kletternd um den
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Stamm herum wie Affen jagt, immer ein Vogel hinter dem

andern her. Dann versteckt sich einer mit senkrecht hoch

gekobenem Fliigel hinter eineu Stamm, wird von einem

anderen entdeckt, und nun laufen beide mit senkrecht

gehobenen, oben fast zusammentreffenden Fliigelspitzen wie

tanzend am Stamm herum, immer sich neckend und

verfolgend. Oft habe ich durch Hinzutreten die Vogel zur

Ruhe bringen miissen, denn dann kommt sogleich die ganze

Familie ans Gitter geflogen und betastet sorgfaltig und

anhaltend mit lang ausgestreckter Zunge die an den Kafig

gehaltenen Hande. — Der letzte kleine Specht war 1 4 Tage

lang vor seinem Tode krank. Am letzten Tage kam er

aus seiner Schlafkammer, einer mit einem kleinen runden

Seitenloch versehenen Cocusnuss, nicht mehr heraus. Eine

halbe Stunde vor seinem Ende steckte ich, wie sonst oft,

meine Hand in den Kafig, und wirklich kletterte auch dies

Mai der Vogel aus seiner Nuss, flog schwerfallig auf meine

Hand, hammerte aber nicht mehr wie sonst auf dieselbe,

sass etwa eine Minute lang still und flog dann wieder in

seine Kammer zuriick, in der er sich seitwarts anklammerte,

das er zum Loch hinaussehen konnte; schloss dann aber

bald die Augen unci starb.

Vereins - Angelegenheiten.

Allgemeine dentsche ornithologisclie Gesellschal't.

Sitzung vom 6. November 1876. Vorsitzender: Herr

Dr. Golz. Herr Prof. Cabanis widmet dem vor wenigen

Tagen dahingeschiedenen Mitgliede der Gesellschaft, dem

beruhmten Afrikareisenden und bedeutenden Ornithologen

Theodor von Heuglin einige warme Worte der Erinne-

rung und fordert die Anwesenden auf, das Andenken des Ver-

storbenen durch Erheben von den Platzen zu ehren. Der

Vorsitzende begriisst darauf den gliicklich von der West-

kuste Afrikas heimgekehrten und zum ersten Male in einer

Sitzung anwesenden Dr. Falkenstein. Nach Vorlage

einer Anzahl neuer Werke durch die Herren Dr. Bo lie

und Dr. Reichenow halt Herr Dr. Falkenstein, unter

Vorlegung einer grossen Anzahl von Photographien , einen

langeren Vortrag iiber seinen Aufenthalt an der Loango-

Kuste, der die Einleitung zu einer Reihe ornithologischer

Vortrage bildet. Zum Schlusse der Sitzung legt Herr Prof.

Cabanis noch einige Arten aus der letzten Sendung des

Herrn Dr. Falkenstein vor, die von dem Vortragenden

und Herrn Dr. Reichenow als neu beschrieben werden,

namlich: Buceros albotibialis, Crateropus hypostictus, Dryo-

scopus tricolor und Halcyon cyanescens von malimbica durch

blauen Scheitel unterschieden. Nachste Sitzung am Montag,

den 4. December, Abends 7 l

/ i Uhr, im Sitzungslocale

(Grand Restaurant Zennig, Unter den Linden 13).

Tagesordnung : Besprechung der Gesetz - Vorlage
iiber Vogelschutz. Zahlreiche Betheiligung , auch der

auswartigen Mitglieder ist daher dringend erwunscht. Gaste

sind willkommen. H. Schalow.

Verein fur Vogelschutz, Gefliigel- und Singvogel-Zucht
in Emdeu.

(Wegen Raummangel die folgende Mittheilung des

Schriftfiihrers E. Pfannenschmid nur im Auszuge.) In

der Generalversammlung am 1 5. November wurde der vom
Vorstande vorgelegte Plan, die Kasseniiberschusse des

Jahres den Mitgliedern in Form einer Verloosung von

Kanarienvogeln, Gefliigel, Kafigen, Buchern und dergl. als

Weihnachtsgeschenk zu iiberweisen, angenommen. — Die

zweite Ausstellung wurde auf Juli nachsten Jahres fest-

gesetzt und die Trennung des Vereins als „Filial - Verein u

von dem zu Munster zum Beschluss erhoben.

TAUSCH- UND KAUF-YEMEHR.
Anzeigen

in der Tendenz dieses Blattes, bezw. allgemein natur-

wissenschaftlichen Inhalts finden cine weite Verbreitung

durch Nummer 1 des zweiten Jahrganges 1877
des „Ornithologischen Centralblatts", welche zu-

gleich als Probenummer in wenigstens 3000 Exemplaren

versandt wird, worauf hiermit aufmerksam gemacht sei.

Die Redaction.

Kanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Postversandt

unter Garantie. Kastenkafige fiir genannte Sanger. Tinctur

gegen thierische Parasiten. Preis-Courants franco.

[64] R. KASPER, Breslau.

Soeben sind erschienen meine diesjahrigen neuen

Preislisten iiber Vogeleier und Schmetterlinge , welche

auf Wunsch gratis und franco versende

[62] ADOLF KRICHELDORFF,
Berlin, S., Prinzessinnenstrasse 26.

Die erste allgemeine

Gefliigel - Ausstellung,

verbunden mit einer Ausstellung von kleineren niitzlichen

und schadlichen Saugethieren (Lapins etc.), Fischen
und Amphibien (in Aquarien und Terrarien) wird der

Baltische Centralverein fiir Thierzucht und Thierschutz zu

Greifswald, Mitte Marz 1877, in den zugfreien, gegen

Osten und Siiden belegenen sonnigen, resp. erwarmten

Raumen des hiesigen Vogler'schen Etablissements veran-

stalten.

Mit der Ausstellung ist eine Pramiirung und Ver-

loosung der ausgestellten und von den Ausstellern anzu-

kaufenden Thieren in Aussicht genommen.

Programme nebst Anmeldebogen erfolgen auf des-

fallsiges Verlangen Ende Januar oder Anfang Februar 1877.

Greifswald im November 1876. [63]

DER VORSTAND.

Das Ornithologisclie Centralblatt erscheint zweimal monatlich, V2 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buehhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 2 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern uacbgeliefert. Inserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Baum. Zuschriften jeder

Art fur das Centralblatt sind an die Bedaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten.

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

Dnick: W. Mocscr Hofbuchdruckerei, Berlin, Stallschreibersti'assc 34. 35.
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Organ fur Wissenschaffc und Verkelir.

Nachrichlsblati des gesammten Yereins-Wesens und Anzeiger fur Saramler, Zuchter mid Handler.

Beiblatt znni Journal fiir Ornithologie.

Ira Auftrage der Allgemeinen Deutsclien Ornithologischen Gesellscliaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

Ho. 12. BERLIN, Erster Jab-gang. 15. December 1876.

Laut Benachricktigung in der vorher-

gehenden Nummer ersclieint das

Ornithologische Centralblatt

vom 1. Januar 1877 ab zweimal monat-

lich, 1 Bo£fen stark. Abonnements-Preis

bei alien Buchhandlungen und Postan-

stalten halbjahrlich 4 Mark pranum.

Mitglieder der „AilgeineinenDeutschen

Ornithologischen Gesellscliaft", welclie

direkt bei der Redaktion bestellen, zahlen

6 Mark pranum. Janresabonnement.

TJm Verzogerungen in der Zusendung

der ersten Nunimern vorzubeugen, niaclit

auf reclitzeitige Erneuerung des Abonne-

ments aufmerksarn

die Redaktion.

Ein Ausflug nach Borkum.
Von Dr. W. Hess.

(Schluss.)

Ausser dem Wiesenpieper nistet auf Borkum noch der

Baumpieper (Anthus arboreus Bchst.), jedoch nur selten.

Ich will hiebei noch bemerken, dass der Spornpieper {Anthus

Eichardi Vieill.), welcken Droste und Ahrens in den Jahren

1867 und 1868 in der Zeit vom 10. September bis 14. De-

cember einzeln beobachteten und von dem Droste schreibt,

dass es den Anschein hatte, als ob er auch unter die regel-

miissigen Zugvogel Borkums zu zaklen sei, nur in den fol-

genden Jahren, in den letzten aber durchaus nicht von Ahrens
beobachtet ist. Wonach dieser Satz zu berichtigen ware.

Wir bemerken noch auf einem Sanddornbusche den

Hanfling (Linota cannabina L.) und haben die letzten Aus-

laufer der siidlichen Diinenkette, die Wolde-Diinen, auf deren

Kopfen im Winter die Adler gem ubernachten, erreicht.

Auf der Spitze eines Diinenberges sitzt auch gegenwartig

ein braunerVogel von der Grosse eines Bussards, aber durch

den einfarbigen, ungebanderten Schwanz leicht von ihm zu

unterscheiden. Es ist die Kohrweihe (Circus aeruginosus L.).

Jetzt erhebt sie sich. Im langsamen, majestatischen Fluge

streicht sie in geringer Hohe ilber die Diinen hin, die langen

Fliigel langsam auf- und abbewegend. Plotzlich halt sie

ein; flatternd bleibt sie auf derselbenStelle. Sie hat vielleicht

eine der zahlreichen Wiihlmause (Hypudaeus amphibius L.),

welche die Diinen durchwiihlen, erspaht; aber diese hat sich

friih genug in ihren Gang zuruckgezogen. Langsam lasst

sie sich nieder und bleibt unbeweglich sitzen. Sie braucht

nicht lange zu warten; bald ersclieint die neugierige Wiihl-

maus wieder am Eingange ihrer Wohnung. Mit beiden Fangen

stiirzt die Kohrweihe darauf zu, und mit leisem Triumph-

geschrei ergreift sie ihr Opfer. Zu einer anderen Zeit finden

wir sie sorgfaltig die Siimpfe absuchend, um die Nester der

Sumpfvogel zu entdecken, deren Inhalt, seien es Eier Oder

Junge, sie mit grossem Wohlbehagen verspeist, unbekiimmert

um den Nothschrei der Alten, die sie gern mit in den Kauf

nimmt, wenn sie sie erlangen kann. Zuweilen kommt sie

jedoch auch schlecht weg, wenn sie sich den Nestern der

grosseren Vogel zu nahen wagt. Sogar die kleine See-

schwalbe stiirzt sich, wenn die Weihe ihren Nestbezirk besucht,

kampfesmuthig, mit lantern Geschrei auf sie und treibt sie

mit kraftigen Schnabelhieben in die Flucht.

"Wir wenden uns jetzt nordlich nach der von zahl-

reichen Tiimpeln, Graben und Holken bedeckten Aussen-

weide. An der Grenze desselben, wo die Diinen in die-

selbe iibergehen, horen wir den leise flotenden Warnruf des

Seeregenpfeifers (Cliaradrius cantianus Lath.). Im hohenSand-

hafer finden wir das kleine Nest mit drei grau-weiss bis

braun gefarbten und mit dunklen Punkten bedeckten Eier,
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•wahrend das "Weibchen uns rait angstlichem „Pit, pit" urn-

fliegt. Sein erstes Gelege muss ihm schon genommen sein,

denn es brtitet sonst schon Mitte Juni.

Zwischen dem weidenden Vieh trippelt, bestandig mit

dem Scbwanze wippend, die weisse Bachstelze {Motacilla

alba L.) und ist in Gesellscbaft ihrer gelben Schwester

{Motacilla flava L.) eifrig mit Insectenfangen beschaftigt;

auch den grossen Brachvogel (Numenius arcuatus L.) und

die rothe Pfuhlscbnepfe (Limosa rufa Bchst.) sehen wir

dort zu demselben Zwecke gravitatisch umherstolziren. Am
Ende des Monats finden wir hier und auf dem Watt in

Gesellscbaft der beiden letzten auch wobl einzelne gemeine

Pfublscbnepfen {Limosa aegocephala L.).

In den Susswasserrinnen , welcbe die Aussenweide

durchzieben, bemerken wir den griinfiissigen Wasserlaufer

{Totanus glottis L.), dem sich in einzelnen Jabren auch

der dunkelfarbige Wasserlaufer (Totanus fuscus Briss.) zu-

gesellt. Geschaftig eilen sie bin und her, wahrend ein

grauer Keiber (Ardea cinnerea L.) in philosophischer Rube

ihrem Treiben zusieht.

Jenseits des Deiches, in der Binnenwiese, ist das

Revier der Feldlerche (Alauda arvensis L.), welcbe dort,

sowie in den Feldern in grosser Menge brtitet und im

Frtihjahr ibr herrliches Lied trillert; wahrend nur verein-

zelt der wohlklingende Flotenton der Heidelerche (Alauda

arborea L.) gehort wird. Am Ufer der Deichketten be-

obachten wir den Flussuferlaufer (Actitis hypoleucos L.).

Wie die Bachstelze mit dem Schwanze auf- und nieder-

wippend, rennt er wie diese Insecten nach, die er ebenso

geschickt zu fangen weiss. Auch der Zwergstrandlaufer

(Tringa minuta Lsl.) sowie Temmink's Strandlaufer (Tringa

Ternminckii Lsl.) zeigt sich uns bier.

Wir baben das Ende des Deiches erreicht, tibersteigen

bei Upholen die Dtinen und setzen unseren Weg der

Coupirung, welche Borkum mit dem Ostlande verbindet,

entlang fort. Zu unserer Rechten erstreckt sich eine grosse

Glaux-Wiese, auf der wir den Sandregenpfeifer (Charadrius

hiaticula L.) bemerken; wahrend der Sabelschnabler (Re-

curvirostra avocetta L.) mit seinem sonderbar gestalteten

Schnabel in den zahlreichen Kolken umherfischt. Auch
eine Rotte Lachmoven (Larus ridibundus L.) schwimmt
kopfnickend und bestandig ihr heiseres Gescbrei aus-

stossend darauf umher.

Auf Ostland finden wir den Feldsperling (Passer mon-
tanus L.), der sich auf Borkum seltener zeigt. Auch eine

Nebelkrahe (Corvus comix L.) fliegt voruber. Sie ist vom
Festlande hertibergekommen und sucht unbekummert um
das Geschrei der kleineren Vogel eifrig nach Nestern, um
Eier oder junge Vogel zu erbeuten.

In den Dtinen empfangt uns der Austernfischer (Hae-

matopus ostralegus L.). Schwerfallig, aber mit raschen

Fltigelschlagen umkreist er uns, unablassig ein gellendes

Pfeifen „heuip, quikquikquik" ausstossend. Aus der nahen
Colonie kommen, durch dies Geschrei aufmerksam gemacbt,

einige Seeschwalben (Sterna hirundo L.), um nachzusehen,

was da los ist. Sie geben ihren Unwillen tiber die Stoning

durch ein misstonendes Kreischen „krijrrah" zu erkennen

und begleiten uns, indem sie sich fast senkrecht tiber un-

serem Kopf halten, bald fast oder auch wohl ganz auf

unseren Hut niederschiessend, bald wieder zu grosserer

Hohe aufsteigend. Je naher wir der Colonie kommen, desto

grosser wird ihre Anzahl, desto ohrenzerreissender ihr Ge-

schrei. Wir unterscheiden von den „krijrrah" den sanf-

teren Ruf der arktischen Seeschwalbe (Sterna rnacroura

Nauru.).

Jetzt haben wir die Colonie erreicht und zahlreiche

Nester bieten sich unseren Blicken dar. Sie bestehen aus

einfachen, napfformigen Yertiefungen mit einigen dtirren

Blattern ausgefuttert. In denselben finden wir die junge

Brut in den verschiedensten Stadien der Entwicklung. Hier

liegen noch Eier, drei an der Zahl, von Farbe schmutzig

grtinweiss bis dunkel grtinbraun und mit schwarzbraunen

Flecken versehen; dort ist ein Junges beschaftigt, sich von

der Eischale zu befreien, wahrend hier eben ausgekrochene

Junge den Versuch machen, das Nest zu verlassen und

andere altere sich unseren Blicken zu entziehen trachten,

oder aufgejagt schreiend davon eilen. Doch wir dtirfen

uns hier nicht lange aufhalten, wenn wir nicht von dem
Unrathe der uns zahlreich tiber unserem Kopfe schwar-

menden Alten beschmutzt werden wollen. Eine Strecke

weit begleiten uns die erztirnten Thiere, bis sie sich end-

lich beruhigen.

Nicht weit entfernt ist die Colonie der Silbermoven

oder der Koppen, wie die Borkumer sie nennen (Larus

argentatus Br.). Durch das Geschrei der Seeschwalbe auf-

merksam gemacht, haben sie Wachen ausgestellt. Dort

auf jener Dtinenspitze sehen wir die weissen Gestalten

sitzen. Jetzt haben sie uns erblickt. Sie erheben sich

und mit prachtigen Wendungen segeln sie auf uns zu, uns

mit lautem „hahaha" gefolgt von dem gewohnlichen Rufe

„kiau, kiau" begrtissend. Jetzt wiederholt sich dasselbe

Schauspiel wie in der Seeschwalben-Colonie; eine gewaltige

Menge Vogel tiber unserem Kopfe, zahlreiche Nester zu

unseren Ftissen; nur mit dem Unterschied, dass wir in

dem kunstlosen, aus dtirrem Gras und Wurzeln erbauten

Horste keine Eier mehr finden; einige zerbrochene Schalen

liegen jedoch noch umher, und wir erkennen daraus, dass

die Eier fast die Grosse eines Ganse-Eies erreichen und

auf grtinlich braunem oder hellerem Grunde schwarzbraun

gefieckt sind. Auch nach Jungen suchen wir vergebens.

Sie verlassen zwar wie die Jungen der Seeschwalben das

Nest, sobald sie aus dem Ei gekrochen sind, aber sie

mtissen doch noch in der Nahe sein. Doch halt! Hier

liegt eins; aber es ist todt und schon vollig in Verwesung

tibergegangen. Wir konnen nur constatiren, dass es das-

selbe graue Federkleid besitzt, wie dasjenige, welches wir

sonderbarer Weise am Weststrande, auf dem sonst keine

Moven vorkommen, gefangen haben, und das sich in we-

nigen Tagen an alle moglichen animalischen und vegeta-

bilischen Speisen gewohnt hat. Bei weiterem Suchen finden

wir noch ein zweites Junges in einem Sandhaferbusch ver-

borgen. Es scheint ebenfalls todt zu sein, da es bei der

Beruhrung kein Lebenszeichen von sich giebt. Wir fassen

kraftiger zu, um es aufzuheben, aber ein lautes Geschrei

und einige kraftige Schnabelhiebe belehren uns, dass wir

es mit einem lebenden Individuum zu thun haben. Wenn
wir jetzt das Junge mit den Alten vergleichen, welch' ein

Unterschied ! Hier auf der Erde das Hassliche, ich mbchte

sagen missgestaltete Junge im unscheinbaren, grauen Feder-

kleide, unbehulflich in jeder Bewegung; dort in den Ltiften.
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die wohlgestalteten, schlanken Gestalten mit blendend weissem

Korper und blauen Fliigeln ia eleganten Wendungen auf

und ab gleitend. Erst im dritten Jahre werden die Jungen

den Alten gleich.

Das Ausnehmen der Eier und jungen Vogel ist in diesen

Colonien streng verboten und ein besonderer Aufseher zu

ihrem Schutze bestellt.

Wir verlassen die Diinen und wenden uns dem Watt

zu, um die dort vorzugsweise lebenden Vogel kennen zu

lernen. Von der Vegetation der Erde mussen wir jetzt

Abschied nehmen. Die Salzpflanze {Salicornia herbacea L.)

und auf einzelnen Erhohungen eine Grasart begleitet uns

noch am langsten; bald liegt jedoch so weit das Auge

reicht eine braune gleichmiissige Flache vor uns.

Auf den fernen Seegraswiesen, welche die Ebbe bloss-

gelegt bat, eilt der Steinwalzer (Strepsilas interpres L.) ge-

schaftig bin und her. Jedes Blatt wird untersucht, jeder

kleine Gegenstand mit dem Schnabel umgewendet und

darunter verborgene Flohkrebse u. dergl. hervorgezogen.

Von einem Wassertiimpel zum andern eilen geschaftig

Schaaren von Alpenstrandlaufern (Tringa cinelus L.), sowie

islandischen Strandlaufern (Tringa canuta L.) zwischen

denen sich auch wohl der krummschnablige Strandlaufer

{Tringa subarcuata Temm.) findet. Ueber den Killen,

welche das Watt durchscbneiden, schwebt die Zwerg-See-

scbwalbe (Sterna minuta L.), die am seewarts gelegeneu

Fusse der Diinen nistet, sowie die der Silbermove ahnliche,

aber etwas kleinere Sturmmove (Larus oanus L.). Wah-
rend hoch oben in den Liiften die grosste und starkste

Move, die Mantelmove (Larus marinas L.) kreist. Auch
eine einzelne Raubmove (Lestris parasitica L-) hat sich

schon eingestellt, obwohl sie in Menge erst im September
eintrifft. Der Tolpel (Sula alba L.) scbeint vorzugsweise

im Monat Juli nach Borkum zu kommen, aber ausserst

selten, so dass wir keine Gelegenheit haben, ihn zu be-

obachten. Auch die Lachseeschwalbe (Sterna anglica Tern.),

welche v. Droste nicht beobachtete, wurde von Ahrens in

einem Exemplare, das ich ausgestopft sab, gefunden.

Doch es ist Zeit, den Riickweg anzutreten. Wir ver-

lassen das Watt und gehen den Strand entlang. Hier be-

gegnen uns die arktischen Seeschwalben (Sterna cantiaca

Gm.). Sie sind Bewohner Rottums, die nur auf Besuch
heriibergekommen sind und auf Borkum nicht nisten.

Wenn wir in einem Boote auf das Meer hinaus-

fahren wiirden, so hatten wir dort vielleicht Gelegenheit,

noch verschiedene Entenarten zu beobachten, welche in

der Nahe von Borkum haufig vorkommen. Es ist die

Schellente (Fuligula clangula L.), die Trauerente (Oedemia
nigra L.) und die Sammetente {Oedemia fusca L.). Viel-

leicht wiirden wir auch noch die Heringsmove (Larus fus-
cus L.) dort antreffen. Doch ein anderes Mai! Fur heute
haben wir genug gethan und sehnen uns nach dem trau-

lichen Heim.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 4. December 1876.

Unter dem Vorsitze des Prasidenten der Gesellschaft,

des Herrn E. v. Homeyer (Stolp), beschaftigte sich die

heutige iiberaus zahlreich besuchte Versammlung, an der

auch viele auswartige Mitgheder und Giiste, sowie die

Reichstagsabgeordneten Furst von Hohenlohe-Langen-
burg, Senator Roemer, Dr. Dohrn, Rohland, Schmidt
(Stettin), Graf von Kleist und Appellrath Abeken, so-

wie der Regierungs-Commissar Geh. Regierungsrath Aschen-
born Theil nahmen, mit der Besprechung des im Reichs-

tage eingebrachten Gesetzes fiir den Vogelschutz. Nach der

Eroffnung der Sitzung durch den Prasidenten wurden auf

Vorschlag des Viceprasidenten , Justizrath Dr. Golz, die

Herren Dr. Dr. Brehm, Bolle, Altum und Cabanis zu

Beigeordneten des Vorsitzenden erwahlt. Zunachst ergreift

Herr Dr. Brehm das Wort, um mit Berucksichtigung
der zahlreich eingegangenen Gutachten die wich-

tigsten Gesichtspunkte zu entwickeln, welche Vogelkenner

und Freunde dem Gesetzentwurf gegeniiber einnehmen.

Wir Alle begrussen gewiss mit Freuden ein derartiges

Gesetz. Die immer schneller vorwartsschreitende Abnahme
der Vogel ist, wenn auch nicht bei alien Arten, so doch

unleugbar. Der Grund dieser Thatsache ist aber nicht

allein in den Nachstellungen der Menschen, als vielmehr

in tieferen Ursachen zu suchen. Nicht der Vogelfanger,

sondern unsere gegenwartige Bodencultur verringert die

Vogel. Durch dieselbe nehmen wir ihnen ihre Brutplatze;

geben wir ihnen diese zuruck, so werden sich auch die

Vogel wieder einstellen. Ein Beweis dafiir bieten die Lerchen,

welche durch die Urbarmachung des Bodens immer haufiger

geworden, weil ihnen dadurch geeignete Brutplatze ge-

schaffen wurden. Moge daher mit einem Verbot zugleich

ein Gebot Hand in Hand gehen, um dem Vogel die Lebens-

bedingungen zu ersetzen, die die fortschreitende Cultur ihnen

raubt. Diesen Erwagungen gegeniiber erscheint das Gesetz,

wie es uns augenblicklich vorliegt, sehr hart. Auch wir

hassen diejenigen Eiersammler, die aus den Keimen lebender

Wesen sich ein Spielzeug machen (Beifall). Diesen gegen-

iiber wiinschen wir die scharfsten Verbote. Ebenso mogen sich

solche auch gegen diejenigen richten, welche um eines Bissens

willen, hunderte niitzlicher Meisen auf der Hiitte todten.

Man schiitte aber nicht das Kind mit dem Bade aus und

dehne das Gesetz nicht in gleicher Scharfe auf alle niitz-

lichen Vogelarten aus. Wir mochten nicht, dass der

Drosselfang durch solches Verbot aufgehoben wiirde, da

mancher arme Forster durch seinen Dohnenstrich seine

Lage merklich verbessert (Beifall). Ein unbedingtes Verbot

greift demnach in den Nationalwohlstand schadlich ein.

Der Gesetzentwurf richtet sich auch gegen den Vogel

im Bauer. Wir treten mit Leib und Seele fiir die Vogel-

liebhaberei ein. Man verbiete gewerbsmassiges Fangen,

doch lasse man dem Einzelnen den Genuss. Unsere ein-

heimischen Vogel werden sich nie durch Auslander ersetzen

lassen. Die Liebhaberei weckt auch das Interesse an der

Vogelwelt, welches immer eines der wichtigsten Schutzmittel

fiir die Vogel bilden wird. Der Schaden, welchen der

Liebhaber anrichtet, kommt bei der starken Vermehrung

der Vogel nicht in Betracht; Sperber und anderes Raub-

zeug richten weit grosseres Unheil an.

Was nun die aufgestellte Liste anbetrifft, die zahl-

reiche Liicken aufzuweisen hat, so bedarf dieselbe ein-

gehendster Priifung. Ein Vogel kann in einer Gegend

niitzlich, in einer anderen dagegen geradezu schadlich sein.
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Auch diirfte es sich empfehlen, an Stelle der einzelnen

Arten grossere Gruppen aufzufiihren, da die Ueberwachung

des Gesetzes sonst oft Ornithologen von Fach erfordern wiirde.

Ein Schongesetz wird das ganze Volk freudig be-

grtissen. Schittzet die Vogel, aber nur zu einer gewissen

Zeit; scbaffet ein Scbongesetz, aber milder als

der vorliegende Entwurf (Beifall).

Der Fiirst von Hohenlobe, als Vorsitzender der

Eeichstagscommission, bespricht in einer liingeren Eede die

Veranlassung zu dem Gesetzentwurf. Er sei sich wohl

bewusst gewesen, dass Ausstellungen an demselben gemacht

werden wilrden, docb babe er gestrebt, mit Benutzung

frliherer Entwiirfe eine Grundlage fur ein Gesetz zu schaffen.

Wenn dieselbe zu streng erscbeint, so sei er yon der Vor-

aussetzung ausgegangen, dass am Ende immer weniger er-

reicht werde, als im Anfange gefordert sei. Wir konnen

nur ein Verbot, nicht aber ein Gebot erlassen und miissen

in dieser Beziehung boffen, dass Land- und Forstwirthe

selbst zur Einsicht kommen. Er sei kein Facbmann,

und es sei ihm desbalb insbesondere darum zu thun, das

Urtbeil und die Wfinsche der Gesellscbaft zu horen

(Beifall).

Herr Keicbstagsabgeordneter Dr. Dobrn betont, dass

es von vornherein sein Wimsch gewesen sei, dass die or-

nitbologiscbe Gesellscbaft sich mit der Angelegenheit be-

schaftige. Es sei besonders erwiinscbt, Vorschlage darilber

zu horen, wie weit dem Fangen und Halten von lebenden

Vogeln, sowie dem Verkauf von todten entgegenzutreten

sei. Auch Momente asthetischer Natur seien betont wor-

den, doch wiirde es schwer sein, asthetische Grundsatze in

Gesetzparagraphen zu bringen.

Herr Prof. Altum plaidirt fur die Beriicksichtigung

asthetischer Momente im Schongesetz, doch miissten die-

selben naturgeniass da zuriicktreten , wo die Schadlichkeit,

wie z. B. beim Eisvogel, vorwiegend sei. Er bespricht

ferner den Nutzen, welchen die Drosseln durch ihre Beeren-

nahrung und dadurch bewirkte Aussaat fiir die Forst-

wirthschaft haben und bittet den Fang derselben zu be-

schranken. In Bezug auf die Liste beantragt er, die in

irgend welcher Hinsicht schadlichen Arten zu streichen,

zwischen den iibrigen aber den Unterschied einer bedingten

oder unbedingten Schonung zu machen (Zustimmung).

Herr Dr. Bolle spricht in langerem Vortrage iiber

die Bedeutung von Anpflanzungen fiir den Vogelschutz und

empfiehlt das Princip der Bannwalder auch auf die Orni-

thologie zu iibertragen.

Herr Dr. Russ verbreitet sich iiber mebrere der

schon besprochenen Punkte. Er findet die Abnahme der

Vogel einmal in clem Unfug des Eierausnehmens, wobei

er sich mit personlichen Bemerkungen gegen ein Mitglied

der Gesellscbaft wendet, und ferner vor allem in den

Hauskatzen (Heiterkeit). Er plaidirt fiir wissenschaftlicb.es

Sammeln, wunscht aber strenges Vorgeben gegen die Pseudo-

wissenscbaftler (Heiterkeit).

In Erwiderung auf die Worte des Vorredners fiihren

die Dr. Dr. Brehm, Bolle und Altum aus, dass ja

Katzen iiberhaupt beim Herumstreifen in Wald und Feld

riicksichtslos vertilgt wiirden. Einen viel grosseren Schaden

als die Katze richtet dagegen das Eichhornchen durch Zer-

storen der Bruten an.

Nach langeren eingehenden Debatten der Herren
v. Homeyer und Dr. Brehm, sowie der Reichstagsabgeord-

neten Roland und Dr. Dohrn fiber einzelne Theile der

Gesetzesvorlage resumirt Dr. Golz die Verhandlungen und
hebt die besondere Befugniss der Gesellschaft hervor, ihr

Votum in dieser Angelegenheit abzugeben. Er ersucht im
Namen der Gesellschaftsmitglieder die Reichstagscommission

einem von der Gesellschaft abzufassenden Gutachten gerecht

zu werden und stellt an die anwesenden Mitglieder den
Antrag, den Vorstand mit dem Rechte der Cooptation, mit

der Berathung eines solchen Gutachtens zu betrauen, ein

Antrag, der allgemeine Zustimmung fand.

(Am Dienstag den 5. cr. wurden die in Berlin an-

wesenden Vorstands- und Ausschussmitglieder von Ho-
meyer, Dr. Brehm, Prof. Cabanis, Dr. Bolle, Dr. Bo-
dinus, Dr. Reichenow, Schalow und ausserdem die

Herren Prof. Altum (Neustadt Ebw.), Stadtgerichtsrath

Reinecke und Schneider (beide aus Wittstock), als

Sachverstandige za einer Commissionssitzung im Reichs-

tage hinzugezogen, woriiber in der Sitzung der Gesellschaft,

am 8. Januar 1877, Bericbt erstattet wird).

H. Schalow.

Fragen und Auskunft.

Antwort: Da in Nr. 8, pag. 34 des „Orn. Central-

Blattes" die Anfrage gestellt wird, welcher Art die Vogel

angehoren, die man am Bosporus, wie auch an den Dar-

danelles den ganzen Tag fiber auf und abstreichen sehe

und die von den christl. Bewohnern des Bosporus „ver-

dammte Seelen" genannt werden, so glaube ich zur Rich-

tigstellung der fraglichen Art auf eine Arbeit v. Gonz en-

bach's (Journ. f. Orn. 1859, pag 313) aufmerksam machen
zu sollen, nach welcher der Sturmtaucher (Puffinus anglo-

rum) wahrscheinlich auch der P. cinereus, mit dem oben

angegebenen Namen bezeichnet wird. v. Gonzenbach
sagt daruber: „"Weil man sie in Constantinopel den ganzen

Tag den Bosporus auf und abfliegen sieht wurde ihnen der

Name ^verdammte Seele" (anime dannate) beigelegt."

V. V. TSCHTJSI-SCHTIIDHOFEN.

TAVSCH- TOP KAUF-YERKEHR.
Kanarien,

selbst gezfichtete als auch Harzer feine Sanger. Postversandt

unter Garantie. Kastenkafige fur genannte Sanger. Tinctur

gegen thierische Parasiten. Preis-Courants franco.

[67] R. KASPER, Breslau.

Eier und Dunenbalge vom Flamingo (Phoenicopterus

antiquorum) aus der Kirgisensteppe, hat abzulassen

[65] WILH. SCHLUTER,
in Halle a./S.

Naiuralien- und Lehrmittel-Handlung von Wilhelm Schltiter in

Halle a./S.

Mein Katalog naturhistorischer Lehrmittel No. 54

erster Theil ist erschienen und steht gratis und franco zu

Diensten. [66]
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Die Bedeutung der Eulen in der Forst-

und Landwirthschaft.

Von Adolf Walter.

Wenn auch in jetziger Zeit die Eulen nicht mehr
als schadliehe Raubvbgel verfolgt werden und sclion

bffentlich zur Schonung derselben aufgefordert ist, weil

sie zu den niitzlichen Vogeln zu rechnen sind, so hbrt

man doch noch haufig genug das Gegentheil behaupten,

und sogar kommt es vor , dass ihnen in bffentlichen

Blattern der Krieg erklart wird. So bin icb schon
frliher einmal in der allgemeinen Deutschen landwirth-

schaftlichen Zeitung „Praktisehes Wochenblatt" 1869
der Behauptung, dass der Waldkauz (Syrnium aluco) als

arger Vogelrauber verfolgt werden miisse, entgegen-

getreten ; heute will icb micb nicht nur bemuhen , den
Nutzen der Eulen klar zu machen, sondern will auch
durch Vorfuhrung der Nahrung der einzelnen Eulen-
arten die grossere oder geringere Eutzlichkeit derselben

darthun.

Dr. B r e h m sagt in seinem „Illustrirten Thierleben"

:

die Eule niitzt von erster Kindheit an; und dieser Aus-
spruch ist sehr wahr. Wer sich von der Richtigkeit

dieser Worte durch eigene Anschauung iiberzeugen will,

darf nur die Gewblle der Eulen untersuchen. Sie be-

stehen aus den unverdaulichen TJeberresten der verzehrten

Banning: aus Haaren, Federn, Knochen etc., welche
Substanzen eben zur Verdauung der meisten Raubvbgel
untauglich sind. Die Gewblle der meisten Eulen haben
eine langliche cylindrische Eorm, und werden von den
Eulen gewohnlich einmal des Tages ausgespieen. Man
findet solche Gewblle gewiss in jedem Walde, in welchem
hohle Bfiume stehen, gewohnlich in der Nahe des Stammes
der letzteren. Die Gewblle des Waldkauzes, der gewbhn-
lichen gran en Eule {^Sym. aluco), enthalten ausser den

Haaren der Mause auch den Schadel und iiberhaupt

siimmtliclie Knochen derselben unversehrt. Ich habe
noch in diesem Jahre bei jedem Gange in den Wald
solche Gewblle gesammelt und untersucht. Von TJeber-

resten von Vogeln fand ich nur einmal eine Spur, alles

Uebrige waren Beste von Mausen und Zafern. Drei

zusammenliegende Gewblle enthielten nur die Eliigel-

decken und Fiisse des schwarzblauen Mistkafers. Dass

aber die Eulen auch ausnahmsweise Vbgel fressen, steht

freilich fest; aber, wie gesagt, nur ausnahmsweise. Ein
Gewblle des Waldkauzes zeigte die Ueberreste eines

Kernbeissers. Beriihmte Eorscher, wie die Gebriider

Naumann, welche ihr ganzes Leben ausschliesslich

der Erforschung der Lebensweise der Vbgel gewidmet
haben, bezeichnen alle Eulen, mit Ausnahme des Uhu,
der junge Behe nnd Hasen, Easanen und Rebhuhner
raubt, als niitzliche Vbgel. Andere, z. B. Professor

Dr. Altum in Neustadt E/W. , haben sich langere Zeit

damit beschaftigt, die Nahrung der Eulen genau zu

untersuchen, und hat Letzterer in einem Jahre in 210
Gewbllen des "Waldkauzes die Ueberreste gefunden von:

1 Hermelin, 48 Mausen, 296 Wiihlmausen, 1 Eichhorn,

33 Spitzmausen, 48 Maulwiirfen, 18 kleinen Vogeln,

48 grossen Kafern und zahllosen MaikaTern. Manche
Gewblle bestanden geradezu lediglich aus TJeberresten

der letzteren. Von der Schleiereule [Strix flammea)
fand er in 706 Stuck Gewbllen Ueberreste von 16

Fledermausen , 240 Mausen, 693 Wiihlmausen, 1580

Spitzmausen, 1 Maulwurf und 22 kleineren Vogeln.

Es fangt also die Schleiereule keine Kafer, in grbsster

Menge Spitzmause, dagegen der Waldkauz viele Kafer

und Mause, aber wenig Spitzmause. Da die Spitzmause

niitzliche Thiere sind, so ist die Schleiereule, zumal sie

keine Kafer frisst, weniger nutzlich als der Waldkauz.

Dieser wird auch noch besonders nutzlich dadureh, dass



er audi Raupen verzehrt. So t'and Dr. Brehm im

Magen eines geschossenen Waldkauzes die Ucberreste

von 75 Raupen des Kiefernspinners. Koch niitzliclier

als der Waldkauz ist die Sumpfohreule (Otus brachyotus),

die gewbhnliche Ohreule QOtus sylvestris) und der kleine

Kauz (Athene noctua); letzterer, weil er fast gar keine

Vogel frisst, wenig Spitzmause und viele Kafer; die

Ohreulen aber, weil sie durchaus keine Spitzmause

fressen, sehr selten einen Vogel, aber viele Kafer, sogar

Schmetterlinge mit den Fliigeln. Meine Ohreule nimmt
die vorgelegten Spitzmause zwar auf, wirft sie aber so-

gleich wieder fort, und hungert bei taglich frischen

Spitzmausen drei Tage. Langer mochte ich ihr das

Hungern nicht zumuthen. Ein etwa zwei Erbsen grosses

Stuckchen reines Fleisch einer Spitzmaus, mit Stiicken

von anderen Mausen gemischt, wird von der Eule, so-

bald es in den Schnabel gekommen ist, sogleich fortge-

worfen; wird das Stuckchen Spitzmausfleisch mit dem
anderen Eleisch fein gehackt nnd gemischt, dann wirft

die Eule die ganze Mahlzeit, Stuck fur Stuck, iiber Bord
des Fressnapfes, bis er ganz leer ist, sucht aber nach
einigen Stunden Fasten das Fleisch auf und frisst es.

Wer noch der Meinung ist, dass die Eulen arge
Vogelrauber sind, den mogen folgende Thatsachen zu
richtigerer Erkenntniss fiihren. Im Sommer 1868 brii-

tete auf dem Taubenschlag meines Bruders, damals Kbn.
Oberforster in Wiinnenberg , eine Schleiereule mitten

unter den Tauben, ohne dieselben im Geringsten zu
sttiren. Ich selbst besitze seit 7 1

/2 Jahren eine lebende
Ohreule

( Oius sylvestris) , die ich klein aus dem Neste
nahm. Fiinfzehn Schritt vom Neste (altes Sperbernest)
entfernt stand ein Nest mit jungen Turteltauben , und
zwar so, dass man dieselben vom Neste der Ohreule
aus sehen konnte. Es hatte also das Turteltaubenpaar
vor den Augen der Eule gebaut und Junge ausgebriitet.

Wie leicht ware es aber den Eulen, Vogel zu
fangen, da sie ihnen des Nachts fast im Wege sitzen!

Kaum ist's dunkel geworden, da hort man im Dorfe
und den angrenzenden Garten den kleinen Kauz (Aili.

noctua) schreien, der Schleiereule Stimme vernimmt
man vom Thurme her. In den dichtbelaubten Zweigen
der Linden des Kirchhoies und der Dorfstrasse ertonte

noch vor wenigen Minuten aus tausend Kehlen das
Zanken der Sperlinge, die sich um den Platz stritten,

nun aber, dicht neben einander sitzend, der Ruhe pftegen.

Unbehelligt wie sie, ruhen auch im alten Gemauer des
Thurmes die Thurmschwalben (Cyjyselus apus), und, ob-

gleich mitunter das Nest derselben so wenig tief in der
Mauer steht, dass einzelne junge Vogel herausfallen, so

geschieht ihnen doch des Nachts von ihren Nachbarn,
den Schleiereulen , kein Leid; denn die Gewolle der
Eulen im Thurm bezeugen es, sie zeigen am nachsten
Morgen deutlich die Ueberbleibsel der Mause und
Kafer, und ebenso enthalten die Gewolle des kleinen
Kauzes, die unter den Linden, unter den hohlen Obst-
baumen und, oft recht zahlreich, in den hohlen Weiden-
kopfen liegen, die B,este der Kafer und Mause.

So schliesse ich denn auch mit Brehm's Ausspruch:
,,Nur der Unkundige schiesst die Eule vom Baunie
herab, riihmt sich wohl noch seiner Heldenthat und
nagelt sie zum Zeichen seiner Thorheit an'sScheunenthor."

Fiitterung und GewollbiSdung.

Von Prof. Dr. Liebe.

In der 8. Nummer des ersten Jahrganges (1876)
dieses Blattes finden sich unter der Ueberschrift „Speise-

zettel fiir Vogel", einige Notizen, welche zum Theil

gegen Brehm's „Gefangene Vogel" gerichtet sind. Es
ist daselbst zuerst auf pag. 63 in Band I jenes Werkes
Bezug genommen, und die Fiitterung mit geweichter

und ausgedriickter Semmel naher beleuchtet. Abgesehen
davon, dass Brehm selbst diese Futterungsweise (we-

nige Zeilen unterhalb der angezogenen Stelle) nicht

empfiehlt und G i r t a n n e r's und S 1 6 1 k e r's Ausspriiche

dagegen anfiihrt, ist in jenen kritischen Bemerkungen
ein Umstand iibersehen, der wohl erwahnt zu werden
verdient, und mich seiaer Zeit veranlasst hat, an jener

Fiitterungsweise Karl Miiller's keinen Anstoss zu

nehmen.
Dass der Hefenpilz durch den Process des Backens

getodtet und seine Stoffe unschadlich gemacht werden,

ist richtig. "Wo also in den Backereien nur Hefenpilze

in ziemlich reinem Zustand, d. h. wo Presshefen ange-

wendet werden , da braucht man die Semmel nicht in

"Wasser einzuweichen und auszudriieken, um sie unschad-

lich zu machen. Das Gleiche gilt bei der Anwendung
von Weissbierhefen. Anders aber verhalt es sich mit

Braunbierhefen , und diese, friiher in Mittel- und Siid-

deutschland allgemein angewendet, werden jetzt trotz

der Erfindung der Presshefe, zumal in kleineren Orten,

immer noch hier und da zum Backen benutzt. Sie sind

fliissig und bestehen aus einer Mischung von Hefen-

pilzen und einer Fliissigkeit, die zwar von Haus aus

Bier, aber weit bitterer als dieses ist, — sei es, dass

das Hopfenbitter sich beim Process der Gahrung zum
Theil mit der llefe aus dem Bier „abstosst", was das

Wahrscheinlichere ist, — sei es, dass die Gahrung di-

recteren Einfluss dabei ausiibt. Dieser bittere Extractiv-

stoff ist in der fliissigen Braunbierhefe bisweilen in so

bedeutender Menge vorhanden, dass das Geback bei

dessen Anwendung unangenehm bitter schmeckt und

schlecht bekommt, und dass die Hausfrauen und ofter

auch die Backer die Hefen erst mehrfach auswaschen,

wenn sie merken, dass letztere sehr stark mit jeneni

Extractivstoff gemischt sind. Der Process des Backens

zerstort denselben eben nicht. Da, wie schon erwahnt,

in Folge des Zusatzes solcher Hefe bitter gewordenes

Geback den Magen verdirbt und Leibweh verursacht,

so halte ich es nicht fur falsch, sondern nur fiir vor-

sichtig, wenn man die zur Fiitterung bestimmte Semmel
an solchen Orten, wo Presshefen noch nicht allgemein

verwendet werden , vor dem Fiittern einweicht uud
ausdriickt.

Jene kritischen Notizen wenden sich auch gegen die

Fiitterung mit Stoffen, woraus die Vogel hauptsiichlich

nur Gewolle bilden , und nennen dies Verfahren „un-

sinnig". Der Ausruf: Wie kanu man unverdauliche

Dinge fiittern! klingt zu iiberzeugend, als dass man
die eigene Meinung verschweigen konnte; der Mensch,

welcher ohne Noth unverdauliche Dinge isst, handelt ja

sicher unverniinftig. In der Vogelwelt liegen aber die

Verhfiltnisse doch etwas anders. — Alle Eulenarten

werfcn wildlebend das ganze Jahr hindurch Gewolle



aus ; in der Gefangenschaft miissen sie daher so gefiit-

tert werden, dass ihnen die Gewollbildung moglich wird,

clenn wir miissen die gefangenen Vogel, soweit dies er-

reichbar ist, so halten, wie sie die Natur halt. Ver-

schlangen die freilebenden Eulen nur im Zustande der

Noth Haare und Knochen und schalten sonst das Fleisch

sanber heraus, wie es die Baumfalken und andere edlere

Tagrauber thun, so miisste man den gefangenen Thieren

jede Gelegenheit entziehen, Haare und Knochen mit zu

verzehren. So aber steht es anders: der Verdauungs-

apparat des Waldkauzes, der Schleiereule ist ebenso ein-

gerichtet, dass die Thiere die Mause ganz verschlucken,

Gewoll bilden und sich unter dieser Bedingung wohl-

befinden. Waldkauze sind wegen ihres zuthunlichen

Betragens Lieblinge von mir, und habe ich solche viele

Jahre hinduroh gehalten, auch in Jahren, die arm an

Mausen waren. Da nun in meiner Wohnung fur die

Mause bestandig Gift aufgestellt ist, wagte ich in solcher

Zeit nicht, gefangene Hausmause zu futtern, sondern

verabreichte Fleisch vom Schlachter. Nach kurzer Zeit

magerten dann die Thiere regelmassig ab , bekamen
einen bleichen B,achen und wurden struppig. Sie suchten

dann nach Siirrogaten und verschlangen Moos, Stiickchen

von Bindfaden, sogar Sagespiine und Lappchen. Einnial

hatte ein Kauz unter solchen Umstanden ein Stiick von

einem Scheuerlappen abgerissen , welches zu lang war,

und ware beinahe daran zu Grunde gegangen. Daraus

folgt, dass man, wenn die Mause liingere Zeit fehlen,

und man zur Fiitterung mit Bindfleisch etc. genothigt

ist, von Zeit zu Zeit Fleischstiickchen in Haare oder

Federchen wickelt und so den gefangenen Eulen reicht.

Eine derartige Behandlung der Eulen wird jeder-

mann verniinftig finden. Ist eine entsprechende Be-

handlung solcher Insectenfresser, welche bestandig (nicht

bloss in seltneren Fallen oder eine kurze Zeit im Jahre)

Gewolle auswerfen, nicht auch verniinftig? Zu jeder

Jahreszeit kropfen Gewolle im Freileben aus u. a. die

Wiirger, die Fliegenfanger, die Zaunkonige, die Both-

schwanzchen und wahrscheinlich auch die den letzteren

so nahe verwandten Steindrosseln, betrefls deren aber

keine directen Beobachtungen vorliegen. Alle die ge-

nannten Vogel verzehren in der Gefangenschaft bei zu

weicher, leichtverdaulicher Nahrung aus eigenem Antrieb

unverdauliche Dinge, wie die Hiilsen von Samereien,

Moosstiickchen, Federchen u. dergl. Am eifrigsten thun

dies die Wiirger; auch bei Bothkehlchen und den ver-

schiedenen Drosselarten habe ich es beobachtet. Diese

Thiere haben das Bediirfniss, unverdauliche Stoffe mit

zu geniessen , und haben einen dem entsprechenden

Verdauungsapparat, und man thut nur king, wenn man
ihrem Futter passende unverdauliche Substanzen bei-

mengt und sie so der Versuchung iiberhebt, Faden,
Moos, Hiilsen von Hanf oder Hirse und derartige Dinge
zu verschlucken, die ich fur schadlich halte. Passende
derartige Beimengungen sind aber getrocknete Ameisen-
puppen

,
(die durchaus nicht zu den leichtverdaulichen

Dingen gehoren, da bei ihnen das urspriinglich vorhan-
dene fliissige Eiweiss beim „Abschrecken" coagulirt und
durch das Trocknen hornartig wird), Maikaferschrot,

Drohnenschrot, gepulverte Heupferdchen u. dergl. und
nur im Nothfall die von den Stieglitzen iibrig gelasse-

nen Mohnhiilsen, und fur grobere Vogel, fur Amseln,

Ziemer, Krahenvogel etc. Weizcnkleie. Auch Wiirger
erhalten bei mir nur ab und zu einmal Weizenkleie
beigemengt.

Eine andere Abtheilung der insectenfressenden Vogel
wirft nur bisweilen Gewolle aus. Ist es nachzuweisen,
dass dies nur zu Zeiten der Hungersnoth geschieht, wie
z. B. im Winter bei hohem Schnee, dann liegt natiirlich

kein Grund vor, den Gefangenen dieser Art mit unver-
daulichen Stofien gemengtes Futter zu reichen, doch
muss man auch hier im Urtheil vorsichtig sein. Die
Krahen {C. corone) z. B. , welche auch im Winter aus
Haferhiilsen und dergl. Material bestehende Gewolle
ausgeben, nahren sich in Ostthiiringen und im Voigt-
land, so lange die Gerste milchige Korner hat, fast

ausschliesslich von dieser Frucht und schaden dadurch
so erheblich, dass sie sich hier iiberall verhasst gemacht
haben. Wfihrend der drei Wochen, die diese Periode
wahrt, werfen sie unausgesetzt die Spelzen in dicken
Gewollballen wieder aus, und in gleicher Weise ver-

fahren sie auch, etwas friiher im Jahre, in der Zeit der
Heidelbeerreife , wo sie Gewolle aus den Samen und
Blattern der Heidelbeerpflanzen bilden. Wfihrend dieser

Periode haben die Krahen aber sicher keinen Nahrungs-
mangel; denn zu keiner Jahreszeit giebt es so viele

Kerbthiere wie zu dieser, und an jungen Vogeln, frisch-

gepfliigten Raps- und Kleestoppelfeldern fehlt es auch
nicht. Aus dem Allen ist zu folgern, dass auch die

Krahenarten in der Gefangenschaft von Zeit zu Zeit

Futter mit eingemengtem Gewollstoff bekommen miis-

sen. — Die verschiedenen Drosselarten haben im Spat-

somrner und Friihherbst ebenfalls einen Zeitabschnitt,

wo sie trotz reichlich vorhandener Insectennahrung doch
Beeren fressen und deren Schale und Samen als Gewolle
wieder auskropfen. Von ihrer Fiitterung gilt also in

der Gefangenschaft mutatis ?nutandis dasselbe. Aehnlich

verhalt es sich mit den Bothkehlchen etc.

TJebrigens findet mann bei fortgesetzter Beobachtung,
dass die Vogel, auch wenn sie keine Gewolle bilden,

im Allgemeinen ein wenig zufallige unverdauliche Zu-
that zu ihi'er Kost nicht verabscheuen , und dass viele

dergleichen sogar aufsuchen. Fressen doch alle Ammer-
arten gern bisweilen Erde, wie schon Vater Bechstein
an den Goldammern beobachtet hat. Die Amseln, Sing-

drosseln, Ziemer (T. 'pilaris) und Steindrosseln {Petroc.

saxatilis) mengen sogar den fiir die Jungen bestimmten

Bissen durch eifriges Kneten und Wenden auf dem Erd-

boden Sand, Erde und faule Laubstiickchen bei.

Beleuchten wir aber die Sache noch von einer an-

dern Seite: — Der Tisch, den die Natur den Insecten-

fressern deckt, ist keineswegs mit nahrhaften Schiisseln

iiberladen. Die Kerbthiere bestehen der Hauptsache

nach aus unverdaulichem Chitin und Wasser, und nur

zum bei weiten kleinern Theil aus Oel (Fettkorper)

und leicht loslichen stickstoShaltigen oder Eiweiss-

Stoffen. Im Puppenzustand bieten sie am meisten fiah-

rungsstoff, weniger im Larvenzustand und am wenigsten

im vollkommenen Zustand. Das leicht verdauliche Er-

satzfutter, welches man den gefangenen Vbgeln bietet,

ist dem gegemiber zu nahrhaft und deshalb dem Ver-

dauungsapparat der Insectenfresser nicht angemessen,

welche unverhaltnissmassig grossern Nahrungsstoff

vorfinden. Fein geriebenes Fleisch, gehacktes Ei, gut



praparirter Quark, unci vor alien Dingen die treff'liche,

so leicht verdauliche Eigallerte — das Alles enthalt im
Vei-haltniss zur Masse zu viel Nahrstoff. Sind doch

schon frische Ameisenpuppen, ohne Beisatz gefiittert, zu

nahrhaft, zumal wenn die Kafige nicht gebiihrend gross

sind; um wie viel mehr nicht jene Stoffe. Es fehlt

ihnen der starke Zusatz von Chitin , den die lebenden

Insecten darbieten , und dieser Zusatz muss daher den

gefangenen Vogeln geschafft werden. Am naturge-

massesten geschieht dies , wenn man Maikaferschrot u.

dergl. beimengt; dann fressen audi die Vogel nicht so

viel und thun sich durch Ueberfullung mit zu nahrstoff-

reichem Futter keinen Schaden. Jeder, der feinere In-

sectenfresser gehalten, weiss aus eigener Erfahrung, wie

leicht bei gutem Futter die Thiere fett werden und wie

leicht sie in Folge dessen krank werden und eingehen.

Bei richtigem Zusatz von Kaferschrot und ahnlichen

Ersatzmitteln werden Wiirger, Sylvien etc. nicht so fett,

wie das sonst gewbhnlich der Fall ist, sondern befinden

sich wohl. Dass man das Zusetzen nicht iibertreiben

darf, dass man namentlich Nestvogel anders behandeln

muss, und die Meisenarten, die mit peinlicher Sorgfalt

die Weichtheile aus den Chitinpanzern der Kerbthiere

herauschiilen , mit so versetztem Futter zu verschonen

hat, — dass man iiberhaupt die Natur eines jeden

Vogels gehorig beriicksichtigen und ihn demgemass in

besondere Behandlung nehmen muss, ist selbstverstand-

lich. Gerade bei den Insectenfressern ist ein sogenann-

tes Universalfutter sehr gefahrlich und am allergefahr-

lichsten, wenn es lediglich aus weichen, leichtverdau-

lichen, sehr nahrhaften Stoffen zusammengesetzt ist. Man
konnte sich versucht fiihlen, den paradox klingenden

Satz aufzustellen : es gehen ebensoviel gefangene In-

sectenfresser an zu reichlicher, zu nahrhafter unci leicht-

verdaulicher Kost zn Grunde wie an zu karglicher und
zu wenig nahrhafter.

Einiges liber die Vogelwelt der Gegend

von Saarbriicken.

Von J. Kiefer.

Es diirfte nicht leicht eine Landschaft geben, welche

ihrer Gestaltung und Bepfianzung nach geeigneter er-

schiene, eine reichc Vogelwelt zu beherbergen, als un-

sere Saarbriicker Gegend in einem gewissen Umkreis.

Zieht man diesen Umkreis von unsern durch den Saar-

fiuss getrennten Schwesterstadten, Saarbriicken und St.

Johann, ab, etwa eine Viertelmeile beiderseits des Flus-

ses bis zu einer Entfernung von ungefahr Dreiviertel-

meile auf- und abwarts , so stellt der umschriebene

Grund eine Landschaft dar, die nicht nur von ihren

Bewohnern fur schon befunden wird, wie ja allenthalben

Jeder seine Heimath schon findet, sondern die auch schon

von manchem Fremden beim ersten Anblick, und mehr
noch bei naherer Kenntniss der Einzelnheiten, hochlich

wegen ihrer Lieblichkeit gepriesen worden ist. Fanden
doch auch die Franzosen, als sie in den wenigen ersten

Tagen des August 1870 die Hohen besetzt hatten, die

Gegend hochst „charmant". Iierrn Edm. About geliistete

es, sich in dem Flusse, der wie ein Silberband das

Thai durehzieht, ein Gericht „frischer Fische" zu an-

geln, es waren aber nur „faule Fische", welche er, gleich

Napoleon und Lulu, sich hier erangelte. Die Schonheit

unserer Landschaft besteht in dem, was sie, wie gesagt,

zu einer Vogelherberge in hohem Grade geeignet machte,

wenn nicht entgegen wirkende Ursachen vorhanden wa-
ren. Man denke sich langs des Flusses beiderseits auf-

und abwarts eine Wiesenfiache von wechselnder Breite

;

auf dem rechten Ufer an sie anschliessend reich bebautes

Ackerland in sanft ansteigender Flache, diese allenthalben

von bis zu 35 Fuss vom Flussspiegel sich erhebenden

Hugeln begrenzt, welche, von mehreren Querthalern

durchsetzt , fast zusammenhangend vorwiegend mit

Laubholz bewaldet sind. Unter diesen Hugeln ist fur

unsere Besprechung ein aus der Flache selbstandig

aufsteigender Kegel, „Eaninchenberg" genannt, beson-

ders zu erwahnen, weil er, mit mehreren Wasserquellen

am Fusse versehen, mit JSTiederwald, Gebiisch und Ge-
striipp bedeckt , durch Umzaunung und Verbot gegen

Storung ziemlich geschiitzt, einen wahren Vogelpark

darstellt. Auf dem linken Ufer des Flusses schliesst

sich an die ganze Lange der Wiesenfiache, wie auch an

die Stadt , unmittelbar eine ebenfalls von mehreren
Querthalern durchschnittene Kette von schon geformten

Hugeln an, die ziemlich gleichmassig bis etwa 150
Fuss, jedoch an einer Stelle bis etwa 350 Fuss in dem
„Winterberg" sich steil erheben. Dieser Winterberg, von

welchem aus man die schbnste Bundsicht iiber die Gegend
geniesst, ist mit einem Gemische der verschiedensten

Holzarten seit etwa drei Jahrzehnten allmiilig neu be-

forstet und bildet, gleich wie der erwahnte Kaninchen-

berg, einen Niederwald, mit Hochstammen, Gebiisch und
Gestriipp durchsetzt, von mindestens 150 Morgen. Die

ubrigen Hiigel sind, wie ein grosser Theil der Ebene
auf- und abwarts der Stadt, fast zusammenhangend auf

eine Gesammtfiache von etwa 300 Morgen mit kleineren

oder grosseren Garten bedeckt, die meistens durch le-

bende Zaune getrennt und reich mit Obst- und Zier-

baumen und Gebiischen bestanden, die Stadt vollstandig

im Griinen gebettet erscheinen lassen. Kach der dem
Flusse abgewendeten Seite fallen sie in sanfter INeigung

als Ackerland ab bis zum Fusse der wieder steil an-

steigenden Bergkette, an deren einem vorspringenden

Winkel der heisseste Kampf der Spicherer Schlacht

tobte. Hebe ich noch hervor, dass mehrere der auf das

Hauptthal des Flusses miindenden Seitenthaler Teiche

enthalten, darunter einer von etwa 25 Morgen Grosse,

ungemein lieblich zwischen waldigen Hugeln gelegen,

so wird man meine Eingangs gemachte Bemerkung,
dass unsere Gegend eine Vogelherberge darstelle, wohl
gerechtfertigt finden.

Leider birgt diese Herberge nicht mehr so viele

Bewohner, wie es der Vogelfreund wiinscht und es

friiher der Fall war. Die Vermehrung der Bevblkerung
beider Stadte von etwa 6000 auf 20000 im Zeitraum
von 40 Jahren, die Durchziehung des Thales mit Eisen-

bahnen, die Schiffbarmachung des Flusses fur die Fahrt
von Tausenden von Schiffen alljahrlich hat einen so leb-

haften Verkehr hervorgerufen, class durch denselben, wie
das ja auch anderwiirts unter ahnlichen Verhaltnissen

beobachtet worden ist, die Zahl unserer befiederten

Lieblinge sich augenfallig allmalig verminderte, an

Arten wie an Zahl. Das Ausheben von Nestern durch



TJnverstandige , welche die Jungen nioht aufznfuttern

verstehn, wirkt auch nachtheilig, wenn wir auch hier

iiber nmthwilliges Zerstoren nur wenig mehr zu klagen

haben; ferner aber thun die Hauskatzen, aus den den

Garten zunachst gelegenen Hausern hinausstreifend,

empfindlichen Schaden an den jungen Bruten, ein Um-
stand, dem nur schwer entgegen zu wirken ist, da die

G-artenbesitzer ja nicht fortwahrend mit dem Schiess-

gewehr auf der Lauer stelien konnen und die Katze

selbst wohl auch hauptsachlich in der Nacht ihre Jagd

ausiibt.

Immerhin ist unsere Vogelwelt, trotz aller Storungen,

je nach den Oertlichkeiten in manchen Arten nock eine

reichliche zu nennen, und der Vogelfreund hat vielfach

G-elegenheit, sich an ihr im Freien zu ergotzen in nieht

weiter Entfernung von der Stadt. — In wenigen Mi-

nuten finden wir uns „der Strassen driickender Enge"
entronnen im Aufstiege nach unsern Gartenhiigeln, auf

denen wir uns Stunden lang ergehen konnen, obne

einen Weg zweimal maohen zu niussen. Lauschen wir

auf diesen Wegen im Lenzmonate den Jubelliedern un-

serer kleinen Sanger im Griinen, so unterscheiden wir

aus den Tausenden von Stimmen zunachst, einem jeden

Ohre bekannt, unsere deutsche Nachtigall (Luscinia

vera) inhervorsteohenderWeise, denn dieser gepriesenste

der Sanger ist hier in einer Haufigkeit zu finden wie
vielleicht nirgend iibertroffen. Ich glaube nicht wesent-

lich von der Wahrheit fern zu sein, wenn ich die An-
zahl der in den oben erwahnten 300 Morgen die Stadt

umgebender Garten nistenden Paare in guten Jahren

auf mindestens 100 scbatze, und mag man sich, da sie

begreiflicher "Weise ja nicht gleichmassig vertheilt sein

konnen, eine Vorstellung machen, wie gedrangt sie in

einzelnen besonders giinstigen Lagen erscheinen; bis zu

je ein Paar etwa auf den Morgen, wodurch der Gesang
zur Zeit des grossten Eifers manchem Ohre sogar

schon lastig geworden ist. Sind wir hierin nicht zu

beneiden? Doch wohl! (Schluss folgt.)

Der Sirgang oder griine Himalaya-Heher
(Cissa sinensis).

Von Emil Linden.

Dieser ausgezeichnete Vogel diirfte wohl in Europa
eine Seltenheit im Kafig sein; der sehr hohe Preis hatte

mich auch abgeschreckt, und nur eine Gesellschaft wie
die Naturwissenschaftliche in St. Gallen, konnte den

hohen Preis fiir jenen, wie fur eine Cyanops asiatica

anlegen, die zusammen von Erl. Hagenbeck bezogen
wurden. — Der Sirgang kam in die Verlosung und zwar
als 1. Gewinn, und sodann in die Hande eines Erauen-
zimmers, die mehr erschrocken als erfreut iiber das zu-

gefallene Gliick war und ich hatte fur Weniges das Ver-
gniigen, ihn zu erwerben, der mir auch seit den 6

/4 Jahren
class ich ihn besitze immer mehr Ereude macht. —

. Es ist Alles prachtvoll an ibm , die Earbe seines

Gefieders, seine Haltung, seine Munterkeit und seine

ausgezeichneten Stimmmittel. Die Farbung ist weniger
griin, wie sein Name griiner Heher schliessen lasst,

sondern ein prachtvolles Himmelblau, das allerdings, je

naclidem das Licht auf ihn fallt etwas in's Griin geht;

ich betrachtete ihn schon oft mit der Ueberzeugung,

dass die Earbe rein azurblau ist, und dennoch muss ich

andern Tags wieder zugeben, dass ein Schimmer Griin

vorhanden , der auf dem Oberkopf am deutlichsten

ist. — Dieses ist die Grundfarbe des ganzen Vogels,

nur der Eliigelbug und die jiusseren Schwingen sind

schon braun, in der Schattirung des s. g. claretbraun

bis dunkelpurpur, ebenso ein Strich vom Auge urn den

Hinterhals, die Oberseite der obersten Schwanzfedern

und die Spitzen der Haube, die er stolz, wie sein ganzes

Benehmen ist, aufrecht tragt, die Schwanzunterseite ist

weiss, schwarz gerandet und bilden die 6 Paar Schwanz-

federn, dachziegelformig iibereinander, von unten ge-

sehen eine schone Zeichnung. — Der sehr starke Schnabel

und die Eiisse sind schon mennigroth, Auge braun mit

einem rothen Augenring, der ihm einen etwas unheim-

lichen Anblick giebt. — Die Grosse ist die einer Dohle,

aber durch seinen 24 Cm. langen Schwanz erscheint er

grosser.

Seine Munterkeit ist unbegrenzt und unermiidlich,

er hiipft in den lebhaftesten Spriingen sowohl seitwcirts,

als auf und ab, iiberschlagt sich vor und riickwarts

um die Sitzstangen, dabei immer mit lauter Stimmo

sein Wohlbehagen zu seinen Spriingen bekundend. Seine

Stimmmittel sind ausgezeichnet und so mannigfaltig, dass

es schwer zu bezeichnen ist, allerdings ist es oft nieht

angenehm, die Tone wie einer lanten Sagenfeile zu ver-

nehmen, dabei pfeift er aber wieder in den wunder-

barsten Accorden und miichtig tonend, den Schnabel

weit geoffnet, von Morgens fruh, oft vor Tag, bis in die

tiefe Dammerung.
Herr Dr. Stoelker hat mir seinen friiheren Ge-

nossen, den Cyano-ps asiatica (blauwangiger Bartvogel)

iiberlassen, nachdem er ein Jahr in seinem Besitz war.

Die beiden Vbgel, anfanglich zusammengethan, habe ich

wieder getrennt, denn die Temperamente derselben sind

zu verschieden — nicht, dass sie nicht mitsammen aus-

gekommen, aber das stiirmische Wesen des Sirgang hat

dem sehr bedachtigen Bartvogel sichtlich nicht recht

zugesagt, da es mir schien, dass er sich oft wie er-

schrocken weggedriickt hat. —
Im Kaume des Sirgang befinden sich zwei Nistkasten,

aber ich habe noch nie bemerkt, dass er sich Einen

von innen besehen, er schlaft immer auf der Stange, und

ist auch wie alle meine Vogel bei angeziindetem Lichte

ganz ruhig.

Zur Nahrung gebe ich ihm geriebene gelbe Ruben mit

getrockneten Ameiseneiern, Kasequark, Corinthen, ein-

geweichte und ausgedriickte Semmel, geriebenes Rind-

fleisch und Mehlwiirmer ; die Birnen, die ich dem Bart-

vogel gab, liess er sich aber auch schmecken, die ich

ihm seither auch zukommen lasse; er geht sehr un-

sauberlich im Eressen um, und wirft viel um sich, dabei

wird sehr viel gebadet, sein Badenapf muss 3—4 Mai

nachgefiillt werden, und Morgens fruh schon stiirzt er sich

zuerst in's Wasser, bevor er das frische Futter beriihrt. —
Ich halte ihn schon deshalb zur Winterszeit in einem

gut durchwarmten Raume, da ohnedies sein Gefieder nicht

dick ist und wenn er aus dem Bade kommt an der

TJnterseite etwas nackend aussieht. — Wenn er dadurch

im Zimmer als Stubenvogel nicht gar angenehm ist, so

wiirde ich ihn doch schwer vermissen; schrieb schon
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Ok en iiber den amerikanischen Blauheher, dass er
ein Sfcutzer unter den Vogeln sei, was wiirde er zu
diesem stolzen Verwandten gesagt haben.

Vereins-Angelegenheiten.

Baltischcr Central-Verein fiir Thierzucht in Greifswald.

Die erste allgemeine Gefliigelausstellung des Vereins
wird Mitte Marz dieses Jahres stattfinden. Programme
sind von Ende Januar ab durch den Vorstand (Prof.

Dr. Miinter in Greifswald) zu erhalten.

Verein der Gefliigelfreunde „Cypria" in Berlin.

Am 26. bis 30. Januar 1877 findet die fiinfte
allgemeine Gefliigel -Ausstellung nebst Ver-
loosung statt. Anmeldungen sind spatestens bis zum
12. Januar an Herrn H. Wagenfiihr, Secretair des
zoolog. Gartens zu Berlin, zu richten, von welchem
auch das ausfiihrliche Programm der Ausstellung zu
erhalten ist.

Terein fiir Vogelschutz und Vogelkunde fur Grossenliain
nnd Umgegend.

Mit dem October vorigen Jahres schloss das erste
Geschaftsjahr des Vereins. Der Berioht iiher die Wirk-
samkeit wahrend dieser Zeit — erstattet von dem Vor-
sitzenden Herrn Moritz Neumann und dem Schrift-
fuhrer Herrn Louis Gohlert — erwahnt, dass der
Verein, wenn auch die Betheiligung bisher hinter den
Erwartungen zurlickgeblieben, doch eine rege Thatigkeit
entfaltet habe, und dass ein erspriessliches Emporbliihen
zu erwarten sei. Durch den Stadtrath wurde dem Ver-
ein ein Stiick Landes zur Anpflanzung von Nistgeholz
iiberwiesen, von dessen Benutzung man jedoch wegen
beschrankter Mittel vorerst noch abstehen musste. Die
Einnahmen des Vereins wurden theils zur Anschaffung
mehrerer Fachzeitschriften und Biicher benutzt, theils
auf den Einkauf von Vogelfutter verwendet, womit die
Vb'gel wahrend des Winters auf zwei Futterplatzen ge-
pflegt werden konnten. Man nabm auf denselben wah-
rend der kaltesten Tage 300 bis 400 Individuen ver-
schiedener Vogelarten wahr. Ausserdem betheiligte sich
der Verein an dem von der A 1 1 g em e i n e n D e u t s c h e n
OrnithologischenGesellschaft angeregten Plane
der Einrichtung von Beobachtungs-Stationen der Vogel
Deutschlands und konnte schon im vergangenen Jahre
eine Reihe von Beobachtungsnotizen dem betreffenden
Ausschusse zur Benutzung iiberweisen.

Vcrcins-Stalistik.
(Fortsetzung von S. 25—26 in Nr. 6 des Ersten Jahrgangs [1876]

dieses Blattes.)

Allgemeine Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft zn Berlin.

Gegriindet im Jahre 1851 zn Berlin als „Deutsche
Ornithologen - Gesellschaft". Im Jahre 1867 spaltete
sich dieselbe in zwei Gesellschaften , welche im Mai
1875 in Braunschweig unter dem jetzigen Namen wieder
vereinigt wurden. Der Sitz der Gesellschaft ist die

Reichshauptstadt Berlin. Ihr Zweck ist Forderung
der Vogelkunde nach alien Bichtungen. Regelmassige

Sitzungen finden am ersten Montage eines jeden Monats
(mit Ausnahme der Ferien Juni bis August) statt, ausser-

dem jahrlich einmal Ende des Sommers eine Jahres-

versammlung, welche abwechselnd in Berlin oder an
einem anderen von der Versammlung bestimmten Orte
Deutschlands tagt. Die wissenschaftlichen Resultate der

Gesellschaft werden in ihrem Organe „Journal fiir

Ornithologie" (herausgegeben von Prof. Dr. Cabanis)

veroffentlicht. Ausserdem erscheint im Auftrage derselben

seit 1. Juli 1876 das „Ornithologische Central-
blatt". Die Mitglieder zahlen jahrlich 18 Mark Bei-

trag und erhalten dagegen das Journal kostenfrei. Neu
Hinzutretende haben ausserdem 3 Mark Eintrittsgeld

zu entrichten. Die Zahl der Mitglieder betragt z. Z.

220, welche hauptsachlich iiber Deutschland, aber auch
iiber andere europaische und iiberseeische Staaten

verbreitet sind. Die Angelegenheiten der Gesellschaft

leitet ein geschaftsfuhrender Vorstand und ein Ausschuss.

Ersterer besteht aus den Herren : E. v. H o m e y e r in

Stolp, Prasident; Justizrath Dr. Golz (Berlin) Vice-

prasident ; Prof. Dr. Cabanis (Berlin S., Brandenburg-

str. 64) General- Secretair; Dr. A. E. Brehm (Berlin)

und Dr. K. Blasius (Braunschweig) Beigeordnete.

Der Ausschuss besteht aus den Herren: Director Pralle
(Hannover); Freiherr Konig v. Warthausen (Wart-
hausen in Wiirttemberg ; Dr. B o d i n u s (Berlin)

;

Dr. Bo lie (Berlin); Dr. Hartlaub (Bremen); Dr.

Beichenow (Berlin); H. Schalow (Berlin); Prof.

Dr. W. Blasius (Braunschweig); A. v. Pelzeln
(Wien); Oberamtmann Heine (Halberstadt) ; Bitter

v. Tschusi-Schmidhofen (Salzburg); Amtmann
Nehrkorn (Riddagshausen bei Braunschweig) ; Re-
gierungsrath v. Schlechtendal (Merseburg); In-

spector Wiepken (Oldenburg); Prof. Dr. Giebel
(Halle).

Ornithologische Gesellscliaft in Zurich.

Gegriindet im Jahre 1869. Zweck des Vereins ist,

die Liebhaberei fiir Vogelzucht zu wecken und zu unter-

stiitzen und die ornithologischen Kenntnisse seiner Mit-

glieder zu erweitern , was durch Vortrage und Be-

sprechungen in regelmassigen Monatssitzungen zu er-

reichen gesucht wird. Der Verein halt ferner jahrliche

Ausstellungen, weisst, auch Nichtmitgliedern, gute Be-

zugsquellen fiir Gefliigel, Bruteier, Kafige u. s. w. nach

und bethatigt sich durch Aushiingen von Nist-Kasten,

Errichtung von Futterpliitzen im Winter am Vogelschutz.

Die Zahl der Mitglieder variirt zwischen 35—45, welche

sammtlich in Zurich und nachster Umgebung ansassig

sind. Prasident : Fechter -Weber, Hottingen bei

Zurich; Viceprasident und Quastor: Krant-Bosshart;
Actuar: G. Weber; Bibliothekar : Joh. Zimmermann.

Ornithologische Gesellschaft in Basel.

Gegriindet im Jahre 1870. Zweck der Gesellschaft

ist, das Interesse an der Vogelwelt zu wecken und zu

fordern, nach den im Jahre 1874 revidirten Statuten.

Die ersten Statuten nannten noch als Vereinszweck die

Griindung eines zoologischen Gartens. Dieses Ziel wurde
schon im Jahre 1872 erreicht, und iibermachte die Ge-
sellschaft dem neuen Institute ihr damaliges Vermogen
von 2000 Franken zum Geschenk. Zur Hebung der



Vogel- und Gefliigelzucht wird alljahrlich eiuo Aus-

stellung veranstaltet und durcli offentliche Vortrage fur

Verbreitung der Vogelkunde gewirkt. Alljahrlich im

December findet eine Generalversammlung statt. Ausser-

dem versammelt sich die Gesellschaft monatlich einmal.

Zur Hebung specieller Disciplinen der Vogelzucht hat

sich die Gesellschaft in 3 Sectionen getheilt, in die der

Huhnerfreunde, der Taubenfreunde und Sing- und Zier-

vbgel-Freunde, welche wiederum besondere Zusammen-
kiinfte haben. Fur die Winterfutterung der Vogel unter-

halt der Verein 27 Futterplatze, wofiir jiihrlich 300

Franken verausgabt werden. Eine reichhaltige Biblio-

thek steht den Mitgliedern zur Benutzung frei. Zahl

der Mitglieder 330, welche grosstentheils im Vereinsorte

wohnen. Vorsitzender: Apotheker A. Hu be r ; Kassirer:

Kaufmann A. Siegfried; Secretair : Eichmeister F. L i n -

der in Basel.

Badischer Verein fur Gefliigelzucht in Carlsruhe.

Gegriindet 1862. Zweck des Vereins ist Ver-

besserung der Gefliigelzucht, Belehrung iiber Wartung
der Zimniervbgel und Schutz der niitzlichen Vogel. Der

Verein strebt diesen Zweck zu erreichen durch Heraus-

gabe einer Zeitschrift (monatlich wenigstens eine Nummer,
Abonnement 2 Mark jahrlich), durch Vermittelung des

Bezuges von Eiern und Gefliigelracien, Abhaltung von

Versammlungen, durch Ausstellungen, Ziichtung reiner

Gefiugelracen und planmassige Kreuzung zum Zweck
der Erprobung und Verbreitung derselben. Zahl der

Mitglieder 600, welche grosstentheils in Siiddeutschland,

aber auch in NorddeutsShland ansassig sind. Vorsitzender:

Medicinalrath Wagner in Miihlburg bei Carlsruhe;

Schriftfiihrer : Revisor Wilckens in Carlsruhe ; Re-
dacteur des Monatsblattes : Landwirthschaftslehrer B, b me r

in Villingen.

Verein fur Vogelschutz und Gefliigelzucht in Coblenz.

Gegriindet 1876. Der Verein bezweckt: praktische

Durchfiihrung des Vogelschutzes, Einfiihrung und Zucht

von Bacen-Gefliigel und aller Arten Sing- und Zier-

vbgel, gegenseitige Belehrung und Verbreitung der ge-

machten Erfahrungen und sucht diesen Zweck zu er-

reichen durch regelmassige Versammlungen, Anschaffung

und Vertheilung zur Zucht gehoriger Vogel und sonstiger

Gegenstande, Anschaffung beziiglicher Zeitschriften und
Biicher, Abhaltung von Gefliigelausstellungen, Kauf-Ver-

mittelungen und durch Weftfliegen der Brieftauben. Die

Zahl der Mitglieder betragt 70. Prasident: Hauptmann
P u 1 1 w e r ; Vieeprasident : Anwalt Coblenzer; Secre-

tair : Lehrer W e r k k a u s e r ; Kassirer : Kaufmann
A. Meyer; Bibliothekar: Restaurateur Herrmann in

Coblenz.

Verein der Vogelfreunde in Geislingen (Wiirtteniherg).

Gegriindet 1876. Zweck des Vereins ist Hebung der

Canarienvogelzucht, Schutz und Pfiege der einheimischen

Vogel und wird zu erreichen gesucht durch Besprechungen
und Vorlesungen in monatlichen Zusammenkiinften. Durch
Anlegung einer Sammlung ausgestopfter Vogel aller

einheimischen Arten sucht der Verein die Kenntniss
und dadurch das Interesse fur unsere Vogelwelt zu
verbreiten, sowie durch Zahlung eines Schussgeldes fur

Raubvogel die Zahl der letzteren zu beschranken. Mit-

glieder zahlt der Verein gegenwartig 50 am Vereins-
orte unci Umgegend. Vorsitzender: Ed. Ehemann in

Geislingen.

Baltischer Central-Verein fiir Tluerzucht und Thierschutz
in Greifswald.

Gegriindet 1876. Der Verein bildet einen Zweig-
verein des baltischen landwirthschaftlichen Central-
Vereins. Derselbe bezweckt die Forderung der Kennt-
niss niitzlicher und interessanter Thiere aller Art, deren
Pflege, Zucht und Schutz und ist zur erpriesslicheren

Forderung der einzelnen Disciplinen in Sectionen ge-
theilt. Zur Erreichung des Zweckes dienen viertel-

jahrliche Vereins- und hiiufigere Sections-Sitzungen , in

welchen Vortrage gehalten werden uud Besprechungen
stattfinden. Alljahrlich soil eine allgemeine Schau-
stellung von Leistungen aller Art auf dem Gebiete der
Thierzucht veranstaltet werden. Die ornithologische

Section ziihlt z. Z. 40 Mitglieder, welche sich iiber den
Regierungsbezirk Stralsund verbreiten. Vorsitzender
derselben und gleichzeitig Prasident des Vereins: Prof.

Dr. Miinter in Greifswald.

Fragen und Auskunft.

Gegen Ende vorigen Monats kam mir — der ich

leider unbewaffnet war — ein Schreiadler, Falco naevius,

in der Entfernung eines Flintenschusses zu Gesicht,

dessen Schwingen zweiter Ordnung, mehr wie handbreit,

reinweiss, bei zusammengelegten Fliigeln, als eine

Querbinde sich darstellen werden. Nach allgemeinen
analogen Fallen zu schliessen, diirfte der Vogel, auf
der mir nicht zugekehrten Seite, eine gleiche Zeichnung
gehabt haben. Sollte diese jedenfalls seltene Abanderung
schon friiher bemerkt worden sein?

Ludwigslust in Mecklenburg, v. M,
16. Novbr. 1876.

Die jungen Schreiadler, Aq. naevia, haben im ersten

Jahre an den Fliigeldecken und Armschwingen weiss-

liche Spitzen, wodurch der Fliigel hellgebandert er-

scheint. (In noch stfirkerem Grade ist dies bei der seltener

vorkommenden russischen Aq. clanga der Fall). Will
man keine besondere Varietat annehmen, so diirfte der

beobachtete Vogel ein junger im ersten Jahre gewesen
sein. d. Red.

Vor langeren Jahren, als ich des Morgens einer

lebenden Taube, die sich in einem sogenannten Habichts-

korbe als Kbder fur Raubvogel befand, Futter bringen

wollte, hatte sich anstatt eines Tagraubvogels eine

grbssere Eule (der Uhu ist hier ganz unbekannt) ge-

fangen, die sich wahrend der Nacht der Taube bedienen

wollte. Ein N e u n z i g j a h r i g e r.

A n t w o r t : Die gefangene Eule war wahrscheinlich

die Waldohreule (Otus sylvestris), welche mehr
als andere Arten Vogelraub betreibt und deren Nutzen
deshalb oftmals in Frage gestellt wurde (die warme
Fiirsprache im ersten Aufsatze dieser Nummer diirfte

dieser Vogel nicht ganz verdienen). Naumann er-

lebte, dass die Waldohreule ein Rebhuhn im Schlafe

iiberraschte und tbdtete. Der oben mitgetheilte Fall



ist ein sehr interessanter Beitrag zur Naturgeschicbte

dieser Eulenart. Keinesfalls darf man aber das ganze
Eulengeschlecht wegen einzelner Frevelthaten unter die

schcidlichen Raubvbgel stellen; der weit iiberwiegende

Nutzen der Eulen ist zweifellos, wie auch yoii Herrn
Ad. Walter oben dargelegt wurde. d. Red.

Briefkasten der Redaktion.

Hrn. E. L in Rad. : Die Beitrage 4 und 5 mit bestem

Danke erhalten, werden bald zur Benutzung gelangen.

— Hrn. J. K. in Saarbriicken: Eine Feststellung des in

Ihrem Aufsatze erwahnten fraglichen Ammers ware
hdchst erwiinscht, sowie eine Vervollstandigung der ge-

gebenen Liste, insbesondere durch die Namen der regel-

massig passirenden "Wandervbgel sehr willkommen. —
Hrn. C. N. in 0.: Deutsche Reichspostmarken kbnnen
stets zur Ausgleichung kleinerer Betrage benutzt werden.
— Hrn. B. V. d. W. in Ven. : Ihre Gutachten iiber Vogel-

schutz sind in der Allg. Deutsch. Ornithol. Gesellschaft

mitgetheilt und bei Berathung des Vogelsclrutzgesetzes

in der Sitzung der Reichstags-Commission (5. Dec. 76)
beriicksichtigt worden. — Graf T. in Mailand: Buceros

albotibialis ist wie die anderen erwahnten neuen Arten

noch unicum, bedauern daher, Ihrem Wunsche nicht

entsprechen zu kbnnen. — Hrn, H. in Groningen: Brief

erhalten, Ihre Beitrage werden uns sehr willkommen sein.

Tansch und Kanf-Vcrkehr.

Vogel-Balge und Eier hat in grosser Auswahl zum
Verkauf Heinr. Ferd. Moeschler

[1] in Herrnhut.

Zu kaufen gesucht: Balge von Lanius schach L.
(ex China), L. hypolencus Blytli, sowie ferner 2
Exemplare, ausgestopft oder Balge, von Icterus cro-
conotus Wagl (Nord-Brasilien).

Nieder-Schbnhausen bei Berlin.

[6] H. Sehalow.

Balge , Eier und tester grbnlandischer Vogel hat

abzugeben L GRTWACK,
[10] Berlin, Puttkammer-Str. 21.

Kanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Post-

versandt unter Garantie. Kastenkafige fiir genannte

Sanger. Tinctur gegen thierische Parasiten. Preis-

Courants franco. [2] R. RASPER, Breslau.

Zu kaufen wird gesucht:

Chr. L. B r e h m , Ornis oder das Neueste und Wich-
tigste der Vogelkunde. I. Heft. Jena, August Schmid,

1824. (Mehr nicht erschienen.)

Offerten mit Preisangabe an die Redaction. [5]

Brehm's illustr. Thierleben, 1. Aufl. , die

Vogel in 3 Bd., eleg. geb., giebt zu 24 M. ab

[4] Th. Wilekens, Karlsruhe.

Die Handlung und Ziichterei feiner Kanarien-Roll-

Vbgel von RUDOLF MASCHKE,
in St. Andreasberg im Harz,

versendet in jeder Jahreszeit ihre Vogel mit bestem
Erfolge unter Garantie lebenden Eintreffens. [3]

Grosshandlung exot. Vogel, Saugethiere,
Naturalien und Samereien

[8] von Karl G'udera,
Leipzig, Hohe Str. Nr. 10 und
Wien, Kolowratring Nr. 9.

empfiehlt alle importfahigen Arten acclim. iiberseeische

Vogel: Prachtfinken, Paradieswittwen, Webervogel, Ta-
nagras, Papageien (sprechende und zuchtfahige Arten),

Gefliigel aller Art im prunkvollsten Gefieder, theils sin-

gend und ziichtbar. Sehr gut versendbar, unter Garantie

des lebendigen Ankommens. Ausserdem lebendes "Wild,

Raubthiere, Ra§ehunde, Affen, Goldfische, Schildkrbten,

Reptilien, Schmetterlinge und Kafer, Muscheln, Mine-
ralien. Nistgegenstande und alle TJtensilien fiir Vogel-
liebhaber. Ausgestopfte Vogel und Balge. Volieren

und Luxusgebauer, Zuchtkafige neuester und ausserst

praktischer eigener Construction, ethnograph. Gegenstande.

Aquarien und Terrarien. Alle Sorten Vogelfutter, be-

sonders importirte Hirsearten, zweckmassigste Nahrung
fur alle exot. Vogel. Preislisten gratis. Handlern Rabatt.

In Denicke's Verlag in Berlin ist erschienen und
Freunden humoristischer Naturanschauung angelegent-

lichst zu empfehlen:
Zoolyrische Ergtisse.

Ein Album zwei- vier- und mehrfiissiger Dichtungen
von Richard Schmidt- C a banis

mit 31 Illustrationen von Gustav iliitzel.

Preis 10 Mark. [7]

Soeben erschien die 3. Lieferung von

0. v. Riesenthal,

Ila«l>vogeI Dcntschlands
und des angrenzendenMittelenropas.
Darstellung und Beschreibung der in Deutschland und

den benachbarten Landern von Mitteleuropa

vorkommenden Raubvbgel.

Mit 4 Taf. Abbild. folio in Chromolith. Subscr.-Pr. 4 M.
Pracht-Ausg. 8 M. Text a. Lief. 1 M.

Zur Empfehlung des Werkes verweist die Verlags-

handlung auf die bereits erschienene Ei-itik von Dr.

Ant. Reichenow in dem „Ornithologischen Central-

blatt" vom 1. Juli 1876 und auf Dr. Uhle und Dr.

M u 1 1 e r
,
„Die Natur", Organ des „Deutschen Humboldt-

Vereins", vom 7. October 1876 w'e folgt:

„Wie Alles, was aus dem Verlage der oben ge-

„nannten Eirma (Th. Fischer in Cassel) kommt, den

„Stempel der Gediegenheit an sich tragt, ebenso kiindigt

„sich vorliegendes "Werk an; das Werk eines Mannes,

„welcher seit Jahren das Studium unserer Raubvbgel mit

„demErnstebetrieb,dernurGutes erwartenlassenkonnte."

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen
Bestellungen an [9]

Die Verlagshandlung von Tlicodor Fischer.

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

Bruck: G. Patz'sche Buchdruckerci (Otto Haiithal) in Nanmburg a/S.
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Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

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

Zweite Abtheilung.

ZiichtungsTersuche.

18. Meine Tagebiicher berichten in 6 Jahren iiber

524 Eier, 34 Junge, eine ahnliche Zahl verbriiteter

Embryonen und ohngefahr 86 Nistungen und 66 Ge-

lege. Ich sage „ohngefahr", weil bei dem wochen- und

monatelangen confusen und nutzlosen Nisten und Legen

der Dompfaffen und einigen Unregelmassigkeiten anderer

Vogel eine genaue Begrenzung und Bezifferung dieser

Processe unmoglich ist. Um keine unbegriindeten Er-

wartungen aufkommen zu lassen , erinnere ich an das

obige Missverhaltniss der Eier und Jungen, und fiige

gleich hier hinzu, dass in Bezug aufdasAusbriiten
junger Vogel die Versuche mit Girlitzen und Stieg-

litzen misslungen sind, und dass die Dompfaffen sich als

abscheuliche Vogel gezeigt haben, wahrend andererseits

von den verleumdeten Zeisigen inallenBeziehungen
mehr geleistet wordpa ist, als nach dem weit verbreiteten

Aberglauben iiber sie zu erwarten stand.

19. Eine ausfuhrliche Besprechung der oben ange-

deuteten zahlreichen Einzelnheiten wiirde vielen Baum
beanspruchen und zwar in unnothiger Weise, weil die

meisten Processe in gleicher oder ahnlicher Weise sich

wiederholt haben. Ich werde mich daher hauptsachlich

auf statistische Angaben beschranken und nur diejenigen

Ziige aus dem Leben der Vogel hinzufugen, welche zum
Verstandnisse desselben beizutragen vermogen. Wenn
ich audi die mehr oder minder misslungenen Versuche

nicht mit Stillschweigen iibergehf, so geschieht es in der

Annahme, dass bei sorgsamer Verpflegung der Vogel
auch negative Ergebnisse zu ihrer Charakterisirung

beizutragen geeignet sind.

I. Gr i r 1 i t z e.

20 (ohne Tagebuch). Im Friihjahr 1871 iiberliess

mir Herr Dr. W. Arndt ein Paar dieser Vogel zu Ver-

suchen. Der Hahn war Jung, das Weibchen alt; beide

von ausserordentlicher Aengstlichkeit und Wildheit.

Gleichwohl ging der Hahn bald in's Nest, kreiselte*) und
lockte. Das Weibchen folgte erst nach mehreren Wochen.
Nun bauten beide Vogel gemeinschaftlich, d. h. sie warfen

in ihrer Angst die Niststoffe vom Bande des Nestes in

den Kessel, ohne nachzuhiipfen und sie zu verarbeiten.

Das ihnen gegebene gutgestaltete Nest verlor dadurch

die Eesselform und wurde tellerartig. Das Weibchen
legte schliesslich 2 Eier, ohne zu briiten.

Es wurde s^fort aurch ein anderes, zwar junges, nur

leider eben so wiides Exemplar ersetzt. Dies gab den

Lockungen des Hahns zweimal schnell nach. Die beiden

neuen Nester wurden gleich schlecht gebaut , wie das

erste. Es erfolgten zwei Gelege von je 4 Eiern und
2 Briitungen. Das Weibchen warf durch hastiges Auf-

springen beim leisesten Gerausche die ihm belassenen

4 und 3 Eier aus dem verflachten Neste. Alle waren,

gegen meine Erwartung, angebriitet und das achte,

einem Zeisig mit untergelegte, wurde ausgebracht. Die

Begattung ist also trotz aller Angst und Scheu eine

naturgemasse gewesen. — Ich zweifie nicht, dass Ver-

suche mit zahmeren Exemplaren gute Erfolge liefern

werden.

Als nun die Vogel die Erlaubniss erliielten, frei in

der Stube zu fliegen, wurden sie schnell zahm, eine

*) Einen technischen Ausdruck fiir das Drehen im Neste

kenne ich nicht und habe daher den obigen gewahlt,
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Erscheinung, welche ich bei meinen sammtlichen Vogeln

beobachtet habe. — Der sebr einfache Gesang, aus rasch

ausgestossenen gleichartigen schwirrenden TSnen beste-

hend, ist fur Stuben wenig geeignet; desto mehr em-
pfeblen sich diese Vogelchen durch Prohsinn, zierlichen

Korperbau und leichten Plug. Kurz vor dem Nieder-

setzen schweben sie lerchenartig. — In der Mauser
sind beide gestorben und nicht wieder erganzt.

II. S t i e g 1 i t z e.

A. B a deli t Ziehen.*) 1868—1870.
21 (ohne Tagebuch). Der Anbliek einiger sehr

schoner Bastarde von Stieglitz und Kanarie bestimmte

mich zu einem gleichen Versuche. Ich verwendete
dazu einen Stieglitzhahn, welcher sich einerseits durch

Grosse und Parbenpracht auszeiehnete und andrerseits

durch sehr stiimperhaften Gesang, denn er war nach

Aussage des Handlers im grauen Kleide gefangen und
ohne Vorschlager geblieben.

Er wurde 1868 und 1869 mit einer Kanarie gepaart,

welche jeden Sommer zwei Gelege von je 4 Eiern

brachte. Da alle sich unbefruchtet erwiesen, trennte

ich missmuthig die Vbgel. Dafur rachte sich der bos-

hafte Stieglitzhahn in der empfindlichsten Weise, indem
er gleich in den folgenden Tagen meine Unkenntniss

in 2 Eiern an den Tag legte. —
Dies so lange verkannte Weibchen wurde 1870

zuerst mit einem wilden und dann mit einem zahmen
Hahne gepaart. Es baute ausgezeichnet, brachte, ab-

gesehen von den beiden ersten einzelnen Eiern, 3 Gelege

Ton 4, 5 und 4 (13) Eiern und briitete vorziiglich.

Leider ohne Erfolg. Im Priihjahr 1871 starb es an

Auszehrung.

E. Moblot. 1871—1875.
22 (ohne Tagebuch). Dies im September 1870 ge-

kaufte junge Weibchen wurde in wenigen Tagen sehr

zahm und erhielt von meinen Preunden den obigen

Namen, weil es in alien Beziehungen iiberaus lebhaft

verfuhr. Es wurde 1871 mit einem vierjahrigen Ka-
narienhahn ohne jeden Erfolg gepaart.

23. Im Priihjahr 1872 wurde es mit einem alten

rheumatischen , charakteristischen Stieglitzhahne zu-

sammen gebracht. Am 12. Juni zeigte es die erste

Baulust, nistete vom 17. Juni an fieissiger und hatte

am 23. Juni das Nest vollendet. Vom 24—27 Juni

wurden 4 Eier gelegt und die Briitung begann. Mit
ihr trat eine bedeutende Veranderung im Benehmen des

Vogels ein. Statt der friiheren beangstigenden Leb-
haftigkeit hatte sich eine Art Lethargie eingestellt.

Vom 28. Juni bis 3. Juli zeigte es eine uniiberwind-

liche Scblafsucht bei fester Briitung. Am 29. Juni ver-

liess es das Nest auf mehrere Stunden und schlief auf
der Sprosse ein. Deshalb wurden am 4. Juli, von wo
ab volliges Wohlbefinden sich zeigte, die muthmasslich
verbriiteten Eier mit 2 Dompfaffeneiern vertauscht, welche
sich schliesslich unbefruchtet erwiesen. Ueber die durch
das Unterlegen dieser grossen Eier erfolgte Veranderung

des Nestes wird in den „Einzelnheiten" berichtet werden.—
Die Briitezeit auf Eiern hat 28 Tage betragen.

24. Trotz der schlechten Erfolge des vorigen Jahres

wurden dieselben Vogel am 14. April 1873 wieder ge-

paart. Bereits am folgenden Tage kreiselte der gicht-

briichige Hahn im Neste. Am 18. April begann das

Weibchen zu nisten; diesmal weniger sorgfaltig. Lange
Materiaiien wurden nicht verwendet, nur Kalberhaare

und etwas Wolle. Das Nest zeigte eine ungewohnliehe
Tiefe bei geringer Eestigkeit. Vom 28. April bis 1. Mai
erfolgten 4 Eier. Trotz der vorziiglichsten Briitung waren
alle klar geblieben und wurden am 11. Mai entfernt.

25. Moblot wurde am 17. Juni 1874 mit einem
jungeren Hahne eingesperrt. Am 21. Juni begann das

Bauen. Hauptsachlich mit Charpie und Watte. Vom
26—30 Juni legte das Vogelchen 5 Eier und briitete

vom 28. an in bester Weise. Sammtliche Eier zeigten

sich befruchtet, aber leider verbriitet, weil das Bauer
wegen Reinigung der Eenster in meiner Abwesenheit
an einen anderen Ort gestellt worden war.

26. Dasselbe Paar kam am 11. April 1875 in ein

grosses Heckbauer. Vom 12—23 April ging das Weibchen
abwechselnd in's Nest und kreiselte, mit dem 25. April

begann es Charpie einzutragen. Der Nestrand wurde
nach Innen stark iiberwolbt und mit grosser Sorgfalt

filzartig gearbeitet. In dieser Briitung trat die erste

Unregelmassigkeit und der einzige Pall von Legesucht

bei Stieglitzen ein. Es wurden namlich am 2. 5. 13.

14. 15. und 16. Mai 6 Eier gelegt. Vom 17.—19. Mai
erfolgte neues Kreiseln, vom 20.—24. Mai wieder 5 Eier.

Am 25. und 26. letztes Arbeiten im Neste; am 27. und
28. noch 2 Eier. Vom 6. - 9. Juni wiederum Besehaftigung

am Neste; am 10. 11. 13. 14. 15. Juni 5 Eier (also

18 Stiick). Von diesen Eiern ist das 5. 9. 10. und 11.

von der Sprosse gelegt, was sonst nur noch einmal

vorgekommen ist.

Am 14. Juni zeigte der Vogel Lust zum Briiten und
erhielt 5 Eier. "Dm 6 Uhr Abends wurde das Nest,

offenbar wegen eines wahrhaft betaubenden Wagen-
rasselns zu den Meiningern, verlassen und auf der

Sprosse iibernachtet, ohne Nachtheil fiir die Eier; vom
folgenden Morgen an dagegen ordnungsmassig gebriitet.

— Am 24. Juni mussten die 1 Puss vom Bauer ent-

fernten Penster, welche beim Hausabputz arg beschmutzt

waren, gereinigt werden; diesmal in meiner Gegenwart.
Das von mir unterhaltene Vogelchen zeigte wegen der

unvermeidlichen Storung nicht die geringsteBeangstigung.

Gleichwohl lag es eine halbe Stunde spater vom Schlag-

fluss getroffen todt unter dem Neste. Ein solches Ende
hatte ich schon seit Jahren befurchtet, weil der mobile

Vogel in hohem Grade an Drehsucht litt. Alle 5 Eier

waren befruchtet. Dies Weibchen hat in 5 Jahren ein-

mal versagt und viermal gebriitet. Von seinen 31 Eiern

sind 23 zur Briitung gelangt; von ihnen waren 15 be-

fruchtet (13 Embryonen und 2 durch Kanarien aus-

gebriitete Junge).
(Fortsetzung folgt.)

*) Utn meine Vogel mit ihren Leistungen noch nach Jahren
mir sicherer zu vergegenwartigen , als dies durch Buchstaben
und Ziffern mbglich ist, erhalten sie von hervorstechenden
Eigenschaften Spitznamen, welche ihnen zu meiner Erleichtetung
bier belassen sind.
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Einiges liber die Vogelwelt der Gegend

von Saarbriicken.

Von J. Kiefer.

(Schluss.)

Nachst dieser Hauptsangerin lassen sich Buchfink
(Fringilla coelebs), die S c h w a r z a m s e 1 ( Turdus merula),

welche hier entschiedener Gartenvogel ist, die Schwarz-
kopfige Grasniiicke {Sylvia atricapilla) und der

Stieglitz {Fring. carduelis) am lautesten vernehmen

;

in einzelnen grosseren etwas verwilderten Baunigarten

auch die Singdrossel {Turdus musicus) , wie auch

stellenweise die Bastardnachtigall (Sylv. hypolais)

mit ihrem allerliebsten „Gewatsche" und der Zeisig
(Fr. spinus) mit seinem Geklirre sich bemerklich machen.
i)azwisclien tont dann der grosse Chor der Grasmiicken
{Sylv. hortensis und currucd), H a n f 1 i n g {Fr. cannabina),

Rothkehlchen (Erythacus rubecula) , Kohl- und
Blaumeise (Parus major und coeruleus), der kleine
W ii r g e r {Lanius collurio) , Goldammer {Emberiza

ciirinella), Braunelle {Accentor modularis), G r ii n f i n

k

(Fr. chloris) , Gartenrothschwanz (Ruticilla phoe-

nicura), Fliegenfanger (Muscicapa grisola), Feld-
sperling (Passer montanus), Wendehals (Jynx tor-

quilla), alles entschiedene Gartenvogel. In den Liiften

erschallt aus dem Wiesenthal herauf und von der Aekerflur

(einTheil derselben fiihrt seit urdenklichen Zeiten den Na-
men „Lerchenflur") das Gejubel der L e r c h e n [Feld- und
Haubenlerche] (Alauda arvensis und cristata) und R a u c h -

und Mehlschwalben (Hirundo rustica und urbica)

schwarmen umher, hie und da ihre Lust durch Gezwitscher

kund gebend. — Dehnen wir unseren Gang aus nach

dem nicht fernen Winterberge, so trifft schon bald ver-

nehmlich der Kukuks ruf an unser Ohr. Naherkom-
mend unterscheiden wir bald den Gesang des Fitis-
laubsangers (Phyllopneuste trochilus) und W a 1 d -

laubsangers (Ph. sibilatrix), der Dorngrasmiicke
(Sylv. cinerea), der Goldammer in verstarkter Zahl,

des Zaunkonigs
(
Troglodytes parvulus), derTannen-

und Sumpfmeise (Parus ater und palustris). Der

rothkopfige Wiirger (Lanius ruflceps) lasst sich

an hervorragenden Punkten blicken , einzein auch der

grosse Wiirger (L. excubitor) und der K irsc li-

ke rnbeisser (Fr. coccothraustes) ; Eichelhaher
(Garrulus glandarius) nndRabenkrahe (Corvus corone)

storen uns mit ihrem Gekraehze, wie auch leider die

Elster {Corvus pica) allenthalben.

Wenden wir uns flussabwarts nach dem eigentlichen

Walde, so flbtet der Pirol (Oriolus galbida) aus den

Wipfeln, der Blutfink (Pyrrhula vulgaris) lasst seinen

schonen so traulichen Lockruf horen, die grosse H o 1 z -

taube (Columba palumbus) und an geeigneten Stellen

die H o h 1 1 a u b e ( Col. oenas) rufen mit ihrem dumpfen

Laut. Baumlaufer (Certhia familiaris), Griin- und
Buntspechte, Wiedehopf {Upupa epops~), Blau-
meise machen sich bemerklich. An dem oben erwahnten

grossen Teiche, um dessen Ufer der Verkehr auf Orts-

\ wegen leider ziemlich belebt ist, gewahren wir den
schonen Eisvogel (Alcedo ispida) , das niedliche

Teichhuhn (Gallinula chloropus) und horen das Ge-
6chwiitz der Schilfdrossel (Calamoherpe turdoides)

,

des Teichrohrsangers (Calamoherpe arundinacea)]
Ueber den Wiesenplan nach der Stadt zuriickkehrend
fallt uns noch der Wiesenschmatzer (Pratincola
rubetra) und Pieper (Anthus pratensis) auf und leider

nur selten mehr der Wachtelruf. Allenthalben im
Gebiete findet sich der Staar (Stimius vulgaris) und
die Bachstelze (Motacilla alba). In der Stadt ist der
Hausrothschwanz sehr haufig, dieMehlschwalbe
sehr selten, die Rauchschwalbe in reicher Zahl. Der
Mauerseegler (Cypselus apus) ist seit 30 Jahren
eingewandert ; in meiner Jugendzeit war er gaazlich
unbekannt und er hat auch heute noch keinen eigent-

lichen Namen im Volksmund. Man nennt ilin die

„grosse braune" zur Unterscheidung von den andern
Schwalben. Die TJferschwalbe (Hirundo riparia)

wechselt mit ihren Ansiedlungen die Oertlichkeit, d. h.

von einem Steinbruch zum andern, je nach Stoning; am
Flussufer, das durch die Schiffbarmachung fast allent-

halben im Gebiet scharf abgeboscht, entbuscht und be-

rast worden ist, findet sie langst kein Unterkommen
mehr. Aus dem gleichen Grunde sind uns vom Plusso
vertrieben worden: das Blaukehlchen (Cyanecula
leucocyana), der Weidenzeisig (Phyll. rufa), der
Flussrohrsanger (Calam. fiuviatilis) und ahnliche,

die Wasserralle (Rallus aquaticus), der Fluss-
regenpfeifer (Charadrius Jluviatilis) , 'die kleine

Rohrdommel (Ardea minuta) , der Fischadler
(Pandion haliaetus) den ich in meiner Jugendzeit noch
„plumpen" sah. Er hiess hier „Plumper".

Als stiindig vorhanden im Gebiete, namentlich wenn
wir die Eingangs angegebene Grenze desselben etwas

weiter ziehen, sind dann noch zu erwahnen: der Mause-
b u s s a r d (Buteo vulgaris), der Taubenhabicht (Astur

palumbarius), der Sperber (Astur nisus), die Gab el

-

w e i h e (Milvus regalis) , der Lerchenfalke (Falco

subbuteo), die Waldohreule (Strix otus), der W a 1 d

-

k a u z (Syrnium aluco), die Schleiereule (Str. flam-
mea) auf den Kirchthurmen der Stadt und benachbarten

Dorfern sehr zahlreich, Nachtschwalbe ( Caprimulgus

europaeus), das Wasserhuhn (Fulica atra) auf einem
entfernten Teich, Wachtelkonig (Crex pratensis), die

sog. Uferlerche (Aotitis hypoleucus) , Feldhuhn
(Perdix cinerea). — Vereinzelt kommen vor: der Kolk-
r a b e (Corvus corax), Misteldrossel und Krammets-
v o g e i ( Turdus viscivorus und pilaris) , Spechtmeise
(Sitta europaea), die kleine Ralle (Gallinula pusilla),

Sumpfschnepfe (Scolopax gallinago), kleine Rohr-
dommel {Ardea minuta) an entfernten Teichen, Ha-
selhuhn (Tetrao bonasid), Baumlerche (Alauda

arborea). — Dann muss ich noch eines Vogels gedenken,

dessen Gesang ich seit einigen Jahren erst in dem
Gartenbezirk vernehme und der wohl, worin auch ein

beobachtender Freund mit mir iibereinstimmt , als ein

noch nicht lange „Eingewanderter" zu betrachten ist.

Es ist entschieden eine Ammer, ob aber dieZaunammer
(Ember, cirlus) oder Gartenammer (Ernb. hortulana),

das zu beurtheilen bin ich nicht im Stande, weil ich

noch nicht Gelegenheit hatte, das Gefieder zu unter-

suchen, um es mit Brehm's oder Friedrich's Be-

schreibungen, die mir zu Gebote stehen, zu vergleichen,

der Gesang aber mir auf beide zu passen scheint. Den

Girlitz (Fr. serinus) glaube ich in einem grosseren
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Garten bemerkt zu haben. Als verschwunden aus dem
Gebiete muss noch bezeicb.net werden : der hiibsche

Thurmfalke (Falco tinnunculus), der Wanderfalke
(Falco peregrinus) und der graueReiher (Ard. cinerea).

Der S t o r c h (
Ciconia alba) war nie in der Gegend, die

naehste bekannte Niststelle ist etwa vier Wegstunden
von bier in der Gegend von Zweibriicken. Bemerkens-

werth ist das ganzliche Fehlen der Saatkrahe (0.

frugilegus) und der Doble (G. monedula).

Ich habe in Vorgehendem stets nur von Brut vbgeln
gesprochen. Wollte ich Alles nennen, was sich auf dem
Zug oder Stricb auf kiirzere oder langere Frist sichtbar

macht, so wurde das wobl ein besonderes, nicht kleines

Verzeicbniss werden miissen, das genau zu fertigen,

meine Beobachtungen viel zu mangelhaft sind.

Ueber die Gewollbildung.

Von Ad. Walter.

Ueber die Gewollbildung hatte ich fast zu gleicher

Zeit mit Herrn Dr. Liebe, dessen Aufsatz iiber dieses

Thema in der letzten Mummer erschienen ist, meine
Ansichten ausgesprochen und der Redaction des orni-

thologischen Centralblattes iibergeben. Ich hatte nun
wohl Zeit und Gelegenheit gehabt, meine Notizen, Be-

zug nehmend auf die Ausspriiche des Herrn Dr. Liebe,
umzuandern, doch ziehe ich es vor, sie in dem friiheren

Wortlaut wiederzugeben, um so mehr, da ich die An-
sichten des Herrn Dr. Liebe grosstentheils theile, und
meine Beobachtungen und Untersuchungen zum Theil,

beispielsweise bei den Eulen, genau dasselbe Besultat

aufweisen.

Wenn ich schon in meiner „Entgegnung und An-
frage" in No. 11 des erstes Jahrganges auf einen Irr-

thum des Herrn Dr. v. Gloeden aufmerksam gemacht
habe, so muss ich demselben noch ein Mai widersprechen
bei seiner Behauptung: „die Gewbllexcremente sind nicht

eine Kothwendigkeit fur das Wohlbefinden, am aller-

wenigsten, wenn sie kiinstlich ersetzt werden. Bei den
Raubvbgeln, die den schwachsten Verdauungsapparat
haben, ist daher ein Futterzusatz unmbglich."

Meine in der Praxis erprobten Untersuchungen haben
mir gerade das Gegentheil bewiesen.

Zur leichteren Uebersicht werde ich die Vogel in

Bezug auf die Gewollbildung in 3 Klassen theilen:

1. in solche, die zur Erhaltung ihrer Gesundheit
Gewblle bilden miissen.

2. in solche, die zur Erhaltung ihrer Gesundheit
Gewblle bilden konnen.

3. in solche, die iiberhaupt Gewolle nicht bilden

konnen.

Die zu N. 1 gehbrenden, mit schwachem Verdauungs-
apparat, z. B. Raubvbgel, halten sich in der Gefangen-
schaft im Ganzen sehr gut; die N. 2 zugehbrenden
verdauen leichter und sind ebenfalls grosstentheils nicht

gerade schwer zu erhalten, wie Drosseln, Grasmiicken etc.

Die zu N. 3 zu zahlenden haben entweder sehr starken

Verdauungsapparat, z. B. die Kbrnerfresser , und er-

tragen die Gefangenschaft leicht; oder sie haben schwachen
Verdauungsapparat, wie einige Insectenfresser, und sind
nur sehr schwer oder auf die Dauer gar nicht zu erhalten.

Dass fur die zu N. 1 gehbrenden Vogel das Ge-

wbllausstossen eine Nothwendigkeit ist, zeigt sich recht

deutlich bei Vbgeln in der Gefangenschaft, wenn ihnen

nur Nahrung geboten wird, aus der sie kein Gewblle

bilden konnen. — Einer Ohreule, Otus sylvestris, verab-

reiche ich seit 2 Jahren Bindfleisch und Mause. Im
Winter fehlen mir letztere, und sie erhalt dann nur

Rindfleisoh, das dann und wann mit recht feinem

weichem Haar vermischt wird. Sie halt sich bei letzterem

Futter vortrefflich und ist in diesen 2 Jahren nie krank
gewesen. In friiheren Jahren aber gab ich ihr noch

zarteres Fleisch, Herz, Niere, zartes Hammelfieisch ohne

Haarzusatz, und daneben Mause, als ich aber letztere

nicht hatte und wochenlang jenes zarte Fleisch ohne

Haarzusatz gefuttert hatte, wurde sie krank, sie bekam
Verstopfung und Krampfe. Fiinf Mause, die mir von
Freundes Hand noch zur rechten Zeit gebracht wurden,

heilten sie so schnell und griindlich, dass sie am folgenden

Tage schon wieder ihre alten Spielereien treiben konnte.

Nach einiger Zeit versuchte ich es noch ein Mai mit

dem Futter ohne Zusatz und ohne Mause, und wieder

trat nach Ablauf mehrerer Wochen derselbe krankhafte

Zustand ein, und wurde eben so schnell wieder curirt

durch Zusatz von Haaren. Niemals hat wahrend einer

Zeit von 7 x

/2
Jahren die Eule ein anderes Unbehagen

gezeigt.

Im Sommer, wenn der Vogel fast nur Mause er-

halt, reisst er ganze Stiicke Fell ab und wirft sie fort,

ebenso die Kbpfe derselben grosstentheils. Im Winter
dagegen. wenn mir die Mause fehlen und er eine Woehe
lang nur unvermischtes , reines Fleisch erhalten hat,

nimmt er begierig blosses Mausefell ohne Fleisch zu sich.

Giebt man ihm zum Fleisch nur wenig Haarzusatz,

so kann er wegen der geringen Menge kein Gewblle
bilden, die Haare bleiben in der Speiserbhre zerstreut

sitzen, und er qualt sich dann wohl eine Viertelstunde

ab, um sie zu entfernen, aber ohne Erfolg. Er weiss

sich aber nun zu helfen. Ruhig wartet er die naehste

Fiitterung ab, verschluckt nun einige Stiickchen Fleisch

und verhalt sich eine halbe Stunde lang ganz still.

Dann bricht er das genossene, noch unverdaute Fleisch,

das nun alle Harchen aus der Speiserbhre aufgenommen
hat, wieder aus, und jetzt erst sattigt er sich an dem
iibrigen Fleisch.

Hierbei sei noch erwahnt, dass Ohreulen nie die

Mause ganz verschlucken. Regelmassig wird zuerst der

Kopf abgerissen und in der Begel verschluckt. Der
iibrige Theil der Maus wird in etwa zwanzig Stiicken

nach und nach verzehrt. Der Magen und die gefullten

Darme werden sorgfaltig abgesondert und weggeworfen.

Die meisten der zu N. 2 gehbrenden Vogel, die also

ein Gewblle bilden konnen, sind deshalb ziemiich leicht

zu erhalten, weil sie alle unverdaulichen Stoffe ent-

fernen werden durch Gewblle, wenn es nbthig ist. Sie

verdauen iibrigens ziemiich gut.

Von den zu N. 3 gehbrenden Vbgeln, die also ein

Gewblle nicht bilden konnen, sind diejenigen, die

schlecht verdauen, Insectenfresser, die in der Freiheit

nur weiche, animalische Stoffe zu sich nehmen; Fliigel-

decken, Haut, Fiisse etc. aber nicht vertragen konnen

und daher verschmahen. Zu ihnen gehbrt der kleine

Buntspecht (Pic. minor). Ueber ihn und seine Nahrung
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habe ich bereits in No. 11 des ersten Jahrganges aus-

fiihrlich berichtet.

Aufruf an alle Vogelkenner Deutschlands.

Ein Jahr ist verfiossen, dass sich der unterzeicbnete

Ausschuss durch einen Aufruf an alle Vogelkenner
Deutschlands mit der Bitte gewendet hat, Beobachtungen
iiber die heimischen Vbgel anzustellen und die ge-

samnielten Notizen den Unterzeichneten zur Bearbeitung

zu iibersenden. Wenn wir jetzt nach Ablauf des Jahres

das Material iiberblicken, welches wir erhalten haben,

so miissen wir freilich bekennen, dass die Hoftnungen,

welche wir dem Unternehmen von Beginn an entgegen-

gebracht und die wir auch auf der letzten Jahresver-

sammlung der Allg. Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft zu Berlin, im October vergangenen Jahres, bei

der Berichterstattung iiber diesen Gegenstand aus-

sprachen, nicht in vollstem Maasse in Erfullung ge-

gangen sind. Die bis jetzt eingegangenen Notizen und
Beobachtungen, deren Zusammenstellung demnachst er-

scheinen wird, danken wir den Herren A. Osterbind
(Oldenburg), C. Wiistnei (Schwerin), H. Fick (Lilien-

thal, "Hannover), A. Roth (Hindenburg), E. Mohr
(Breslau), C. Sachse (Altenkirchen), Hans Graf
v. Berlepsch (Schloss Berlepsch), H. T h i e 1 e (Cope-

nick), W. B a y e r (Landskron), A. Nehrkorn (Riddags-

hausen, Braunschweig), Freiherr v. Schilling (Frei-

burg i. Br.), dem Verein fiirVogelschutz und
Vogelkunde in Grossenhain , Ad. Walter (Char-

lottenburg), Fr. Bockmann (Hamburg), v. Yaltejus
(Walkenried) , Siemens (Lutter) , Schmelzkopf
(Gebhardshagen), B. Uhde (Riibeland), S t o 1 z e (Stiege

a. H.), H. Thiele (Allrode), Hintze (Stettin).

Obgleich diese Anzahl von Beobachtern, gegeniiber

der starken Verbreitung des Fragebogens, nur eine ge-

ringe ist, so freuen wir uns jedoch, mittheilen zu konnen,

dass sich die vorgenannten Herren bereit erklart haben,

auch im nachsten Jahre wiederum Beobachtungen zu
sammeln, so dass wir dadurch eine Anzahl fester Sta-

tionen in Deutschland gewonnen haben, denen sich

hoffentlich neue zugesellen werden.

Wenn wir auch in dem ersten Jahre unserer Thatig-

keit nur einen kleinen Erfolg zu verzeichnen haben, so

werden wir doch das Unternehmen mit demselben Eifer

und derselben Hingebung, wie wir es begonnen, fort-

fiihren und sind gewiss, im Laufe der Zeit unser vor-

gestecktes Ziel zu erreichen. Wir wenden uns mit

diesen Zeilen noch einmal an alle Vogelkenner Deutsch-
lands und bitten um Unterstiitzung eines Unternehmens,
dessen Wichtigkeit und Bedeutung eine so allgemein

anerkannte ist, dass wir auf dieselbe weiter einzugehen
hier nicht ndthig haben.

Da sich der von uns im vergangenen Jahre ver-

offentlichte Fragebogen (welchen wir umstehend noch
einmal zur gefalligen Bemitzung verbffentlichen) wohl
nur fiir geiibte ornithologische Beobachter zur Benutzung
empfehlen diirfte, so theilen wir nachfolgend einen

anderen, kiirzer gefassten Entwurf fiir diejenigen Herren
mit, welche erst anfangen, ornithologische Studien zu

treiben, oder denen es an der nothigcn Zeit fehlt, auf
die Beantwortung der im ersten Bogen gestellten viel-

seitigen Fragen des Naheren einzugehen.

Schliesslich wiederholen wir noch, was wir bereits

im vergangenen Jahre betonten, dass die Beobachter

Nichts fur zu geringfugig halten mogen. Auch die
kleinste Notiz wird uns willkommen sein
und die gewissenhafteste Benutzung finden.

Die Einsendung des „Einmaligen Beri elites"

ist jederzeit erwunscht. Die „LaufendenTagebuch-
notizen" dieses Jahres bitten wir zwischen 1. und 15.

November 1877 uns einzuschicken.

I. Einmaliger Bericht.

1. Allgemeine Frage:
Welche Vogelarten haben Sie bisher in Ihrem Ge-

biete beobachtet und zwar:

a. Als Jahresvbgel, die im Gebiete briiten und
auch den Winter iiber dort bleiben.

b. Als Sommervbgel, die im Gebiete briiten und
dasselbe zum Winter verlassen.

c. Als Winter vbgel, die, von Norden kommend,
nur wahrend des Winters im Gebiete herbergen.

d. Als Wandervbgel, die auf dem Zuge von
Norden nach Siiden oder umgekehrt regelmassig

das Gebiet passiren.

Anmerkung: Hierbei sind die beobachteten Arten

unter den in der betreffenden Gegend iiblichen Trivial-

namen aufzufiihren, und wenn mbglich auch die wissen-

schaftlichen Namen hinzuzusetzen. Nach dem einmaligen

Bericht sind spater noch beobachtete Arten als Nachtnigc

alljahrlich einzusenden.

2. Specielle Fragen.
Kommen in Ihrem Gebiete vor:

a. Die Nebelkrahe (Corvus comix).
b. Die Rabenkrahe (Corvus cor one).

c. Die Haubenlerche (A laud a cristata).

d. Der Girlitz (Fringilla serinus).

e. Die Zwergtrappe (Otis tetrax).

f. Der Krammetsvogel (Turclus pilaris).

g. Der Gerstammer (Emberiza miliaria).
h. Der Ortolan (Emberiza hortulana).
i. Der rothkbpfige Wiirger (Lanius rufus).

k. Der kleine graue Wiirger (Lanius minor).

II. Laufende Tagelbuchnotizen.

In Bezug hierauf bitten wir, ein Tagebuch anzu-

legen und die einzelnen Beobachtungen in der Folge

des Datums einzutragen. Insbesondere beziehen sich

diese Beobachtungen auf die Ankunft und den Abzug

der Brutvbgel und auf den Durchzug der Wandervbgel,

wobei das Datum, die Tages- oder Nachtstunde, die

Zugrichtung und die Individuenzahl der wandernden

Schaar genau anzugeben sind.

Der Ausschuss fur Beobachtungsstationen der Vbgel Deutschlands.

Alex Bau,
Berlin S.O, Elisabeth-Uier 2.

Dr. R. Blasius,
Braunschweig.

Hermann Schalow,
Nieder-Schonhausen b. Berlin.

Dr. Ant. Reichenow,
Berlin S., Jacobikirchstr. 3.
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Ausfiihrliehcr Fragcbogcn

:

1. Welche Vogelarten sind Jahresvbgel in Ihrem Wohn-
gebiete: bleiben das gauze Jahr hindurch und zwar
a. Standvogel: dieselben Individuen bleiben das

ganze Jahr hindurch an denselben Standorten.

b. Strichvogel : die Individuen wechseln nach

Jahreszeit und Witterung die Standorte.

2. Welche Arten sind Sommervogel in Ihrem Gebiete

:

ziehen im Herbste nach dem Siiden und treffen im
folgenden Friihjahre wieder ein und zwar
a. unbedingte: sammtliche Individuen verlassen

das Gebiet im Herbste.

b. bedingte : ein geringer Theil der Individuen

bleibt wahrend des Winters.

3. Zu welcher Zeit treffen die einzelnen
;

bei Ihnen
nistenden Sommervogel ein und wann ziehen sie

wieder fort?

Anmerkung: Moglichst genaues Datum anzugeben,

wann die ersten Ankommlinge beobachtet wurden,
wann die grosseren Massen kamen und wann die

letzten Hachziigler eintrafen.

4. Welche Arten sind Wintervogel in Ihrem Gebiete:

herbergen nur den Winter iiber im Gebiete und zwar
a. unbedingte: sammtlichelndividuen verlassen das

Gebiet im Friihjahre.

b. bedingte : ein kleiner Theil der Individuen bleibt

wahrend des Sommers.

5. Zu welcher Zeit treffen die einzelnen Wintervogel
im Herbste bei Ihnen ein und wann ziehen sie im
Friihjahre wieder fort?

Anmerkung: vergl. Anmerk. zu No. 3.

6. Wie viele Bruten machen die bei Ihnen nistenden

Arten wahrend eines Sommers, wann finden die-

selben statt und wie lange dauert die Brut und
Aufzucht der Jungen ?

7. Welches ist in der Regel der Stand und die Bau-
art des Nestes, welches ist die Normalzahl der

Eier der ersten und zweiten Brut?
Anmerkung: Notizen iiber abweichende Nistweise,

abweichende Eierzahl und Eierfarbung.

8. Wie sind die Oertlichkeiten beschaffen, welche die

einzelnen Arten bevorzugen; wie weit gehen Ge-
birgsvogel in die Ebene hinab und wie hoch steigen

die Vogel der Ebene in das Gebirge hinauf?
9. Bildet in Ihrem Wohngebiete ein Fluss oder ein

Gebirge die Grenze des Verbreitungskreises irgend

einer Art?
10. Sind in Ihrem Gebiete besondere Lieblingsnahrungen

fur einzelne Arten zu vermerken?
11. Zu welcher Zeit beobachteten Sie den Beginn und

das Ende der Herbstmauser bei den einzelnen Arten,

mit besonderer Riicksicht auf Alter und Geschlecht
der Individuen? Bei welchen Arten bemerkten Sie

auch eine Friihlingsmauser und zu welcher Zeit?

12. Statistik der Vogel. Hierbei sind die Bezeichnungen
,.gemein", „haufig", „selten" u. s. w. zu vermeiden,
vielmehr ist anzugeben:
a. Wie viele Individuen ungefahr auf einem be-

stimmten Flachenraum vorkommen, wobei die Be-
schaffenheit der Flache genau zu beschreiben ist.

Anmerkung: z, B. auf 50 Hektar Acker 50 Paar

Lerchen, auf 50 Hektar Wald 20 Paar Finken, auf

einer 30 Hektar grossen Wasserflache (See, Fluss

etc.) 4 Paar Seeschwalben, 2 Paar Rohrhuhner u. s. w.

b. Wie es sich mit der Haufigkeit einer Art in

Bezug auf eine nahe verwandte Form verhalt und
ob dem Terrain- oder Vegetationsverhaltnisse zu

Grunde liegen?

Anmerkung: z. B. Haufigkeit von Emberiza miliaria

in Bezug auf E. dtrinella oder E. liortulana.

13. Welche Arten passiren als Wanderer nach oder von
Norden regelmassig im Friihjahre wie im Herbste Ihr

Wohngebiet, in welcher Anzahl und zu welcher Zeit?

Anmerkunga: Moglichst genau anzugeben, an welchen

Daten, zu welcher Tages- oder Nachtstunde, in wel-

cher Individuenzahl, in welcher Himmelsriehtung und
bei welcherWindrichtung die Ziige beobachtet wurden.

Anmerkung b: Auch ist besonders darauf zu achten,

ob einige Arten im Friihjahre zahlreicher durch-

zogen als im Herbste oder umgekehrt, und solches

genau zu vermerken.

14. Welche Wanderer passiren nur einmal im Jahre,

entweder im Friihjahre oder im Herbste regelmassig

Ihr Wohngebiet, zu welcher Zeit, in welcher Anzahl

und in welcher Richtung ?

Anmerkung: siehe Anm. a in Frage 10.

15. Welche Wanderer passiren nicht regelmassig all-

jahrlich Ihr Wohngebiet, ohne jedoch zu den ausser-

ordentlichen Erscheinungen zu gehbren, in welcher

Anzahl, zu welcher Zeit und in welcher Richtung ?

Anmerkung a: siehe Anm. a. in Frage 10.

b: Fallt das Erscheinen der Vogel mit gewissen

Witterungsverhaltnissen, welche dasselbe vermuth-

lich bedingen, zusammen?
16. Von welchen auf dem Zuge passirenden Wanderern

bleibt ein kleiner Theil in Ihrem Gebiete und zwar

a. Einigelndividuen bleiben das ganzeJahr hindurch.

b. Ein kleiner Theil der Individuen bleibt wahrend

des Sommers.

c. Ein kleiner Theil der Individuen iiberwintert.

17. Welche Arten beobachteten Sie als ausserordentliche

Erscheinungen in Ihrem Wohngebiete, wann und in

welcher Anzahl?
Anmerkung: Witterungsbeobachtungen ! Sind Stiirme,

Schneefall, Frost, Nebel u. s. w. in Ihrem Gebiete

vorhergegangen oder aus anderen Gegenden zuver-

lassig bekannt geworden und solche die vermuth-

lichen Ursachen des Erscheinens?

18. Folgen die Ihre Gegend passirenden Wanderer im

Allgemeinen bestimmten Himmelsrichtungen oder

vielmehr den Biegungen eines Ufers , Flusses,

Thales, Gebirges u. s. w. ?

19. Welche Arten werden bei Ihnen besonders geschiitzt

und gepflegt und mit welchem Erfolge?

20. Welche Arten halten Sie als besonders schadlich

oder niitzlich fur den Haushalt des Menschen und

aus welchen Griinden?

21. Welche Arten haben sich in Ihrem Gebiet wahrend

eines gewissen Zeitraumes vermehrt oder vermin-

dert und aus welchen Ursachen?

22. Welche Trivialnamen fiihren die einzelnen Arten

in Ihrem Wohngebiete?
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Nachrichten und Neuigkeiten.

Die Eiebhaberei des HaUens und Ziichtens exotischer

Vogel hat sich gegenwartig zu einer Hohe emporge-

schwungen , welche in erfreulichster Weise fruchtbrin-

gend fur die gesammte Vogelkunde wird. Einige Pri-

vatsammlungen haben einen so grossartigen Umfang
angenommen, dass sie in einzelnen Abtheilungen sogar

offentliche Institute iibertreffen. Einer unserer bedeu-

tendsten Vogelwirthe, Herr Emil Linden in R a d o 1 f -

z e 1 1 , aus dessen Feder wir schon mehrfach interessante

Beobachtungen und Erfahrungen in diesem Blatte bringen

konnten und ferner mitzutheilen in der Lage sind, be-

sitzt zur Zeit eine Collection lebender Papageien, wie
sie in Privatsammlungen selten wieder gefunden werden
diirfte. Wir geben nachstehend eine Uebersicbt iiber

diese stattliche Schaar von 69 Arten, unter welchen die

seltensten Species, welche auch Brehm in seinem urn-

fassenden Werke „Gefangene Vogel" noch nicht

als „gefangen gehalten" aufgefuhrt hat. Es moge diese

Liste daher gleichzeitig als Erganzung jenes fur alle

Vogelwirthe wichtigen Werkes dienen.

Von Kakadus sind vorhanden : Die Nymphe ( Calli-

psittacus Novae Hollandiae) , der Rothhauben-Kakadu
(Plictolophus moluccensis), Gelbhauben-K. (PL galeritus),

Gelbwangen-K. (PL sulfareits), Goldwangen-K. {PL ci-

trino-cristatus) , Inka-K. (PL Leadbeateri) , Ducorps-T.

(PL Ducorpsi), Bosen-K. (PL roseicapillus) — ein

Exemplar, wie es kein zweites giebt —, Nasen-K. (PL
nasica). Von Araras finden wir die Arten: ararauna,

severa und maracana. Von Keilschwanzsittichen : den

Gelbkopf (Gonurus icterotis), Carolinensittich (C. caroli-

nensis), Jendaya (G. jendaya), Goldstirn-S. (G. aureus^),

Goldmasken-S. (C. pertinax), Braunohr-S. (C. vittatus),

Weissohr-S. (G. leucotis). Von Edelsittichen (Palaeornis)

ist vorhanden der Hochedel-S. (P. eupatrius), Halsband-

S. (P. torquatus), Breitschwanz-S. (P. eques), Alexander-

S. (P. Alexandri). Schmalschnabelsittiche: Tirika (Bro-

togerys tirica), Gelbfliigel-S. (Br. xanthoptera) , Gold-

fliigel-S. (Br. tuipara), Goldkopf-S. (Br. fen). M6nch-S.

(Bolborhynchus monachus). Wellensittich (Melopsittacus

undidatus), Tiirkisin (Euphema pulchella). Von Platt-

schweifsittichen die Blaukappe (Platycercus haematogaster),

Blutrumpfsittich (PL haematonotus), Bourk's-S. (PL Bourki),

Lauf-S. (PL Novae Zeelandiae). Rothedelpapagei (Eclectus

grandis). Von Langfliigelpapageien (Pionias) die Arten

:

Scharlachkopf (P. mitratus), Schwarzohr-P. (P. menstruus),

P. Maximiliani und Gulielmi, Facherpapagei (P. accipi-

trinus), Mohrenkopf (P. senegalus) und Braunkopf (P.

fuscicapillus) ; ferner Graupapagei (Psittacus erithacus),

Wasa (Ps. vaza) und Schwarzpapagei (Ps. niger). Von
Zwergpapageien (Psittacula) der Unzertrennliche (Ps.

pullaria), Bosen-P. (roseicollis), Graukopfchen (cand) und
Sperlings -P. (passerina). Von Amazonen - Papageien

(Chrysotis) enthalt die Sammlung : Blaubart (festiva),

Blaukrone (sallei), Porto-Rico Amazone (vittata), Cuba-
Amaz. (leucocephald) , Weissstirn-Am. (albifrons), Roth-

masken-Am. (brasiliensis) , Taubenhals - Am. (vinacea),

Gelbwangen-Am. (aulumnalis) , Juru (farinosa), Ama-
zonenpapagei (amazonica), Gelbkopf (ochroptera~), Le-

vaillant's-Am. (Levaillanti) , Gelbscheitel-Am. (ochroce-

phala~), Rothbug-Am. (aestivd). Erauenlori (Domicella

lori) und Gelbmantellori (D. garrula). Von Keilschwanz-
loris (Trichoglossus) : Pflaumenkopf (Tr. Novae Hollan-
diae), ferner Tr. ornatus, chlorolepidotus und concinnus.

d. Red.

Literarisches.

Die Raubvogel Dentscklands von 0. v. Riescnthal.
Verlag von Fischer in Cassel.

Wir begriissen hier ein Werk, welches bestimmt ist,

speciell die deutsche Jagerei zu unterrichten und der-

selben den Nutzen und Schaden jeder Art zu zeigen.

Dazu ist als erste Grundlage die Kenntniss der Vogel
erforderlich und diese wird durch die grossen naturge-
treuen Abbildungen in Earbendruck erreicht. Es wird
fortan jedem Forstmanne moglich sein, sich die so

nothige Kenntniss dieser Vogel, ohne zu grosse Kosten,
zu verschaffen und damit das Fundament eigener Beobach-
tungen machen zu konnen. Die Schwierigkeit in der
Bestimmung vieler Arten, zumal dieselben oft nach dem
Alter sehr wesentlich abiindern, hielt wohl manchen
Jagdfreund davon ab, sich naher mit dieser so inter-

ressanten Gruppe von Vogeln zu beschaftigen. Wie
sehr ein Bedurfniss vorlag, welchem das vorliegende
Werk bestimmt ist Abhiilfe zu verschaffen, das zeigt

die ausserordentlich schnelle Verbreitung desselben,

welche die Erwartungen des Verfassers schon jetzt weit

iibertreffen. Verfasser und Verleger sind nun auch be-

miiht, alle Krafte anzustrengen, um das Werk mit jeder
Lieferung zu vervollkommnen, und zeigen dies nament-
lich die Abbildungen. Hier wollen wir uns erlauben,

einige Wiinsche auszusprechen, welche obigen Zweck
wesentlich fordern wiirden. Es betrifft dies die Grossen-
verhaltnisse der Kopfe und Fiisse, welche fast iiberall

gegen den Korper zu stark sind. Es lasst sich iibrigens

nicht verkennen, dass auf den meisten Tafeln der zweiten
Lieferung im Vergleich zur ersten Lieferung auch hier

ein wesentlicher Fortschritt ist. Bei den Sperbern ist

dies jedoch nicht der Fall, denn hier bleiben Tarsen
und Zehen wesentlich zu stark.

Die Bezeichnung des Geschlechtes erscheint auf einigen
Tafeln verwechselt. So ist auf Taf. II der Vogel im
Vordergrunde mit Mannchen bezeichnet, ist aber ein

Weibchen und umgekehrt der Vogel im Hintergrunde
ein Mannchen. Aehnlich ist es aut Tafel IV, wo der

Vogel im Vordergrunde unzweifelhaft ein alter Vogel
ist, denn junge Vogel haben niemals aschblaue Kopfe.

Sehr gut ist Tafel VI, doch das Mannchen zu hell

am Kopf und Hals. Sehr wohl gelungen ist Tafel X,
doch erscheinen auf alien Tafeln die Pupillen sehr gross

und die Iris verschwindet dagegen zn sehr.

Der Text ist auch fiir den Naturforscher von Inter-

esse, indem er viele gute Lebensbeobachtungen enthalt,

doch wird dabei viel zu viel Raum bei den meisten

Vogeln von den Synonymen in Anspruch genommen.
Es ist dies eine Mode der heutigen Zeit, welche ich

an und fur sich fiir ganz verwerflich halte, welche aber

fiir ein Buch, wie das vorliegende, um so weniger passt,

als es nicht fiir Gelehrte, sondern fiir Freunde der Jagd
geschrieben ist. Hier wiirde es vollkommen ausreichen,

wenn nur alle diejenigen Namen erwahnt wiirden,



16

welch e nofchig sind, um bei Unkundigen eine Ver-

wechselung des Vogels zu verhindern.

In manchen neuem Werken gehen diese Citate so

weit, dass Alles aufgefiihrt wird, wo der Name des

Gegenstandes iiberhaupt nur erwahnt ist, gleichgiiltig,

ob diese Erwahnung iiberhaupt fur irgend Jemand einen

Werth haben kann. Die nothwendige Folge ist nun,

dass der Eaum so unverhaltnissmassig mit Synonymen

gefullt wird, dass der Text dagegen ganz verschwindet.

Wohin eine solche Consequenz mit der Zeit fiihren wird,

lasst sich leicht begreifen.

Wenn nun iiber das vorliegende Werk einige Wiinsche

ausgesprochen sind, so mogen dieselben das grosse In-

teresse bezeugen, welches jeder Naturfreund fiir dasselbe

hegen muss und welches naturgemass dahin geht, dem-

selben eine immer grossere Vorziiglichkeit zu wiinschen.

E. F. v. Hoieeyek.

Zoolyrische Ergiisse. Ein Album zwei-,

Tier- und nienrfTissiger Dicktungen yon
JJickard Scknudt-Cakanis.

Mit 31 Illustrationen yon Gustav Miitzel.
Berlin, Denicke, 1876.

Wie Scheffel in seinem Gaudeamus Geologisches

und Culturhistorisches in prachtigen Versen besungen

hat, so versucht in aknlicher Weise der Verfasser des

vorliegenden Buches, der als geistreicher Humorist

weithin bekannt ist, uns Schilderungen aus der Thier-

welt mit reimgewandter Feder vorzufuhren. Wie er

uns in seinem Vorgesange inittheilt, ist er durch die

Racenlehre von Darwin auf das Studium der „Vieh-

lologie" gefiihrt worden und schildert uns nun die Er-

gebnisse seiner Forschungen, schildert uns Lust und

Leid, Liebe und Leben der beobachteten Geschopfe.

Weben einem verliebten Stint linden wir einen der Phi-

losophic des Unbewussten huldigenden Maulwurf, neben

der kostlichen Selbstbiographie eines alten Pelikans

eine „diistere Aquariade von der angeknabberten

Klapperschlange". Ein alter vom Bheuma gequalter

Eisbar wartet auf einen Nordpolfahrer , um denselben

zum Whist zu pressen, eine junge Tigermutter brummt
ihren zarten Sprosslingen ein allerliebstes Wiegenlied-

chen vor. Der Dichter hat es verstanden , uns fur die

von ihm geschilderten Geschopfe Interesse einzufiossen.

Bald geschieht es durch ausgelassensten Humor, der

zum herzlichen Lachen zwingt, bald durch eine elegische

Schilderung; oft birgt sich hinter dem harmlos heiteren

Scherz scharfe satyrische Anspielung auf menschliche

Schwachen. Die mit vielem Geschick und Humor von
Herrn Gustav Miitzel erfundenen und gezeichneten

Illustrationen unterstiitzen den Dichter auf das Wirk-
samste in seinen Bestrebungen. Die Schonheit der Ar-

beiten des genaunten Kiinstlers ist so allgemein bekannt
und hat schon oft von competenter Seite so beifallige

Beurtheilung erfahren, dass ich es fiir iiberfliissig halte,

hier noch einmal auf die Zeichnungen zuriickzukommen,
um so mehr, als ich doch nur mein laienhaftes Urtheil

fiir sie in die Waagschaale werfen konnte. Prachtig

gezeichnet und sauber geschnitten, sind die Illustrationen

Prachtstiicke ihrer Art; es gilt dies vornehmlich von
der Tigermutter und ihren Sprosslingen, sowie von der

Abbildung zu „Rhinocerosleins Friihlingslied". Diese
wenigen Andeutungen iiber den Inhalt des Buches mogen
geniigen. Wer mehr wissen will, lese selbst. Memand
wird es bereuen, sich mit dem sauber und schon aus-

gestatteten Bande genauer bekannt gemacht zu haben.

H. Schaiow.

Winke zum Schutze und zur Hegung der niitz-

lichen Vogel. Von Victor Hitter
v. Tschusi-Schmidhofen.

Nebst einem Anhange, enthaltend das Vogelschutz-
Gesetz fur Salzburg, herausgegeben vom „Verein fiir

Vogelkundo und Vogelschutz" in Salzburg.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins
in Wien No. 3 und 4.

Enthalten Beriehte iiber die Sitzungen des Vereins

im Juni und October 1876. Ferner selbstandige Auf-

siitze : „B, eisebericht"und„Thatsachlichesiiber
die Verminderung der Vogel" von E. Hodek.

Briefkasten der Redaktion.

Hrn. Dr. A. G. in St. G. : Mit bestem Danke erhalten,

das Blatt wird Ihnen regelmassig zugehen. Ihre fernere

Betheiligung ist uns sehr willkommen. — Hrn. M. in

Kr. b, B. : Die Bubrik „Tausch- und Kauf-Verkehr" steht

gegen die festgesetzten Gebiihren Jedem zur Benutzung
frei. Preisvergiinstigungen kommen ohne besondere
Vereinbarung nur Mitgliedern d. Allg. D. Ornith. Ge-
sellschaft zu. — Hrn. A. V. P. in W.: No. 1. und 2 der

Mittheilungen des W. Vereins sind uns nicht zugegangen.

Taiisch- und Kauf-Verkehr.
Durch den Unterzeichneten sind ,,Balge surina-

mischer Vogel" zu beziehen. Preisverzeichnisse

stehen zu Diensten. H. B. Moeschler,

[11] KronForstchenb. Bautzen (Sachsen).

Adolf Kricheldorff,
Berlin S., Prinzessinnen-Str. 26,

JSTatur alien- II andlung,
empfiehlt sein reichhaltiges Lager von Macro- und
Micro-Lepidopteren, Coleopteren, Conchylien, Vogelbalgen

,

Western, Eiern etc. ; besonders die auf den zweimaligen
Reisen nach Lappland selbst gesammelten Insecten. Auch
offerire Torfplatten. Ebenso halte Insectennadeln in alien

Stiirken, schwarz und weiss, vorrathig. Schulsammlungen
werden zu jedem Preis wissenschaftlich geordnet gelie-

fert. Preislisten gratis und franco. [13]

Hanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Post-

versandt unter Garantie. Kastenkiifige fiir genannte
Sanger. Tinctur gegen thierische Parasiten. Preis-

Courants franco. [12] B,. KASPER, Breslau.

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

Druck: (i. Piitz'sche Buchdruckerei (Otto Hautlml) in Naumburg a/S.
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Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

Von Dr. (J. Fr. Hermann Miiller in Berlin.

(Fortsetzung.)

I. Phlegm a. 1870—1874.
Dies im Spatsommer 1870 gekaufte junge Weibchen

von grosser Zahmheit war das voile Gegentheil von

Moblot. Es zeigte in jeder Hinsicht eine so auffallige

Bedachtsamkeit und Langsamkeit, dass es davon den

bezeichnenden Spitznamen erhielt.

27 (ohne Tagebuch). 1871. Eine versuchte Paarung
mit einem stattliclien Kanarienhahne blieb ohne jeden

Erfolg.

28. Anfang Juni 1872 wurde derselbe Versuch er-

neuert. Die Vogel vertrugen sich ausgezeichnet, nur

zeigte sick der Kanarienhahn sehr apathisch, wenigstens

babe ich im ganzen Sommer nur einige wenige Liebes-

verfolgungen gehort.

Vom 18. Juni bis 7. Juli ging das Weibchen, seinem

Naturell entsprechend, lassig in das eingehangte Polster-

nest und glattete es nur in bedachtlicher Weise, ohne

Niststoff einzutragen. — Vom 8.—11. Juli brachte es

4 Eier und begann am 10. Juli fest zu sitzen. — Der
nach dem 3. Ei sich einstellende starke Durchfall von
griinlicher Farbe hielt das Vogelchen vom regelrechten

Briiten nicht ab. — Am 27. Juli wurden die unbefruchteten

Eier weggenommen.
29. Pldegma wurde am 5. Juli 1873 mit einem neu

erworbenen zahmen Stieglitzhahne gepaart und begann

sofort zu bauen. Am 7. Juli beobachtete ich eine ge-

lingende Betretung.

Vom 10.— 13. Juli erfolgten 4 Eier und am 12.

begann die Briitung. Am 30. Juli wurden die Eier

entfernt. Drei derselben zeigten eine Anbriitung von

wenigen Tagen und das 4. enthielt einen Embryo mit

hirsekorngrossen Augen. Die Verbriitung war wieder
durch grobe Stbrungen beim Stubenreinigen in meiner
Abwesenheit herbeigefuhrt. Das dreifache Misslingen

in ~No. 25, 26 und 29 ist mir besonders deshalb un-

angenehm gewesen, weil ich gem ermittelt hatte, ob

diese Vogel aus dem Kropfe oder Schnabel futtern.

30. Mit demselben Paare wurde am 6. April 1874
ein neuer Versuch angestellt.

Vom 7. Mai an begann das Weibchen im Neste zu

kreiseln und vom 25. Niststoffe einzutragen. Es lockte

sehr hauiig zur Begattung, doch habe ich nur eine
gelingende wahrgenommen. — Am 31. Mai, 2., 5., 16.

und 17. Juni wurden 5 Eier, die drei letzten von der

Sprosse gelegt; das 2. war ein schalenloses (Fliessei).

Das Weibchen war bereits am 4. Juni kranklich, am
16. ernstlich krank geworden und starb Tags darauf

eine Stunde nach dem Austritt des 5. Eies.

Dieser ausserst phlegmatische Vogel hat 1871 nicht

genistet und 1872—74 in 3 Gelegen 13 Eier gebracht;

von den zur Briitung gelangten 8 Eiern waren 4 be-

fruchtet.

31. 0. Das Schoneberger-Weibchen. Dieser Ende
Juni 1872 durch Ankauf aus dreijahriger enger Ge-

fangenschaft befreite Vogel wurde in diesem und dem
folgenden Jahre mit einem Kanarienhahne vergeblich

gepaart und aus Raummangel am 20. Mai (wohl zu

frith) weggegeben.
32. TJ. In gleicher Weise unfruchtbar erwies sich

1875 dasjenige Paar, welches die Namen „Kiisser und
Kiisserin" fiihrt, weil es, auf der Hand sitzend, auf
Befehl sich regelmassig schnabelt und die Einger-

spitzen wie kiissend beriihrt. Das mir unersetzliche

niedliche Weibchen ist im Fruhjahr 1876 nach wochen-

langer Krankheit zu meinem grossten Bedauern gestorben.
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Der Halm erfreut mich und meine Gaste noch heute

durch seine Fingerkiisse auf Commando ! Bei ungiinstiger

Stimmung bringt ein starkes Sclmippen mit den Fingern
ihn sofort zur Folgsamkeit.

33. Y. Von diesem 1875 durch Eanarien ausgebriiteten

Gesckwisterpaare kreiselte das Weibchen im Mai 1876
einigemale leicht und fltichtig im Neste. Weiteres ist

nicht erfolgt. Sie waren wohl noch. zu jung.

36. Besultate. Aus meinen sechsjahrigen Be-

obachtungen, deren Mehrzahl oben im Auszuge mit-

getheilt ist, ergeben sich folgende Thatsachen.

Von 6 Weibchen haben 3 gebriitet, jedoch erst im
zweiten Lebensjahre und dann in jedem Sommer.
Drei haben versagt : 2 vielleicht, weil sie noch zu jung,

kem voiles Jahr alt waren; das 3. hatte eine drei-

jahrige schlechte Gefangenschaft durchmachen miissen.

—

Von den 3 ersteren hat in ein em Sommer A. (No. 21)

3 G-elege oder 13, iiberhaupt 15 und E. (No. 26) 18,

iiberhaupt 31 Eier gebracht. Alle 3 haben 10 Nistungen

mit 9 Briitungen yollzogen und 59 Eier gelegt. Von
ihnen gelangten etwa 44 zur Briitung; nur 19 zeigten

Anbriitungen von verschiedenen Tagen; ausserdem wurden
2 Junge durch Eanarien ausgebracht. Ein schlechtes

Ergebniss, dessen Ursachen ich nicht kenne.

Wirkliche Paarung mit Eanarienhahnen habe ich

niemals wahrgenommen ; aber auch die Stieglitzhahne

zeigten einen ungleich schwacheren Begattungstrieb als

andere Arten ; selbst die lebhaftesten wurden trage und
verstummten, sobald sie in die Heckbauer kamen. Ich

vermuthe jetzt, zu spat, dass diese Vogel zu vollem

Wohlbefinden, zumal in der Paarungszeit, nicht bios

grosser Helligkeit, sondern directer Sonnenstrahlen

bediirfen. Sie nisten ja auch in der Natur lieber auf

lichten, als schattigen Baumen und ihre brillanten

Parben deuten ebenfalls auf Licht.

Der Nestbau ist lediglich durch die Weibchen aus-

gefuhrt und meistentheils in solcher Vollendung und

Schonheit, dass sie den Naturnestern nicht nachstanden.

Alle zahmen Hahne zeigten in der Nistzeit stereotyp

komische Bilder. Sobald sie Baumaterialien aufgenommen
hatten, blahten sie die Deckfedern empor, legten die

zuriiekgebogenen Ebpfe bald rechts, bald links, liessen

gleich Truthahnen die Pliigel herab und schlugen mit

den Schwanzen hin und her. In lacherlich gravitatischen

Posituren hiipften sie selbstgefallig von Sprosse zu

Sprosse und zerzausten die Niststoffe, um sie schliess-

lich unbenutzt fallen zu lassen. Durch ihr sonderbares

Benehmen haben diese Vogel mich oft erheitert.

Die Weibchen haben durchschnittlich glatt gelegt,

keine Eier muthwillig zerstdrt und musterhaft gebriitet.

Bei diesem Geschaft hat nur ein einziger Hahn mit-

gewirkt, dem ich wegen seiner Charaktereigenthiimlich-

keiten einige Zeilen widmen mochte.

Dieser Vogel hatte sich, als ich ihn kaufte, bereits

5 Jahre in sehr enger Haft befunden und sollte gegen
alle Menschen und Thiere ausserst bissig sein. Ich

erwarb ihn aus Noth und ohne die geringste Erwartung.
Dennoch gereute mich schon am anderen Morgen der
Kauf, denn das ganze Subject bestand nur aus Bosheit

und lahmen Gliedern. Bei mir hat er sich nicht gegen
Menschen vergangen, um so mehr gegen seine Stubenge-
uossen. Am meisten hatte das ihm zugesellte Weibchen

zu dulden, welches er unter unabliissigem „Rararara"

!

so arg verfolgte, dass mir der so vorziiglich gelungene
Nestbau fast unerklarlich blieb. Mit Beginn der Briitung

war der kleine Bosewicht wie umgezaubert. Er nahte
sich dem Neste zuerst schiichtern, dann immer dreister

und fiitterte das Weibchen mit einer Ausdauer, als ob
sein Eropf unerschopflich sei. Verliess das Weibchen
das Nest, dann stolperte er gewissenhaft hinein, hiillte

die Eier vorsichtig in die Federn und brachte alle losen

Pasern kreiselnd und driickend in Ordnung. Machte
sich Frau Stieglitz diese gute Stellvertretung einmal zu
Nutze und blieb ungebuhrlich lange aus, so haspelte

sich ihr rheumatischer Gatte aus dem Neste und trieb

sie unter lautem Schelten hinein. Augenblicklich folgte

er ihr nach und versohnte sie in liebevollster Weise
durch Speisebrei.

Wahrend der Briitung durfte Niemand, auch ich

nicht, dem Eafige nahen. Schon bei 5 Schritt Entfernung
setzte sich der erbitterte Hausherr zur Abwehx. Laut
krahend straubte er die Federn, trat an das Gitter

und schlug mit den Fliigeln dagegen. In dieser Stim-

mung verschmahte er sogar den ihm angebotenen be-

liebten Distelsamen und biss wiithend in die Finger-
spitze. Nur dem vorgepressten Safte eines Mehlwurmes
vermochte er niemals zu widerstehen. — In demselben
Augenblicke, wo Nest und Eier entfernt wurden, kehrte
sein alter Charakter zuriick: Vogelfeind und Menschen-
freund.

Bloss um das psychologisch interessante Schauspiel

sich wiederholen zu lassen, habe ich diesen Vogel drei-

mal zur Ziichtung verwendet; das letzte Mai ohne den
gewiinschten Erfolg. Es machte sich Altersschwache
geltend, der Aermste schlief den grbssten Theil des

Tages und kiimmerte sich um nichts. Er wurde des-

halb aus dem Heckbauer genommen und frei auf einen

grossen Tisch gesetzt, denn fortfliegen konnte er nicht

mehr. In diesem Zustande schien er seine Abhangigkeit
von Menschenhanden besonders zu fiihlen, er drangte

sich an jeden zum Tische Tretenden, pispernd um
Disteln und Mehlwurmsaft bittend. Schliesslich ent-

schlief er sanft in sitzender Stellung. Ich war langst

mit ihm ausgesohnt. Mogen es die Leser auch mit
mir sein oder werden wegen der vielen Zeilen, welche
ich meinem kleinen Freunde gewidmet babe!

(Fortsetzung folgt.)

Die Scharlachtangara
(JPyranga rubra).

Von Emil Linden.

Seit vier Jahren besitze ich ein Exemplar dieser zur

Familie der Tangaren gehorigen Species, die ich im
Prachtkleide, als „Sommerrothvogel" von Frl. Hagen-
beck erhielt, also vorherrschend schon scharlachroth

mitAusnahme dersehwarzenFliigel undSchwanzfedern.

—

Ich war begierig auf den Farbenwechsel, da der Vogel
bekanntlich zur Zeit seiner Wanderung aus den Verei-

nigten Staaten nach Central- Amerika sein Eleid wech-
selt. — Wirklich begann schon im September die rothe

Farbe auffallend zu verblassen, die unteren Federn
stachen allmiilig in gelblicher Farbe durch und in we-
nigen Wochen war das Winterkleid zuerst in Orange,
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daim gelbgrunlicb vollstandig vorhanden und nur Fliigel

und Sohwanz behielten die schwarze Farbung. —
Die Wiederverfarbung in das Sommerkleid begaim

im folgenden Friihling ini April und zwar wieder von
„innen heraus". Es war kein Federwechsel , sondern

eine Verfarbung mit Ausnahme der Sehwanzfedern, die

ganzlich ausfielen, aber in sehr kurzer Zeit wieder

nachwuchsen.

Sclion im Monat Mai war der Vogel wieder im
schonsten brennendrothen Sommerkleide, das sich wenig
von demjenigen seines Genossen in gleichem Raume,
dem Rhamphocelus brasiliensis oder Tapiranga, unter-

schied, mit Ausnahme der weissen Schnabelwurzel. —
Doch liatte das gute Einvernehmen mit demselben keine

lange Dauer; da sein Flugvermogen etwas beschrankt

war, wurde er ofters geplagt, und ich setzte ihn in

einen andern Raurn zu Nymphen und Wachteln.

Die Verfarbung in sein winterliches Gefieder begann
im zweiten Jahr erst im October und ging so langsam
von Statten, dass die Wandlung keine vollstandige war,

sondern er behielt zum grossen Theil seine rothen

Federn und sah in diesem gescbeckten Zustande, schon

hochgelb mit scharlachroth gemischt, sehr hiibsch aus,

selbst die Fliigeldecken verloren die schwarze Farbe
und stachen iiberall die rothen und gelben Federn her-

vor, nur die Sehwanzfedern blieben vollstandig schwarz,

welches Grefieder er ein voiles halbes Jahr behielt. —
Jeder, der ihn sah, bewunderte den schon gefleckten

Vogel, der einem Papageno oder Harlequin gleich sab. —
Die nachste Umwandlung in das Sommerkleid begann

erst im Juni, und zwar ging der Farbenwechsel dieses-

mal nicht von innen heraus, sondern die vorherrschend

gelben Federn blieben an der Basishalfte gelb, und nur
die Spitzen rbtheten sicb , was dem ganzen Vogel ein

mehr orangegelbes Aussehen gab; er behielt dieses

Grefieder den ganzen darauf folgenden dritten Winter,

nur verlor er die Sehwanzfedern, die ihm nur kiimmer-

lich in Stoppeln nachgewachsen sind.

Im Friihjahr dieses Jahres verlor sich die rothe

Farbung noch mehr und als ich im Juni durch das

Hochwasser des Bodensees mein Vogelhaus ganzlich

ausraumen musste, setzte ich ihn in einen Kafig zu
vielen andern Genossen, wo ich ihm geraume Zeit wenig
Aufmerksamkeit schenken konnte. — Nachdem ich im
August mein Vogelhaus, vollstandig reparirt, wieder
beziehen konnte, gab ich ihm ganz fur sich eine be-

sondere Kafigabtheilung, in der er sich bisher befindet.

Zur Zeit, Ende November, ist die Farbung seines Ge-
fieders die eines Zeisigs, die Kehle am meisten gelb,

die Kopfoberseite ganz dunkeloliven , die Fliigeldecken

nur an den Spitzen und Randern schwarz ; Sehwanz-
federn kommen wieder zum Vorschein, aber sonderbarer

Weise scheinen diese in den ersten Anfiingen roth zu
- werden , sowie auch die Biirzelfedern in diese Farbe
ubergehen.

Da der Vogel sich in gesundem und muntern Zustande
befindet, so bin ich begierig auf die Farbenanderung, die

das kommende Fruhjahr bringt. —
Obwohl schon Brehm auf Seite 426 der „gefange-

nen Vogel" das Verblassen des Rothen und die Ver-
farbung in das griine Winterkleid, oder die Tracht des

Woibchens nach seinen Beobachtungen efwahnt , so

glaube ich der Wissenschaft einen kleinen Dienst durch
die Beschreibung der nach und nach sich einstellenden

Abanderung zu erweisen. —
Unentschieden oder nicht aufgeklart wird wohl die

Ursache dieser auffallenden Abfiirbung bleiben, ob in

Folge der Gefangenschaft, des Alters oder aus Mangel
eines Stoffes seiner Nahrung.

Die Kost meiner Tangaren besteht in der Saamen-
mischung: Hirse, Canariensaat mit etwas Hanf, dann in

geriebenen gelben Ruben mit Ameiseneiern, Kcisequark,

Mehlwiirmer und je nach der Jahreszeit in frischen oder

getrockneten Beeren, in Friichten: Kirschen, Pflaumen,

Birnen, Aepfel und das ganze Jahr gebe ich Corinthen,

die ich fur Saamen- und Weichfresser als ein sehr zu-

tragliches und gern genommenes Futter halte, — aber

nicht aufgequellt, sondern ich gebe Beeren und Friichte

gerade so, wie sie sind, indem ich die Aufquellung als

etwas sehr Unniitzes halte.— Jedoch will ich in dieser

Beziehung anderen Ansichten nicht vorgreifen, nur bleibe

ich meiner bald 12jahrigen Erfahrung in der Fiitterungs-

weise treu.

Die Schmucktangaren zeigen die Abanderung der

Farbung nicht, im Gegentheil finde ich, dass die Tapi-

ranga glanzender im brennenden Roth wird, und eine

Tatao septicolor, die ich zwei,Jahre hatte, blieb im glan-

zenden Gefieder und fiel nur einer Ungeschicklichkeit

zum Opfer. Sie ist das schonste Exemplar meiner aus-

gestopften Vogel. — Ich erhielt ganz kurzlich, als un-

bekannten brasilianischen Vogel, eine Tangara, in der

Hauptfarbung grau und schmutzig braun, an der Kehle
und am After die Anfange von gelben Federn, die viel-

leicht das Weibchen der Isabelltangara ist. —
[Anm. d. Red.: Ein fernerer Bericht iiber die

weitere Verfarbung der Tangara ware sehr erwiinscht,

nm welchen wir den Verfasser obigen Aufsatzes im
Interesse der Leser dieses Blattes ergebenst ersuchen.]

Ornithologische Notizen aus Schleswig-Holstein.

Von J. Roliweder.

(Fortsetzung.)

3. Der Tliurnifalk als Etagenbewohner.

Wie durchschlagend bei den Vogeln die Annehm-
lichkeiten einer vollbesetzten Tafel auf die Wahl des

Aufenthalts einwirken, das beweist die verhaltnissmassig

grosse Zahl der Thurmfalken an der schleswigschen

Westkiiste. Bbten hier nicht die vielen Mause, die

Menge der jungen Vogel, das Heer der Insecten in dem
kurzen Rasen der freien Felder eine eben so bequeme
wie reichliche Beute, der Thurmfalk wiirde in hiesiger

Gegend gewiss zu den Seltenheiten gehoren. Denn die

Unbequemlichkeiten, welche der Mangel an guten Mst-

platzen ihm verursacht, sind in der That nicht unbe-

deutend. In der ganzen Marsch finden sich nur wenige

steinerne Gebaude, und die Versuche, in irgend einem

Mauerloch, auf Balkenkopfen und unter dem Strohdach

der niedrigen Bauernhauser zu nisten, fiihren gewohnlich

zu schlimmen Erfahrungen. Die wenigen hohern Baume,

meist Eschen und Pappeln, in der Nahe der Hauser

laufen gewohnlich von geringer Hohe an in so diinne

Zweige aus, dass sie der wenig ausgebildeten Kunst-
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t'ertigkeit unseres Falken uniiberwindlicbe Schwierig-

keiten bieten ; zudem sind die meisten schon von der

Elster in Beschlag genommen. Aber gerade dieser letz-

tere Umstand hilft zuweilen aus der Noth. Die festen

und dauerhaften Baue der Elster geben ohne Weiteres

auch ein passendes Thurmfalkenheim ab, und wo ein

Elsternpaar sich verzogen bat, oder — was freilich viel

zu selten passirt — weggeschossen oder vertrieben ist,

da zieht unfehlbar in die leerstehende Wohnung ein

Thurmfalkenpaar ein. Doch vollzieht sich eine solche

Besitzergreifung noch nicht immer in Buhe and Frieden.

Wo einmal die urspriinglichen Besitzer nachtraglich ihr

Becht geltend machen, oder ein anderes Elsternpaar

nahere Anspriiche auf das Nest zu haben glaubt, da

miissen meistens die Ealken das Feld raumen, — In

Uelvesbull sass in den obern diinnen Zweigen einer

mittelhohen Escbe ein Elsternnest. Zwischen den untern

Beisern desselben, gestiitzt auf der Astgabel des Baumes,

befand sich die umfangreiche Wohnung eines Sperlings,

aus der lange Strohhalme, Faden und Bander lang her-

unter hingen und im Winde flatterten. In dem ersteren

Neste hatte sich kaum ein Thurmfalkenpaar eingerichtet,

als ihm der Besitz von den Elstern streitig gemacht
wurde. Wahrend des jetzt sich entspinnenden Kampfes,
den die Kellerbewohner mit grosser Aufregung und
nicht geringem Larm verfolgten , schienen bald die

Falken, bald die Elstern Herren der Situation. Als aber

schliesslich das Elsternweibchen sich auf dem Neste fest-

gesetzt und nielit vom Platze wich, bis der Gemahl
alle Angriffe der Falken gliicklich abgeschlagen hatte,

da mussten die letzteren sich nach einer anderen Be-

hausung umsehen. Es schien keine Zeit mehr zu ver-

lieren. Kurz entschlossen trugen sie einige Beiser

zusammen und richteten sich in zwei Tagen auf dem
TJeberbau des Elsternnestes eine Wohnung her. Merk-
wiirdigerweise lebten die sechs Hausbewolmer von nun
an friedlich neben- oder vielmehr iiber einander , und
5 Sperlings - , 6 Elstern - und 4 Thurmfalkenjunge
verliessen nacheinander Souterain, Hauptwohnivng und
Etage dieses gewiss seltenen Baues.

4. Der Kleilber als Usurpator.

Dass der Kleiber (Spechtmeise, Sitta europaea) als

geschickter Cementirer zur Befestigung der eigenen

Hdhlenwohnung seine Kunst ausiibt, ist bekannt; dass

er dieselbe auch zum Zweck des unrechtmassigen Er-

werbs anwendet, mbchte Manchem neu sein. Ein zu-

verlassiger Beobachter , der Fbrster Pagelsen in

Morel, theilte mir hieriiber am 15. April v. J. Fol-

gendes mit. In den grossen Linden vor der Fbrsterei

waren einige Meisen- und Staarkasten aufgehangt. In
einem der ersteren wollte sich ein Blaumeisen- und
ein Kleiberpaar gleichzeitig hauslich einrichten. Nach
bedeutenden Kampfen fiel der Sieg endlich den Meisen
zu. Die vertriebenen Kleiber bezogen jetzt von den
am nachsten Baum hangenden Staarkasten den unter-

sten, waren damit aber einem Staarparchen, den seit

mehreren Tagen rechtmassigen Besitzern desselben, in

die Hauslichkeit gedrungen und mussten sich selbstver-

standlich von diesen eine ziemlich rucksichtslose Be-
handlung gefallen lassen. Jeden Morgen wurden sie

nebst dem eingebra'chten Hausrath an die Luft befor-

dert, trotz alien Straubens tmd Schimpfens. Dieser

kleine Krieg wurde stets in den Morgenstunden ausge-

fochten, da die Staare spater auf's Feld hinaus ziehen.

Nach einigen Tagen waren die Kleiber um die Mittags-

zeit unter vielem Larmen sehr eifrig bei der Arbeit,

und zu seinem grossen Erstaunen bemerkte mein Ge-
wahrsmann, wie sie das Flugloch des Kastchens schon

reichlich zu zwei Drittheilen test mit Lehm vermauert

hatten. Die Staare sahen sich bei ihrer Heimkehr ge-

prellt und mussten sich durch den Eindringling von

ihrer eigenen Wohnung aus mit triumphirendem „putj

piitj putj " verhohnen lassen. Sie zogen ab und liessen

von nun an den Kleiber unbehelligt. Den Schauplatz

dieser Begebenheit und den nachtraglich auch noch an

den Seiten und Enden fest an den Baum gekitteten

thbnernen Brutkasten konnte ich selbst im Juli in

Augenschein nehmen.
Gleichzeitig theilte Herr Pagelsen mir noch mit,

dass in dem Gehege Westerholz, nicht weit von seiner

Wohnung, eine hohe Buche in der obern Krone von

einem Babenpaar bewohnt wurde, welches damals schon

Junge hatte, wahrend auf den mittlern Aesten sich vor

Kurzem der schwarze Storch angebaut hatte und allem

Anschein nach mit den sonst so rauflustigen Bewohnern
der Dachkammer im Frieden lebte. In den untern Ast-

lochern desselben Baumes nisteten mehrere Staare.

5. Verstellungskunst einer Waldschnepf'e.

Auf einer Hiihnerjagd im mittleren Holstein, Aniang

Octobers 1873, standen wir, zwei andere Jager und ich,

auf dem Wege neben einer Tannenschonung, um auf

meinen Bruder zu warten, der, weil sein Hund am
Rande des Dickichts markirte, ein Stiick zuriick ge-

blieben war. Bald stand in ziemlicher Entfernung vor

ihm unerwartet eine Schnepfe auf. Sie flog bereits mitten

iiber dem Waldchen, als der Schuss fiel, unter dessen

Knall sie trotz der Entfernung von ungefahr 70 Schritt

kopfuber in die Tannen stiirzte. Wir hatten uns genau

die Stelle gemerkt, und als der Hund ohne Schnepfe

zuriickkehrte , arbeiteten sich meine drei Begleiter in

das Dickicht hinein, wahrend ich mich auf einem neben-

hin laufenden Fusssteige in's Gras setzte. Schon hatten

jene eine Weile auf dem Boden und in den Tannen-
zweigen vergeblich gesucht, als ich die vermeintlich Er-

legte zwischen den unten kahlen Stammen geradeswegs
von jenem Platze her auf mich zukommen sah. Sie hatte

ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Suchenden gerichtet,

die, vom Harz beschmutzt und von den herabfallenden

Nadeln belastigt, bereits anfingen, ihrem Aerger Luft

zu machen. Vorsichtig schliipfte sie ein paar Schritte

von mir auf den Fusssteig, horchte noch einmal zuriick

und nahm sich dann gerauschlos auf. Ich schoss sie

jetzt herunter. Nach der Untersuchung war es nicht

zweifelhaft, dass sie von dem Schusse meines Bruders

unberiihrt geblieben war, was ausserdem ihr ungehin-

derter Flug bezeugte. An eine zweite Schnepfe aber

war den Umstanden nach nicht wohl zu denken. Dass

sie sich im Augenblick des Schusses kopflings und wie

todt in's Dickicht stiirzte, war demnach eine List, die

vollstandig ihren Zweck erfiillt hatte, wenn ich nicht

aus Bequemlichkeit auf jenem freien Platze zuriick ge-

blieben ware. Sie mochte es wohl wissen, dass sie sich
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nur auf diese Weise der ferneren Nachstellung entzielien

konnte, gegen welche sie in der kahlen TTmgebung des

Waldckens keinen Sohutz wiirde gefunden kaben.

6. Staarleiclien in Maulwurfsliaufen.

Ausgang April 1874 liess der Forstwarter Petersen
in Immingstedt auf einer neben seinem Hause lie-

genden, ganz Yon Knicks (kohen lebenden HeckenJ um-
scblossenen Weide die Maulwurfskaufen auseinander

w erfen. Bei einem Besuch der Arbeiter machten diese

ihn auf eine Anzahl todter Staare aufmerksam, die sie

in versohiedenen Haufen gefunden haben wollten. So
unglaublich ihm dies vorkam, so musste er sich dock

selbst von der Ricktigkeit jener Aussage iiberzeugen;

denn in seinem Beisein wurden nock aus mehreren, im
Ganzen aus etwa 50 Maulwurfshkgeln, die Leichen von
Staai'en kerausgezogen. Die betreffenden Hiigel zeigten

von Aussen nickts Auffallendes, unterscbieden sicb iiber-

kaupt durch Nickts von den ubrigen. In einigen der-

selben wurde nur einer, in vielen zwei
;
und in mehreren

drei Vogel gefunden. Sie steckten mit dem Kopf nack
unten senkreckt in dem Ausgang der Maulwurfsrohre,

ersckienen ganz frisch, ohne Spur einer Verletzung und
mit vollstandig geordnetem Gefieder. Die ausgegrabenen
Leichen, im Ganzen iiber 100, blieben zerstreut auf dem
Acker liegen und wurden vermutklick vom Raubzeug
gefressen. Ich selbst fand einige Tage spater nur noch

die zerstreut umherliegenden Federn vor
;
an denen ich

constatirte, dass die Staare erst denselben Friihling in

die Locher gekommen sein konnten , was freilick auch

ohnedies vorausgesetzt werden musste, obgleich Peter-
sen behauptete, nur einzelne wenige Vogel auf seinem
Acker bemerkt zu haben. An der Erzahlung des in

seinem Dienst ergrauten Mannes und aufmerksamen
Beobachters auch nur im Geringsten zu zweifeln, habe
ich keine Ursache. Zum Ueberfluss wurde mir dieselbe

von den betreffenden Arbeitern in alien Einzelheiten

bestatigt. Wie aber waren die Staare in solcher Zahl

urn's Leben gekommen, wie in dieser absonderlichen

Lage unter die Maulwurfskiigel gelangt?

7. Merkwih'dige Nistplsitze.

a. Der Kohlmeise.
Die sckleswig - holsteinischen Marschen sind kein

passender Sommeraufenthalt fur Busch-, noch weniger
fur Waldvogel. Nur in der Nahe grbsserer Hofe findet

man auf der von einer breiten „Graff" umgebenen
„Werft" nennenswertke Busck- und Baumanpfianzungen,
im Uebrigen ist die Gegend vollig kakl. Aber auck diese

Anpflanzungen haben es in dem steten Kampfe mit dem
scharfenNordwest meist nicht weit gebracht und gewahren
den Busch- und Baumvogeln nur selten solche Nistge-

legenheiten, wie sie ihnen zusagen. Buchfinken und
Stieglitze sehen sick oft genothigt, ihr Nest in kriippel-

haften Baumzwergen nur wenige Fuss koch zu bauen;
Garten-Laubsanger und -Grasmiicke sind haufig auf die

niedrigsten Bosketstraucher angewiesen , und Griinling

und Hanfiing nisten nicht selten wie der Goldammer
an Wallen, Erdhaufen oder steilen Grabenabhangen. Am
Schlimmsten sind aber die Hohlenbriiter daran. Both-
schwanze, Wendehalse und Meisen, die im Friihjahr

liuigere Zeit in der Gegend sich umhertreiben, sind

gezwungen, bei herannahender Brutzeit in die nachst-

gelegenen Walder zu ziehen. So haben noch die we-
nigsten Marschbewohner jemals ein Kohlmeisennest ge-

sehen, obgleich das „Tallimoschen" ein allgemein be-

kannter Yogel ist. Ich selbst fand deren in einer Beihe
von Jahren kaum zehn, darunter eins an ganz abson-

derlichem Ort : in einem kolossalen eisernen Sckloss

des grossen holzernen Thores vor einem Marschhof bei

Kotzenbiill in Eiderstedt ! Das zum Einschieben des

Biegels bestimmte Loch diente als Flugloch. Das Thor,

und demnach auch das Schloss, wurde selbstverstandlick

nicht mehr geschlossen. Dieser Nothbehelf spricht am
Deutlichsten fiir den Mangel an natiirlichen Nisthohlen.

Meine Bemiihungen, durch Anregung zum Aushiingen

von kiinstlichen Brutkastchen fur kleinere Vogel diesem

Mangel abzukelfen , waren bisher ohne Erfolg , da die

leicht mit zu weiter Oeffnung versehenen Kastchen der

Vermehrung des Sperlings , des Erzfeindes unserer

Marschbauern , Vorschub leisten und dadurch ein

schlimmes Vorurtheil gegen sich erweckt haben.

b. Des grauen Fliegenschnappers.
Neben der vielbenutzten Kegelbahn eines Vergnii-

gungsgartens in Segeberg hingen zwischen den
seitlichen Saulen an diinnen Faden Blumenampeln. Eine

derselben enthielt statt eines Blumentopfs das Nest des

grauen Fliegenschnappers. Das iiber den fiinf Eiern

briitende Weibchen wurde von dem durchstreichenden

Luftzuge bestandig hin und her geschaukelt, und es

stbrte sie weder der Larm der Kegelnden, noch das

Bollen der unter ihr dahinlaufenden Kugeln. — An der

Wand eines Bauernhauses im mittlern Holstein hing,

auf einen Bing gezogen, eine Partie Dohnen. In dem
dachartigen Baum, den die aus Weidenruthen gebogenen

Triangel bildeten, sass ein Fliegensehnappernest mit

kleinen Jungen. Da gerade an der betreffenden Stelle

ein Fenster in die Mauer gesetzt werden sollte, so

wurden die Doknen mit dem Nest auf einen andern,

etwa ackt Sckritt von dem ersten Platz entfernten und
kaum kalb so hoken Nagel gekangt. Das Weibcken
sass sckon wenige Minuten nacher wieder auf den Jun-

gen. Am Tage darauf wehte ein starker Sturm, der an

der Mauer mit solcher Kraft entlang pfiff, dass das

Nest in den sekwingenden Dohnen fast ganz auf die

Seite geneigt wurde. Unfehlbar hatten die Jungen her-

ausfallen miissen, wenn sie nicht durch die sie bedeckende

Mutter festgehalten worden waren. Leider brachte der

Sturm nachtraglich der aufopfernden Mutterliebe ein

trauriges Ende. Durch das Hin- und Herschwanken

der Dohnen und das Zausen des Windes war eine der

nicht zugezogenen Schlingen vor die eine der zum Nest

fuhrenden Oeffhungen zu steken gekommen. Als nack

iiberstandener Sturmesnoth das Weibchen durch diese

Oeffnung hinausfliegen wollte, fand es in der heim-

tiickiseken Scklinge seinen Tod. (Schluss folgt.)

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gcsellschaft.

Sitzung vom 8. Januar 1877. Vorsitzender Herr

Dr. Bolle. Den ersten Theil der Sitzung nahmen

zahlreiche kleinere Mittheilungen der Herren Prof.
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Altum, Dr. Bolle und Schalow, sowie von Letz-

terem verlesene Zuschriften der Herren Sachse (Alten-

kirchen) und Gatke (Helgoland) ein, welche im Pro-

tokoll (im Journal f. Ornithologie) ausfuhrlich wieder-

gegeben werden. Herr Dr. Falkenstein hielt sodann

einen langern Vortrag iiber „die Vogelwelt der Loango-

Kiiste", welcher ebenfalls ausfuhrlich abgedruckt wird.

Hierauf legle Hr. Dr. Reichenow einen von ihm in

Westafrika (am Camerun) gesammelten Honigkukuk
vor, der sich als eine neue, dem Indicator variegatus

Less, von Siidafrika ahnliche, aber doch deutlich unter-

schiedene Art herausgestellt hat, und beschrieb dieselbe

als Indicator stictithorax. Derselbe verlass sodann

noch einige Stellen aus den zur letzten Sitzung fiir

die Berathung des Vogelschutzgesetzes eingesandten

Gutachten, welche in jener Versammlung zur Klarlegung

der Sachlage benutzt wurden, aber nicht mehr zur aus-

fuhrlichen Mittheilung gelangen konnten, und sprach im
Namen des Vorstandes den geehrten Einsendern dieser

Zuschriften, deren Kamen im Protokoll aufgefiihrt sind,

offentlich den Dank der Gesellschaft aus. Hiernach er-

stattete Hr. Dr. Reichenow Bericht iiber die weiteren

Berathungen des Vogelschutz-Gesetzes. Auf Beschluss

der Versammlung waren nach der letzten Sitzung die

Mitglieder E, v. Homeyer, Dr. Brehm, Prof. Ca-
banis, Dr. Bolle, Dr. Bodinus, Dr. Reichenow,
S c h a 1 o w , Prof. Altum , Rath R e i n ic k e und
Schneider zu einer Commission zusammengetreten
und einer Einladung des Fiirsten v. H o h e n 1 o h e zu

einer Commissions-Sitzung im Reichstage am 5. Dec. 1876
gefolgt, um als Sachverstandige ihr Votum abzugeben.

In dieser Sitzung wurde die in der Anlage zum Vogel-

schutz-Gesetze aufgestellte Liste der zu sclmtzenden

Vogelarten durchberathen. Das Urtheil der Gesellschafts-

Commission, welche eine von dem Prasidenten, Hrn. E.

v. Homeyer, ausgearbeitete Vorlage ihrem Gutachten
zu Grunde legte, lautete folgendermassen

:

Gestrichen wurden aus der Liste *) : Ginclus aquaticus,

wegen des Schadens, welchen derselbe den Besitzern

kiinstlicher Fischzuchtanstalten zufiigt (derselbe ist auch
im Eischerei - Gesetz unter den der Eischzucht schad-

lichen Vogeln aufgefiihrt). Lanius minor und collurio.

Bornbycilla garrula, der nur als seltener Wintergast zu
uns kommt und daher nicht von irgend welchem Nutzen
wird. Pyrliula vulgaris, der durch Zerstoren von Knospen
in den Obstgarten oft sehr schadlich wird. Coccothraustes

vulgaris wegen seiner grossen Schadlichkeit in Obstgarten.

Die Gattungen Fringilla und Emberiza wegen ihrer haufig

bedeutenden Schadlichkeit auf Waldsaaten. Jynx torquilla,

welchem ein vorwiegender Nutzen nicht zuzusprechen ist.

Alcedo ispida als Eischrauber. Ciconia alba, dessen Schad-
lichkeit fur die Jagd erwiesen, der aber ausserdem durch
den Volksglauben einen mehr als hinreichenden Schutz
geniesst. Die Schwalben (Hirundo) und Segler (Cypselus),

da diese thatsachlich kaum einer Verfolgung ausgesetzt

sind. Es ware eine „contradictio in adjecto", Vogel unter
gesetzlichen Schutz zu stellen, welche eines solchen gar
nicht bediirfen. Auch kann man das Zerstoren von
Schwalbennestern nicht absolut verbieten, da dieselben

oft im hochsten Grade lastig werden. Ueberhaupt stehen

Schwalben und Segler unter dem Schutze unseres Volks-

glaubens viel sicherer als unter dem eines Gesetzes.

Nacb Wegfall dieser Arten wurden die iibrigen in zwei
Kategorien, der „unbedingt" und „bedingt" zu scho-

nenden Vogel, eingereiht. Vorausgeschickt war in

Hinsicht hierauf von den Mitgliedern des Reichstages,

dass bei der „unbedingten" Schonung das Hal ten der

betreffenden Arten als Stubenvogel und der E i n z e 1 -

fang dem Liebhaber durch das Gesetz nicht absolut

verboten werden sollen, dass hingegen das Verbot des

gewerbsmassigen und Massenfanges auch fur

die ,,bedingt" zu schiitzenden Arten aufrecht erhalten

werde. Als unbedingt zu schiitzende Vogel wurden
demgemass bezeichnet die Gattungen: Lusciola, ErytJia-

cus, Ruticilla, Pratincola, Saxicola, Sylvia, Phyllopneuste,

Hypolais, Calamoherpe, Troglodytes, Anthus, Motacilla,

Accentor, Regulus, Parus, Muscicapa, Oriolus, Capri-

mulgus, Upupa, Sitta, Certhia, Pious, Coracias, Cuculus,

die Eulen mit Ausnahme des Uhu und des Waldkauzes,
der zeitweise und individuell ein entschieden schadlicher

Vogel ist. Eerner Tinnunculus alaudarius (Thurmfalk),

sowie Erythropus vespertinus (RSthelfalk). Der bedingten

Schonung wurden empfohlen : Corvus frugilegus (ortlich

bedingt), Sturnus vulgaris (ortlich bedingt). Die Drosseln

(Turdus und Petrocossyphus) , zeitig bedingt, Schonzeit

vom 25. Marz bis 1. October. Ausserhalb dieser Schon-

zeit wurde das Gestatten des Fangens von Erammets-
vdgeln in Dohnen dringend befurwortet. Die Lerchen

(Alauda). In Bezug auf diese Vogel wurde hervorge-

hoben, dass die Lerchen trotz des massenhaften Weg-
fangens im Laufe der Zeit sich vermehrt hatten, dass

ihr Kutzen fur den Landmann unerheblieh sei, wenn
auch mancher behaupte, dass die Lerchen viel Ungeziefer

frassen, ohne zu wissen, was unter Ungeziefer zu ver-

stehen, und ohne zu vermbgen, ein einziges schadliches

Insect namentlich aufzufuhren, welches in Mehrzahl von
den Lerchen gefressen werde, deren Hauptnahrung eine

vegetabilische sei. Eiir die Schonung der Lerchen gebe

es nur asthetische Grunde. Es wurde daher nur die

zeitig bedingte Schonung wahrend der Brut- und
Hauptzugzeit vorgeschlagen.

Hinsichtlich des Ausnehmens und Verkaufens ess-

barer Vogeleier wurde empfohlen, solches fiir Moven
und Seeschwalben (Larus und Sterna) bis zum 1. Juni,

fiir die iibrigen Vogel nur bis zum 25. April jeden

Friihjahrs zu gestatten.

Am Schluss der Sitzung zeigte Herr Stabsarzt Dr.

Salzmann einen lebenden Pirol vor , der sich seit

vergangenem Sommer in der Gefangenschaft befindet

und ausnehmend zahm und zutraulich geworden ist.

[Nachste Sitzung am 5. Februar 1877 im Restaurant

Zennig, Unter den Linden 13, Berlin. Vortrag des Hrn.

Prof. Altum iiber die Arbeiten der Spechte im Walde.

Gaste sind willkommen.] H. S.

*) Vergl. No. 10 des Ornith. Centralblatts 1876.

Bevorsteliende Ansstellungeu.

Verein zur Forderung und Veredelung
der Kanarienzucht in Hannover, vom 16. bis

19. Februar. Anmeldungen bei Hrn. H. Eirchhoff,

Osterstr. 88, Hannover. — Ornithologische Ge-
sellschaft in Basel, vom 23. bis 27. Februar.

Anmeldungen bis 12. Febr. bei Hrn. J. J. Hindermann-
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Merian.— Verein fur Gefliigelzucht undVogel-
schutz in Oberhausen (Westf.), voni 21. bis 25.

April.— „Aegintha", Ornithologische Gesell-
schaft in Demmin, am 24. und 25. Februar. An-
meldungen bei Hrn. Fabrikbesitzer Wagner.— Verein
der Vogelfreunde in Frankfurt a/M. , Anfang
Marz. — Gefliigelzucht- und Vogelschutz-
Verein fiir Eisleben, vom 24. bis 27. Februar.

Anmeldungen bei Hrn. Kaufmann 0. Sehauseil.

[Die geehrten Vereins-Vorstande machen wir darauf

aufmerksam, Hotizen iiber event, in ihren Vereinen be-

vorstehende Ausstellungen etc. uns recht friihzeitig
zugehen zu lassen, damit die Aufnahme in obige Rubrik
noch zweckentsprechend erfolgen kann. D. Red.]

Nachrichten und Neuigkeiten.

Aus dem Todtenbuche der Ornithologen. 1876.

Baer (Dr. Carl Ernst von), einer der bedeutend-

sten und vielseitigsten Naturforscher dieses Jahrhunderts,

geboren am 17. Februar 1792 auf dem vaterlichen Gute
Piep in Esthland, gestorben als Geh. Staatsrath u. Prof,

d. Zoologie am 29. November 1876 zu Dorpat. Aus
der iiberaus grossen Anzahl seiner Arbeiten sind orni-

thologisch wichtig: Ueber die Entwickelungsgeschichte

des Hiihnerembryo (Burdach's Physiologie, Kbnigsberg

1837) sowie Untersucliungen iiber Bildung und Bau des

Vogeleies in seinem grossen Werke iiber die „Ent-

wickelungsgeschichte der Thiere". Ferner hat er in

Froriep's Notizen (Jahrg. 1825) und in den Preuss.

Provinzialblattern (1834) eine Anzahl biologischer und
faunistischer Arbeiten verbffentlicht. Seinen Narnen

tragt Fuligula Baerii Radde. Eine ausgezeichnete clas-

sische Autobiographie erschien im Jahre 1865. Ferner

giebt Ratzeburg in seinem Forstw. Schriftsteller-Lexikon

(p. 21 u. ff.) eine gute Biographie.

Effeldt (Rudolf), geboren am 17. April 1821,

gestorben zu Berlin am 29. April 1876. Hat sich haupt-

sachlich durch amphibiologische Untersuchungen bekannt

gemacht. Seit dem Jahre 1874 gehorte er der Deut-

schen Ornithologischen Gesellschaft an.

Ehrenberg (Dr. Chr. Gottfr.), geboren am
19. April 1795 zu Delitzsch in Sachsen, gestorben am
27. Juni 1876 zu Berlin als Geh. Medicinalrath und Pro-

fessor an der Berliner Umversitat. Beriihmt als Autoritat

auf dem Gebiete der Infusorienkunde. 1820—1825 be-

suchte er mit Hemprich Aegypten, Bubien u. s. w. und
1829 begleitete er Alexander von Humboldt auf dessen

Reise nach dem Ural und Sibirien. Die auf der erstge-

nannten Pteise gesammelten Vogel wurden in dem grossen

Werke: Symbolae physicae etc. beschrieben. Eine Bio-

graphie findet sich bei Ratzeburg, Forstw. Schriftsteller-

Lexikon, p. 160 u. ff.

Heuglin (Dr. Theodor von), geboren am 20.

Marz 1824 zu Hirschlanden, gestorben am 5. November
1876 zu Stuttgart. Beriihmter Reisender und bedeuten-

der Ornitholog. Eine kurze Todesanzeige findet sich in

diesen Blattern (Jahrg. 1876, p. 42), eine umfang-
reichere Biographie aus bewahrter Feder wird im Jahrg.

1877 des Journal fiir Ornithologie zur Verbffentlichung

gelangen.

Meyer (Dr. med. Rudolf), geboren 1810, ge-
storben am 11. Juni 1876 zu Offenbach am Main, wo
er als praktischer Arzt lebte. Hat eine grosse Anzahl
kleiner, hauptsachlich biologischer Aufsatze in siiddeut-

schen Zeitschriften , z. B. im „Zoologischen Garten",
verbffentlicht. H. S.

Ein „Vogel -Cliristlbaiim"
wie er wahrend der diesmaligen Weihnachtsfeiertage in

Stettin errichtet war, verdient in weiteren Kreisen be-

kannt zu werden.
Herr Hauptmann Bbdicker, — der vor vier Jahren

Mitbegriinder des hiesigen ornithologischen Vereins und
wahrend der ersten zwei Jahre Vorsitzender der Vogel-
schutz- Section und dabei Schopfer der Ideen und Ein-
richtungen war, welche damals zum Schutz der Vogel
hier getroffen wurden, seit zwei Jahren aber aus diesem
Verein ausgeschieden ist, — unterhalt seitdem fur sich

allein wahrend des Winters einen Vogel-Futterplatz im
Freien, wozu hauptsachlich die Futterabgange aus seiner

und den Vogelstuben einiger Freunde Verwendung
finden. In diesem Winter hatte er den gefiederten

Lieblingen zum Weihnachtsfest noch eine ganz besondere
Festgabe ausgedacht. Auf dem Festungswall hatte er

einen iiber 25 Fuss hohen, freistehenden Baum bis

zum Gipfel und um sammtliche Aeste mit Getreide-

Garben umwunden, wozu gegen 20 Garben mit vollen

Aehren verwendet wurden, und ausserdem war unter
dem Baum ringsum Vogelfutter aller Art im reichsten

Maasse gestreut. Gerade wahrend der Weihnachtstage
herrschte strenge Kalte und fusshoher Schnee bedeckte
die Erde, so dass die armen Vogel nirgends Nahrung
fanden und bittere Noth litten. Man kann sich also

denken, wie gross die Schaar der vom Hunger gepei-

nigten Vogel war, welche sich zum „Weihnachtsbaum
des Herrn Bo dicker" einfanden, die Aehren auspickten

und an dem reich bedeckten Futterplatz Rettung vor
dem Hungertode fanden, und es gewahrte eine unbe-
schreibliche Wonne, das muntere Treiben derselben zu
sehen und sich dabei zugleich zu iiberzeugen, wie auch
der Einzelne, wenn er von Liebe und Verstandniss fur

eine Sache erfullt ist, Bedeutendes zu leisten vermag.*)
Herr Bo dicker ist ein echter Freund und gediegener
Kenner unserer einheimischen Vogel, von deren besten

Sangern eine ausgewahlte Sammlung seine Vogelstube
ziert und durch ihren wundervollen Gesang den Lieb-

haber erfreut. Das obige Beispiel liefert ein lebendiges

Zeugniss dafur, wie der wahre Vogelfreund es versteht

und auch thatsachlich iibt, fiir die Freuden-Geniisse,

welche ihm seine gefiederten Lieblinge gewahren, reiche

Vergeltung zu schaffen. Moge dies iiberall Beachtung und

Nachahmung finden ! Diejenigen aber, welche dem Vogel-

liebhaber die Berechtigung des Haltens einheimischer

Singvbgel absprechen wollen, kbnnen aus obigem Bei-

*) Eine specielle Aufzahlung, welche Arten und in welcher
Individuenzahl diese vertreten waren, wiirde hier, wie uberhaupt
bei alien Futterplatzen, die Hauptsache aein, um so den Nutzen
der Anstalten statistiseh durch Zahlen nachweisen zu konnen
und besonders um diejenigen Arten der Sommervbgel, welche
in einzelnen Individuen auch wahrend des Winters in dem be-

treff'enden Gebiete bleiben („bedingte Sommervbgel", Frage 2
des Fragebogens) , sowie regelmassige und ausserordenthche
Wintergaste festzustellen. D, Ked,
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spiel lernen, dass ein solches gesetzliches Verbot nini-

mermehr den Vb'geln zum Schutz gereichen wiirde,

sondern vielmehr dieselb en ihr er einzigen
und wahren Besehutzer berauben hiessel

Man muss erstaunen, wenn sogar in Vereinen, welche

den Vogelschutz mit auf ihre Fahne schreiben, dies

nicht einmal allgemein erkannt wird.

Mit Statuten - Paragraphen und Vereinsbeschliissen

iiber Vogelschutz , die nicht ausgefiihrt werden, und

allerlei sonstigen Phrasen, die nur den Zweck liaben,

in Zeitungen zu prahlen, schiitzt man keine

Vogel vor Hungersnoth im Winter, schafft man ihnen

keine Heimstatten zur Vermehrung, vermindert man
nicht ihre Feinde. Wer das will, der muss selbst
Hand anlegen, nicht bios klug reden, sondern auch

etwasNiitzlicb.es thun; dann ist er ein Vogel fr eund,
dann iibt er Vogelschutz und o'hne dies werden Po-

lizei- sowie Reichsgesetze doch nur ohnmachtig sein.

Adolf Creutz.

Literarisches.

Mittkeilungen des Ornithol. Vereins in Wien. No. 5.

Enthalt den Entwurf eines Vogelschutz - Gesetzes.

bearbeitet von dem Ausschusse des Vereins, welcher

den Zweck hat, als Grundlage zur Reform der bster-

reichischen Vogelschutz-Gesetze zu dienen. An Aufsatzen

ferner : „VoniNeusiedlerSe e", Ornithologische No-

tizen von Jul. Finger, ein Bericht iiber das reiche

A'ogelleben dieses See's, und „Thatsachliches iiber

die Vermin der ung der Vogel" von E. Hodek,
Sehiuss des schon in der vorhergehenden Nummer be-

gonnenen, sehr interessanten Aufsatzes.

Uefoer den gemeinen Enkuk. Von Ludwig Holtz.

(Separatabdruck aus den Mittheil. d. naturwiss. Vereins

f. Neuvorpomm. u. Riigen VIII). Eine werthvolle Arbeit,

in welcher die in der Literatur zerstreuten Beobachtungen

altesten und neuesten Datums gesammelt und in iiber-

sichtlicher Reihe zusammengestellt sind. Die aus den

citirten Stellen sich ergebenden, oft widersprechenden

Ansichten sind in kurzen Schlussfolgerungen zusammen-
gefasst und liefern den Beweis, wie manche hochinter-

essante Momente im Leben des Kukuks noch immer
nicht zur Geniige klar gelegt sind, und dass die For-

schungen iiber diesen scheinbar bekanntesten unserer

heimathlichen Vogel noch nicht abgeschlossen werden
konnen.

Tansch- mid Kauf-Verkehr.

Durch den Unterzeichneten sind „Balge surina-
mischer Vogel" zu beziehen. Preisverzeichnisse

stehen zu Diensten. H. B. Moeschler,

[15] KronForstchenb. Bautzen (Sachsen).

Meine Sammlung ausgestopfter Vogel, bestehend aus

c. 450 Exemplaren aller Lander, will ich des Raumes
halber billig verkaufen. Ein grosser Theil der Thiere

ist nach dem Leben schon ausgestopft, alle stark ver-

giftet. A. K invert,

[22] Wernsdorf, per Tharau (Ostpreussen).

Eine Sammlung europaischer Vogeleier von c. 3000
Stuck in c. 300 Species, in schonen frischen Gelegen

gesammelt, ist zu verkaufen.

Naheres und Verzeichnisse durch Br. Holland,

[23] Stolp in Pommern.

Hanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Post-

versandt unter Garantie. Kastenkafige fur genannte

Sanger. Tinctur gegen thierische Parasiten. Preis-

Courants franco. [25] B. KASPEB, Breslau.

Die Handlung und Ziichterei feiner Kanarien-Boll-

Vbgel von RUDOLF MASCHKE,
in St. Andreasberg im Harz,

versendet in jeder Jahreszeit ihre Vogel mit bestem

Erfolge unter Garantie lebenden Eintreffens. [20]

Unterzeichneter empfiehlt sich im Ausbalgen von
Saugethieren, Thierkopfen, Vogeln und Rep-
tilien.

Jede nur gewiinschte Stellung bitte mit einigen

Worten anzugeben; dieselbe wird dann auf das Schbnste

und Naturgetreueste dargestellt.

Zu Thier- oder Vogelgruppen werden auch kiinstliche

Felsen gemacht.

Was nicht ganz naturgetreu und tadelfrei ist, selbst

bei der schwierigsten Stellung, braucht nicht bezahlt zu

werden, resp. wird derBetrag sofort wieder herausgegeben.

Sammtliche Gegenstande werden auf solche Art

praparirt, dass sie niemals von Motten etc. beschadigt

werden konnen.

Priiparator Banzer, vormals

Praparator im Plonquet'schen zoologischen Museum.
Oehringen in Wiirttemberg.

N. S. Oehringen Hegt an einer sehr frequenten

Bahnlinie, so dass aus den entferntesten Gegenden Alles

in frischem Zustand daselbst ankommt.
Zengniss.

Herrn Praparator R. Banzer in Oehringen kann ich

als einen Meister in seiner Kunst warm empfehlen.

Einen Balg brauchbar stopfen konnen Viele, ihm aber

durch naturgetreue Aufstellung und besonders richtige

Behandlung des Kopfes, sowie Stellung der Augen
Leben verleihen, nur sehr Wenige und gerade diese sehr

sehwierige Aufgabe hat Herr Banzer an den fiir mich

praparirten Baubvbgeln vortrefflich gelbst.

Altenkirchen, Reg.-Bez. Coblenz, October 1876.

[24] von Riesenthal, Oberforster.

Zu verkaufen oder gegen gut sprechende Papageien

zu vertauschen : 1 Paar Pionias mitratus , 1 M. Pionias

flmifrons, 1 Paar Brotogerys tui. H. FIEDLER,
Agram. [26] Universitats-Buchhandler.

Vom Stamme „Trute" habe noch einige Hahne mit

langen Rollen und Pfeifen im Preise von 15—20 Mark
abzulassen. In neuen Prachtexemplaren habe verkauflich

1 B r e h m und B o s s m. „die Thiere des Waldes" start

42 M. nur M. 18., 1 Brehm „Leben der Vogel" start

19 M. nur M. 12. W. Fiehtner,

[27] Memmingen (Bayern).

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse 6'4. Verleger: L. A. Kittlei
JJruck: G. Piitz'sclie Buchdruckerei (Otto Huuthal) in Kaumburg a/S.
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Der Wasserschwatzer (Cincius aquaticus) in

Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtaniier.

Ein klar rieselnder Bergbacb am Ausgang eines

Gebirgsstockes, reichlich mit moosbedeckten Felsblocken;

die steilen Ufer umsaumt von lichtem Erlengebiisch,

durch dessen Liicken der Dachstuhl der alten Klapper-

muhle mit tosendem Wuhrfall und spriihendem Wasser-
rad freundlich hindurclischimmert ; nahe dabei die stein-

beschwerte lebensmiide Briicke , frischgriines Wiesen-
gelande mit sonnigen Wanden verbindend; dazu die

wunderklare Luft eines strahlend hellen Septembertages

im Hochgebirg; dariiber der blaue Himmel und drunten

mitten im steinigen Bachbett ein immer singendes, immer
frbhliches Wasseramselpaar — das Alles stellt sick zu

einem jener liebliehen Bilder aus der Idylle unserer

Hochthaler zusammen, wie ick sie mir, unbeschadet der

erhabenen Grossartigkeit und Majestat der Hochalpen-

scenerie, mit Vorliebe in's Gedachtniss zuriickrufe.

Dort steht sie — getreulich Dir die blendend weisse

Brust zukehrend — auf ihrem Lieblingpfosten, zunachst

dem schaumenden Sturze: die unentwogt friscke und
frohe, die so neugierige und doch immer vorsiehtig um-
blickende, die freie und fromme Wasseranbeterin. Sieh'

sie Dir recht an, denn eben mit andachtigem Knixe ver-

schwindet die neckische Nixe im Allerheiligsten ihres

krystallhell funkelnden Tempels. Moge sie sich darin

vorderhand nach ihrem Wohlgefallen erbauen, wahrend
wir uns etwas genauer nach ihr und ihrer Frommigkeit
erkundigen.

Der Wasserschwatzer, hier zu Lande meist Wasser-
oder Bacbamsel genannt, mochte der aussern Erscheinung

nach so ziemlich allgemein bekannt und eine Personal-

beschreibung deshalb iiberfliissig sein, um so mehr als

unser Vogel durchaus kein ausschliesslicher Bewohner
der Alpenliinder ist, sondern auch iiber das hiigelreiche

Deutschland und nordlichere Gebiete zerstreut sicb vor-

findet. — Als strenger Revierjager schon aus diesem
Grunde nirgends massenhaft auftretend, fehlt die Bacb-
amsel anderseits kaum einem Bache, der reines Berg-
wasser fiihrt. Wo aber Fabriken, Farbereien und ahn-

liche industrielle Etablissements ihre Auswurfstoffe in

die fliessenden Wasser ergiessen und sie triiben und
vergiften; wo kunstvolle Kanale mit technisch untadel-

hafter Quader- oder Holzverkleidung an die Stelle

natiirlicher Ufer getreten, die schattigen Ufer riick-

sichtslos entholzt worden sind und der freigeborene

Gebirgssohn sich in einen willen- und charakterlosen

Sklaven des Menschen verwandelt hat — dort freilich

macht die auch freigeborene Bachamsel einem allfallig

servil gearteten Gliede des Vogelgeschlechts ein der-

artig profanirtes Daheim nicht streitig, das ihm ausser-

dem keinen Schutz und keine Nahrung mehr bietet.

Sie weicht zuriick, so weit es sein muss, so weit, bis

sie die freie Natur wieder findet. An dem Veroden
sehr vieler friiherer Standorte des Wasserschwatzers
tragt ganz allein die rasch und unaufhaltsam vordringende,

die alles freie Thierleben wie ein Waldbrand vor sich

her hetzende und mit versengendem Gluthathem verder-

bende Cultur die Schuld, und keineswegs der Universal-

siindenbock „Vogelsteller", der diesem Vogel wohl nie-

mals irgend nennenswerthe Einbusse gebracht hat.

Ich wage dreist zu behaupten, dass dasselbe fur fast

alle friiher in Europa haufig gewesenen und jetzt selten

gewordenen Vogelarten gilt , abgesehen natiirlich von

jenen, die ausserdem das ungliickliche Privilegium ge-

niessen, unter dem gleissendem Titel „Jagdgeflugel"

sich von einer entwickeltern Menschenart als dem Vogel-

fanger mit einer Vehemenz bis zur Ausartung verfolgen
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zu lassen, die eines besseren Zweckes und einer weniger

bestreitbaren Berechtigung werth ware. — Erst in

zweiter Linie spielt bei der Verminderung der Vogel

der ohne Frage verdammungswiirdige und strengstens

zu verbietende Massenfang dem ganzen Siiden Europas
entlang und wo immer er getrieben wird eine Rolle ; aber

gar keine Rolle spielt dabei der Einzelfang fur den

Liebhaber und wahren Tbierfreund. So wenig dies nun
der Verstand sehr vieler Verstandiger siehet, so reicht

auf der andern Seite die Sebergabe des einfaltigen Ge-

miithes jedes wahrend langer Zeit vielseitig und mog-
licbst vorurtbeilsfrei handelnden Beobachters und Kenners
der europaischen Vogelwelt, ihrer Fortpfianzungverhalt-

nisse, ihrer Lebensbedingungen etc. zur sicbern Voraus-

sage bin, dass, wenn das gras- und fruchttragende Fest-

land Europas einmal in nocb mehr Quadrate und
Quadratchen abgetheilt sein wird und diese noch sorg-

faltiger ausgenutzt werden; wenn die jetzt nocb das

Gnadenbrod der Unzuganglichkeit oder hobeitlicben

Existenzprivilegiums geniessenden alten natiirlichen

Walder noch mehr verschwunden und die selten an

deren Stelle tretenden noch sauberer gekebrte regel-

massig angelegte Baumstammculturen ; die frbhlich

sprudelnden Bache noch mehr in stinkende Fabrik-

kloaken und die Fliisse in schnurgeradlaufende Wasser-
rinnen verwandelt sein werden — die Vogelwelt (mit

Ausnahme weniger Species, die bei solcher Umgestaltung
der Landscbaft ihre Rechnung finden) verschwunden
sein wird, auch ohne die leiseste directe Verfolgung und
trotz unzahligen sinnigen und unsinnigen, einerseits sen-

timental durch Dunn und Dick schiitzenden und anderseits

durch Dick und Diinn auf das Brutalste ausrottenden

sogenannten Vogelschutzgesetzchen.

Fur die verderblichsten F r e u n d e der freien Vogel-

welt balte ich in gegenwartiger Zeit, bei gegenwartigem
Stande der Vogelschutzfrage und der beziigl. im Wurfe
liegenden G-esetze die vielen kleinen Vogelschutzvereine,

die, obwohl mit gutem Willen ausgeriistet, der guten
Sache zu dienen, sich bemiissigt sehen und berechtigt

glauben, iiber Niitzlichkeit und Schadlichkeit der ein-

zelnen Vogelarten zu entscheiden — ja noch mehr!
welche die ihnen niitzlich scheinenden zu scbonen, die

andern mit Berserkerwuth zu vertilgen befehlen, und
die in ihrer Handlungsweise mehr die dunklen Zeiten

der Inquisition erreichen, als das, was der richtige

Vogelschutz sich zur Aufgabe zu stellen hat.

Wie ungerne ein folgenschweres Urtheil iiber Niitz-

lichkeit und Schadlichkeit einer einzigen Vogelart, ge-

schweige denn der Vogelfauna eines ganzen Erdtheils

aus der Feder oder von der Zunge geht, fiihlt nur, wessen
Leben iiber dem Beobachten des Freilebens einer Ornis

auch nur eines kleinen Landes dahingeht. Fiir Orni-

thologen aber, wie sie gegenwartig Salzkrystallen in

der Porzellanschale ahnlich „im Sitzungslocal" zu Ver-
einen zusammenschiessen, deren Kenntnisse aber von
gestern oder heute sind, ist dies natiirlich federleicht,

und wenn solche Begeisterte am Ende nichts Besseres
mehr zu thun wissen, so fiihlen sie sich noch gross,

wenn sie dem Halten von Zimmervogeln einen Priigel

zwischen die Beine werfen und sich dessen noch ofFent-

lich riihmen diirfen. — Angesichts solcher krankhafter
Auswiichse am guten Holze mochte man jetzt scbon

fast eher mit Jeremias auf den Triimmern Jerusalems
ausrufen : du der du die das ganze Vogelge-

schlecht vertilgende Lehre „Vogelschutz !" in die

Welt gesandt hast! Nach meiner im Laufe von mehr
als zwanzigjahriger eifriger und urtheilsfreier Beob-
achtung des Entstehens und Vergehens der Vogelwelt
tragt — wie gesagt — die Cultur weitaus die grosste

Scbuld, dann folgt der Massenfang, aber auch dem
Schaden dieser Erbsiinde wird (so sehr ich fur dessen
Aufhebung bin, jedoch iiberall, nicht nur im Siiden

Europas), glaube ich, zu viel Gewicht beigelegt resp.

von dessen Aufhebung eine grbssere Vermehrung der

Vogel fur die Zukunft erwartet, als sie dieselbe im Ge-
folge haben wird, denn der siideuropaische Massenmord
florirte schon lange, als Mitteleuropa noch reich an
Vogeln war. Jene Einbusse wiirde auch heute noch
wie fruher zum grossen Tbeile ausgeglichen, wenn die

wenigen und dennoch geniigend zahlreich gewesenen
gliicklich Zuriickgekehrten die giinstigen Existenz-Fort-

pflanzungsbedingungen noch jetzt vorfinden wiirden, die

sie fruher alljahrlieh wieder zu machtigem Heere er-

starken liess. — Es ist lobenswerth, was im Fache der

kiinstlichen Niststatten geschieht, aber ein schattenhafter

Ersatz fur die vielerorten fur immer verlorenen natiir-

lichen Niststatten und dessen, was Alles dazu gehort, und
mehr theoretisch richtig als praktisch entsprechend.—Das
Verbot des Einzelfanges fur den Liebhaber wird den bis-

her gehofften Zweck nicht nur nicht erreichen, sondern es

wird von den schlimmsten Folgen sein, denn es ent-

fremdet den Menschen der freien Vogelwelt noch voll-

standig. Das Interesse an ihr sinkt in gleicbem Maasse,
wie die Gelegenheit, sie zu Hausgenossen zu erheben,

verunmoglicht wird, und damit wird das Interesse an deren

Fortexistenz in der Freiheit uberhaupt verschwinden. Es
fallt mir nicht ein, mich dariiber zu ereifern, ob das

Halten von Zimmervogeln, die vorher der Freiheit be-

raubt werden mussten, seine moralische Berechtigung
habe, seitdem ich gedruckt lesen konnte, dass der zabme
Kanarienvogel alle derartige Liebhaberei zu befriedigen

patentirt worden sei und alien Bediirfnissen bestens

entspreche. Ueber solchen Bekenntnissen steht einem
einfach der Verstand still, der allerdings nur durch die

Heulrolle eines Primavogels wieder in Gang zu bringen

sein diirfte.

Es kann nach meiner Meinung nicht vorsichtig genug
zu Werke gegangen werden, um dem Vogelschutze in

praxi zur Erreichung seiner guten Zecke : Vermehrung
der vermeintlich und wirklich niitzlichen oder angenehmen
und Verminderung der vermeintlich schadlichen Vogel,

Herstellung des gestorten Gleichgewichtes zwischen
den einzelnen Arten und Richtigstellung ihrer Lebens-
verhaltnisse behufs moglichst guter Losung ihrer Auf-

gabe im Naturhaushalte zu verhelfen. Ich erlaube mir
anstatt auf Vieles nur auf eiaen Punkt aufmerksam zu
machen: Mir ist z. B. keine Vogelspecies bekannt, die,

im Debermaasse vorhanden, nicht in einer Eichtung
schadlich, auch wenn sie sonst den niitzlichsten zuge-

horte, und auch keine, die, vollstandig ausgerottet, im
Naturhaushalte nicht in irgend einer Weise fehlen resp.

mangeln wiirde. Zu starker Vermehrung und daraus
folgender allzu grosser Anhaufung setzt aber die Natur
ohne plumpe Eingriffe von Seiten des Menschen fast
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ohne Ausnahme selbst den nbthigen Dampfer auf, sei

es (lurch Epidemien, sei es durch freiwillige Auswan-
derung der Ueberzahl oder durch ihre gewaltsame Aus-

stossung. Sollte dies einmal nicht geschehn, so kann
es den Menschen bei den jetzigen Hiilfsmitteln nicht

schwer werden, die jedenfalls nur local nothwendige
Verminderung einer Vogelart, die zudem fur andere

Gegenden, nach denen sie ohne seine Eingriffe selbst

auswandern wiirde, von grossem Nutzen ware, zu er-

reichen; diese Verminderung kann aber nicht vorsichtig

und maassvoll genug exequirt werden, wenn nicht ihr

Schaden grosser sein soil, als der angestrebte Nutzen.

Noch ist hoffentlich das letzte Wort in der hoch-

wichtigen Sache des Vogelschutzes nicht gesprochen,

denn das Chaos der Ansichten dariiber bezeugt deutlich

genug, dass sie noch nicht spruchreif ist; noch aber

werden hoffentlich auch entscheidenden Ortes bei Fallung
eines so wichtigen Urtheils Stimmen, wie sie seit

Neuestem Brehm, E. v. Homeyer und andere ge-

wiegte selbstbeobachtende Fachmanner geltend zu machen
begonnen haben, ihr Gewicht in der Entscheidungsstunde

nicht verloren haben. Eine gesunde Reaction wiirde

wohl dem mit dem Bade ausgeschiitteten Kinde einer

sentimental und riicksichtslos einseitigen Beschluss-

fassung wieder in's Wasser helfen, also mit Brehm:
milder! Sit venia verbo

!

Doch unsere Bachamsel wird sich unterdessen auch
selbst aus dem Wasser geholfen haben, in dem wir sie

Eingangs sich selbst iiberlassen. (Scbluss folgt.)

Der Ganges-Brillenvogel

(Zosterops zmlpebrosa).
Von Emil Linden.

Unter den kleinsten Ybgelchen, die in Gefangenschaft

gehalten sind, ist dieses unstreitig eines der kleinsten,

und wenn man dessen ausserst zarten Bau und ganzes

Wesen betrachtet, so ist es kaum glaublich, dass ich

nun im dritten Jahre zwei dieser anmuthigen und wirk-

lich lieblichen Geschopfe gesund und in grosster Munter-

keit besitze, deren Haltung nicht viel mehr Schwierig-

keiten macht als tausend andere derbere exotische

Vogel. —
Fraulein Hagenbeck hatte, soviel ich noch weiss,

nur 3 Paarchen, von denen ich eines erhielt, jedoch

machte mir der Bezug von Hamburg hierher einiges

Bedenken, aber Herr Director S c hm i d t in Frankfurt a/M.

hatte die grosse Gefalligkeit, die Vermittelung zu iiber-

nehmen, wofur ich noch meinen besondern Dank aus-

spreche. —
Das Futter sollte besonders in frischen, also nicht

getrockneten Ameisenpuppen bestehen, was aber in hie-

siger Gegend seine Schwierigkeit hat, da sich selten

Jemand findet, der sich mit dem Sammeln abgiebt, und
der Bezug von weiteren Entfernungen ist im Sommer
bei warmer Witterung wegen der Gahrung, in die die

Eier iibergehen, fast unmbglich.

Uebrigens will ich hier einschalten, dass mir ein

alter Practicus im Vogelhalten im Anfange meiner
Vogelzucht sagte: Futtern Sie so wenig als mbglich
lebende Ameisenpuppen , die allerdings sehr gerne ge-

nommen werden ; aber der Uebergang von den frischen

zu den gedbrrten ist oft sehr schwer, weil die letzteren

in vielen Fallen nicht gefressen werden und dadurch
mancher Vogel diesem Wechsel zum Opfer fiillt. Statt

dessen hat man ja Mehlwurmer, die das ganze Jahr
ohne Unterbrechung zu erhalten sind.

Diesem guten Bath bin ich nun seit mehr als 10
Jahren nachgekommen und fand ihn vollkommen be-

statigt. —
Ich gebe als Fiitterung bisher gedorrte Ameisen-

puppen und hierzu kleine Mehlwurmer, aber lebend,

allenfalls mit eingedriicktem Kopf, da ich durchaus
nicht einsehen kann, warum man einen Mehlwurm vor
der Verfutterung erst todten soil ; ferner geriebene gelbe

Ruben und Kasequark, und da ich bemerkte, dass sie

einige in ihr Fressgeschirr gefallene Corinthen mit
Begierde genommen, werden tagiich eine Anzahl der-

selben gereicht. — Es ist ganz hubseh , wie sie mit

den kleinen, aber spitzen Schnabelchen auf die zwischen

den Klauen festgehaltenen Beeren losbammern, gcrade

so wie eine Meise mit Nusskernen, mit einem sehr ver-

nehmlichen Gerausch. Gebadet wird sehr oft , ohne
dass das ausserst zarte Gefieder sehr nass wird; das-

selbe ist auf der ganzen Unterseite sehr dicht und sieht

eher einem feinen geschlissenen Pelzchen gleich, als

einer Befiederung.

In Beziehung der Farbung gehoren diese Vbgelchen

nicht zu den farbenpriichtigen Arten, sondern dieselbe

ist bescheiden, jedoch das feine Hellgrau zart und
duftig ; die ganze Unterseite sticht doch sehr hubseh von
der hellgelben Kehle und der olivgriinen Oberseite ab;

der durch kleine Federchen gebildete silberweisse Ring
um die hellgelblicken Augen giebt einen besonderen Reiz

und den richtigen Namen.
In Br ehm's ,,Gefangene Vogel" ist die Beschreibung

richtig, nur ist bei den meinigen der Strich langs der

Bauchmitte nicht gelb, sondern weiss; ich habe schon

oft gefunden, dass unwesentliche Farbenanderungen oft

vorkommen, sei es durch Alters- oder Geschlechtsver-

schiedenheit, durch die Dauer der Gefangenschaft oder

durch andere nicht aufgeklarte Umstande. — Die Grosse

ist unter derjenigen der kleinsten Astrilden, das schwarze

Schnabelchen kurz, diinn und spitzig, die weisslich grauen

Fiisschen sind einer Stecknadel gleich.

Ausgenommen ein seltenes leises Zwitschern, habe

ich noch niemals einen Gesang oder Pfeifen gehort. —
Ich halte diese Vogel in einer gesonderten, fiir ihre

Grosse sehr geraumigen Kafigabtheilung , und da sie

ausserst behende sind, so ist es nichts Seltenes, dass sie

beim Futtern oder Beinigen schnell wie der Blitz her-

auskommen, und ist es mir jedesmal bange, bis ich sie

wieder eingefangen habe, da das Duftige ihres ganzen

Wesens sie nur mit ausserster Vorsicht beriihren lasst.

— Ihr Benehmen ist ausserst munter. Sie sind immer
in Bewegung. Der Flug ahnelt dem der Sonnenvogel

und ist so blitzschnell, dass man sie oft mit den Augen
suchen muss. — Im Schlaf, immer auf der obersten

Sitzstange, schmiegen sie sich so nahe zusammen, dass

sie wie ein kleines Kliimpchen erscheinen. Sie begeben

sich mit der Dammerung zur Ruhe und werden erst

bei vollem Tag munter; selbst in den langen Winter-

nachten, wo schon in den friihen Morgenstunden zwischen
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5 und 6 Uhr Licht angeziindet wird, lassen sie sich nicht

storen und bleiben also 15 Stunden ohne Nahrung. —
Obwohl es den Brillenvogeln nicht an verschiedenen,

oft gewechselten Nistgelegenheiten fehlt, haben sie nocli

niemals eine Anstalt zum Nisten oder Nestbau gemacht,

und da sie genau gleich gefarbt sind , wird das „Paar-

chen" wohl aus gleichen Geschlechtern bestehen. Dem-
nach wird die Gelegenheit wohl ausgeschlossen sein,

Eier oder Junge zu erhalten und Etwas hieriiber mit-

zutheilen. —
Mogen Andere in ihren Ziichtungsversuchen sogleich

von Erfolgen sprechen konnen, so geniigt es mir einst-

weilen, dass es mir gelungen ist, aus der grossen Fa-

milie der Honigfresser die zwei Exemplare der bezeich-

neten Art so viele Jahre munter am Leben in Gefangen-

schaft erhalten zu haben, wozu ich in meiner folgenden

Mittheilung iiber einen afrikanischen Bienenfresser wieder

einen Beweis liefern kann, dass auch die zartesten Vbgel

bei einer richtigen Pfiege in Gefangenschaft ausdauern.

Vereins-Angelegenheiien.

V. Allgemeine Gefliigelausstellung- der „Cypria", Verein
der Gefliigelfreunde in Berlin.

Die fiinfte allgemeine Gefliigelausstellung der„Cypria"

fand in den Tagen vom 26. bis 30. Januar in Berlin statt.

Dieselbe war im Allgemeinen eine ausserordentlich reich-

haltige zu nennen und fand demgemass auch eine sehr

lebhafte Betheiligung des Publicums. Wie sich aber schon

mehrfaek in neuerer Zeit auf Ausstellungen gezeigt hat,

so trat auch bei der vorstehenden ein Missstand zu Tage,

vor dem dringend gewarnt werden muss und auf welchen

die Vereine eine ganz besondere Aufmerksamkeit richten

mogen, namlich der allmalig sich bemerkbar machende
Uebergang der Ausstellungen in Mfirkte. Das Ausstellen

von so zahlreichen Exemplaren derselben Race, nicht

sowohl der Concurrenz bei der Pramiirung wegen als

des Verkaufs halber, ist durehaus tadelnswerth, da es

dem Werthe der Ausstellung Abbruch thut und dem
Zwecke widerspricht. Letzterer besteht ja darin: zu

zeigen, was auf dem betreffenden Felde geleistet werden
kann, also das Yorziiglichste zur Schau zu stellen. Ein
Paar einer R,ace oder Art zeigt aber den Werth des

Erreichten eben so gut als 10 Paare. Mit Mittelmassigem

ferner sollte niemand eine Schaustellung beschicken.

Der Verkauf der ausgestellten Thiere kann selbstver-

standlich nicht unterbleiben, sollte aber, um nicht aus

dem Unternehmen einen Gefiugelmarkt zu machen, be-

schrankt werden. Denn da der Verkauf der ausgestellten

Vogel sich einzig dureh das Motiv rechtfertigen lasst,

gute Ragen und Arten unter das Publicum zu bringen,

ja dies sogar ein wesentlicher Zweck der Ausstellungen

sein muss, so sollte ein Verein nur den Verkauf wirk-

lich guter Stiicke ubernehmen, beziiglich zulassen, nicht

aber durch den Vertrieb mittelmassiger Thiere seinem
Zwecke entgegenwirken. Der Schwerpunkt der in

Rede stehenden Ausstellung lag selbstverstandlich in

dem vorhandenen Gefliigel, vorzugsweise in den Tauben.
Eine Besprechung dieses Theiles, welcheni das „Ornith.
Centralblatt" nur eine bedingte Beriicksichtigung widmen
kann, konnen wir um so eher hier unterlassen, als aus-

fuhrliche Berichte bereits in politischen Zeitungen er-

schienen sind und in speciell der Gefliigelzucht gewid-

meten Zeitschriften nachfolgen werden. Um so mehr
interessirt uns hier der als dritte Section der Ausstellung

aufgefuhrte Theil : Die Sing- und Ziervogel.
Wenn die oben erwahnte Herabminderung der Aus-

stellungen zu Messen schon beim Gefliigel sich bemerk-

lich machte, so trat dieser Missstand in hochst eclatanter

Weise bei den Sing- und Ziervogeln hervor. Die Be-

schickung dieser Section war iiberhaupt nur eine geringe

gewesen, aber auch unter dem Vorhandenen bot sich so

wenig Hervorragendes, dass schon ein fliichtiges Durch-

sehen alles Erwahnenswerthe zeigte und die Preisrichter

eine sehr leichte Arbeit hatten. Unter den vorhandenen

etwa 150 Nummern waren kaum ein halbes Dutzend
hervorragende Stiicke und kaum ein Dutzend einiger-

massen iiber die Alltaglichkeit sich erhebende Erschei-

nungen. Von eigenen Ziichtungen waren einzig durch
Hrn. Jaeckel (Spandau) 1 Paar Rosellas {Platyc.

eximius) und 1 Paar Bluthrumpfsittiche (Plat, haema-
tonotus) ausgestellt, nachstdem hatte Hr. v. Kondra-
towicz (Berlin) ein prachtiges Paar Tonigssittiche

eingesandt, welche bis zum Eiei'legen im Kafige ge-

bracht waren.

Wenn demgemass der allgemeine Eindruck der aus-

gestellten Sing- und Ziervogel nicht ein besonders giin-

stiger war, so verdienen dagegen und um so mehr die

wenigen hervorragenden Einzelheiten unsere Anerken-

hung. Unter diesen waren zwei ganz neue Erschei-

nungen auf dem Schauplatze der Vogelliebhaberei: Der
Rothachsel - Papagei (Psittacula incerta) und der Cap-

Girlitz ( Citrinella totta) , ersterer von Hrn. G a e t a n o

Alpi (Triest), letzterer von Hrn. Mieth (Berlin) aus-

gestellt. Diesen reihte sich ein Eanarienvogel engli-

scher Zucht, ausgestellt von Hrn. A. Brune (Berlin),

an, wegen seiner eigenthumlichen Zeichnung ,,Lizard"

genannt. Der merkwiirdig gefarbte Vogel, im Allge-

meinen griinlich mit reingelber Kopfplatte und ammer-
artigem Riicken,' macht ganz den Eindruck eines Bastards

von Kanarienvogel und Goldammer, insbesondere durch

die gestreckte Gestalt, die goldige Xopfplatte, die Ear-

bung des Riickens und Strichelung der Seiten, doch

spricht gegen solche Annahme die Form des Schnabels,

welcher gar nichts Animerartiges aufweist. Wenn es

gelingen sollte, aus dieser ausserordentlich schbnen

Farbenvarietiit eine Race zu bilden , so wiirde unser

Kanarien-Markt eine wesentliche Bereicherung erfahren.

Diesen drei Vogeln, sowie den schon erwahnten Papa-

geien der Herren Jaeckel und v. Kondratowicz,
wurde je ein erster Preis zuerkannt. Kachst diesen

zogen unter den ausgestellten europaischen Vogeln drei

Rauchschwalben die Aufmerksamkeit auf sich, welche,

von dem Besitzer (Vogel, Berlin) aufgezogen und
schon 7 Monate in Gefangenschaft gehalten, vollstandig

zahm aus der Hand frassen und in dem kleinen Bauer

ruhig auf einer Stelle sitzend, sehr munter aussahen.

Leider konnte die Miihe, welche der Pfleger auf seine

Lieblinge verwendet , nicht mit einer Auszeichnung

belohnt werden , weil die Thiere erst nachtriiglich an-

gemeldet wai'en.

Als Erscheinungen zweiten Ranges, denen auch je

ein zweiter Preis zuerkannt wurde, waren zu bemerken

:

ein Anakan (Sittace severa) von C. Z e i d 1 e r (Halle a/S.),
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ein Jendaya (Conurus jendaya) von demselben, em Rosen-

ringsittich (Palaeornis Lathami) von pu four (Berlin),

ein Schildsittich (Platycercus Barrabandi) von E. Spind-
ler (Berlin), ein Goldkopf (Pionias Gulielmi) von Du-
four (Berlin), ein Blaubart (Chrysotis festiva) [fiir den

Catalog falschlich als Diadem-Amazone angemeldet] von

Mieth (Berlin), eine Diadem-Amazone (Chr. diademata)

von C. Z e i d 1 e r , ein Jamaika-Trupial (Icterus Jamacaii)

von Frl. B. Weinstein (Berlin), ferner Griinkardinale

(Gubernalrix cristatella) , Grundrothel (Pipilo erythroph-

thahnus), Sonnenvogel (Liotrix luteus) und Seharlachtan-

gara (Pyranga rubra) von D. Dufour. Von europaischen

Vogeln : 1 Paar Zwergobreulen (Scops zorca) von

A. B rune (Berlin), Grasmiicken, Amsel und Nachtigall

von E. Spindler, eine Singdrossel und ein Garten-

rothschwanz von V. v. Czaplinski (Berlin), welche
alle vorziiglich gehalten waren.

Unter den Kanariensangern war nichts, was man
nicht schon anderswo gehort hatte. Als beste Leistung

wurde die des Herrn W. Mieth anerkannt und mit

dem ersten Preise ausgezeichnet. (Schluss folgt.)

Nachrichten und Neuigkeiien.

Weiterer Bericlit iiber die gegenwartige Lagc
der Vogelsclmtzfragc.

Nachdern die Vorberathungen iiber den Gesetzent-

wurf, betreffend den Scbutz niitzlicher Vogel, gegen-

wartig einen Abschluss gefunden haben
,

geben wir

nochmals ein kurzes Resume iiber den Verlauf der Ver-

handlungen, far deren priicise Mittheilung dem „Orni-
thologischen Centralblatte" von Anbeginn die

Prioritat vorbehalten war.

Der Antrag des Fiirsten zuHohenlohe-Langen-
b u r g beziiglich der Beschlussfassung iiber den von ihm
ausgearbeiteten Entwurf eines Vogelschutzgesetzes wurde
am 3. November 1876 dem Deutschen Reichstage iiber-

reicht (mitgetheilt in diesem Blatte No. 10, 15. Nov. 1876).

In den folgenden Verhandlungen des Reichstages iiber

diesen Gegenstand wurde der erwahnte Antrag einer

Commission zur Begutachtung iiberwiesen. An diese

wandte sich der Vorstand der „Allgem einen Deut-
schen Ornithologischen Gesellschaft" mit

dem dringenden Ersuchen, ihr Urtheil in dieser hoch-

wichtigen Frage zu beriicksichtigen, und hatte die Ge-

sellschaft in Folge dessen die Ehre, den Antragsteller,

Fiirst z. Hohenlohe, sowie mehrere andere Mitglieder

derReichstagscommission und den Regierungs-Commissar,

Geheimrath A s c h e n b o r n in der Sitzung am 4. Dec. 1876

zu begriissen, in welcher der Standpunkt der Vogel-

kenner und Liebhaber einem Schutzgesetze gegeniiber

klar gelegt wurde (vergl. dieses Blatt No. 12, 15. Dec.

1876). Ein Ausschuss der Gesellschaft, welcher von

der Versammlung mit der ferneren Berathung der An-
gelegenheit betraut war, folgte hierauf der ehrenvollen

Einladung der Reichstagscommission zu einer Sitzung

am 5. Dec. 1876, urn als Sachverstandige ein specielles

Gutachten iiber die aufgestellte Liste der zu schiitzenden

Vogelarten abzugeben (mitgetheilt in der vorhergenden

No. 3 dieses Blattes).

Nunmehr ist der „Bericht der Reichstags-
commission", erstattet von dem Reichstagsabgeord-

neten und Mitgliede der Allg. Deutsch. Ornithol. Ge-
sellschaft Dr. H. Dohrn (Stettin) und unterzeichnet

von der „IX Commission", Fiirst zu Hohenlohe-
Langenburg (Vorsitzender) , Dr. Dohrn (Berichter-

statter), Abeken, Ausfeld, Freiher v. Are tin
(Illertissen), v. L e n t h e, v. E u d w i g, Graf v. K 1 e i s t,

Pfafferott, Rohland, Dr. Schacht, Dr. Schroe-
der (Friedberg), Dr. Buhl, Roemer (Hildesheitn),

erschienen, in welchem auf Grund der stattgefundonen

Verhandlungen ein neuer Entwurf aufgestellt ist, wel-

cher geeignet sein diirfte, den Hauptgesichtspunkten

gerecht zu werden : „die natargemiisse Vermehrung
der niitzlichen Vogel zu sichern und die Massenvertil-

gung derselben zu beschranken, sowie fiir Vereinbarung

entsprechender internationaler Vertriige eine zweckmas-
sige Grundlage zu geben." Dieser Entwurf la u tot:

Entwurf eines Gesetzes
betreffend den Schutz niitzlicher Vogelarten.

§ I-

Das Fangen sowie das Todten von Vogeln der in

der Anlage verzeichneten Arten ist untersagt.

§ 2.

Der Bundesrath wird ermjichtigt, das Fangen sowie

das Todten anderer fiir die Bodencultur niitzlicher Vogel

zu verbieten. Das Yerbot kann auf gewisse Zeiten

und Bezirke oder Orte beschrankt werden.

§3.
In Ansehung der auf Grund des § 2 beschrankt

geschutzten Vogelarten ist der Bundesrath befugt, be-

stimmte Arten des Fanges oder den Fang unter Um-
standen , welche eine Massenvertilgung ermbglichcn,

allgemein oder fiir bestimmte Zeiten zu beschranken.

Dahin gehort insbesondere

:

a) Der Fang oder die Erlegung der Vogel zur Nacht-

zeit mittels Leim, Schlingen und Netze, Feuer-

oder anderer Waffen; hierbei gilt als Nachtzeit der

Zeitraum von einer Stunde nach Sonnenuntergang

bis eine Stunde vor Sonnenaufgang;

b) jede Art des Fanges oder der Erlegung, so lange

der Boden mit Schnee bedeckt ist;

c) jede Art des Fanges oder der Erlegung liings der

Wassergerinne, an den Quellen und Teichen wah-

rend der Trockenheit

;

d) der Fang mit Anwendung von Kornern oder an-

deren Futterstoffen, denen betaubende oder giftige

Substanzen beigesetzt sind;

e) der Fang mittels Schlingen" und Fallen jeder Art

und Form, welche auf der Bodenflache angebracht

werden, namentlich mit Reusen, kleinen Fallkafigen

und Schnellbogen;

f) der Fang mittels beweglicher und tragbarer, auf

dem Boden oder quer iiber das Feld, das Nieder-

holz oder den Weg gespannter Netze, allgemein

oder fiir bestimmte Zeiten des Jahres zu verbieten.

§
4

"
. .

Desgleichen ist verboten hinsichtlich aller in § 1 und

2 geschutzten Vogelarten das Zerstoren oder Ausheben

der Nester oder Brutstatten, das Wegnehmen der Eier

und Fangen der Jungen, sowie der An- und Verkauf

oder Feilbieten der gegen dieses Verbot erlangten

Nester, Eier und Vogel.
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Dem Eigenthiinier unci dem Nutzungsberechtigten
steht jedoch frei, Hester, welche sich an oder in Ge-
biiuden oder in Hofraumen befinden, zu beseitigen.

§5.
Der An- und Verkauf, sowie das Feilbieten von

todten Vogeln der in der Anlage verzeichneten und der

nach den Anordnungen des Bundesraths unbeschrankt
geschiitzten Arten ist verboten. Auch der An- und
Verkauf von todten Vogeln solcher Arten, denen nur ein

bedingter Schutz gewahrt ist, kann von dem Bundesrath
fiir bestimmte Jahreszeiten oder Bezirke verboten werden.

§6.
Dem Vogelfange iin Sinne dieses Gesetzes wird das

Aufstellen von Vorrichtungen zum Fangen der Vogel,

als derNetze, Schlingen, Leimruthenu. s. w. gleichgestellt.

§7.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieses

Gesetzes oder gegen die von dem Bundesrath auf Grund
desselben erlassenen und bekannt gemachten Anord-
nungen werden mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft.

Der gleichen Strafe unterliegt, wer es unterlasst,

Kinder oder andere unter seiner Gewalt stehende Per-
sonen, welche seiner Aufsicht untergeben sind und zu
seiner Hausgenossenschaft gehoren , von der Uebertre-
tung dieser Vorschriften abzuhalten.

§8.
Neben der Geldstrafe oder Haft kann auf Einziehung

der Werkzeuge, welche zum Fangen oder Todten der

Vogel, zum Zerstdren oder Ausheben der Nester, Brut-
statten oder Eier gebraucht oder bestimmt waren, so-

wie auf die Einziehung der Vogel, Nester und Eier
erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem Verur-
theilten gehoren oder nicht.

§ 9.

Zu wissenschaftlichen und Lehrzwecken oder wegen
besonderer brtlicher Bediirfnisse konnen Ausnahmen von
den Verbotsbestimmungen dieses Gesetzes oder den auf
Grund desselben zu erlassenden Anordnungen eintreten.

Die Voraussetzungen, unter welchen solche Ausnahmen
statthaft sein sollen, bestimmt der Bundesrath.

§ 10.

Die landesrechtlichen Bestimmungen zum Schutze
niitzlicher Vcigel bleiben insoweit unberiihrt, als sie sich

auf Vogelarten beziehen, welche nicht in Folge dieses

Gesetzes geschiitzt sind.

Auch bleibt den Bundesstaaten vorbehalten , das
Fangen sowie das Todten von Vogelarten, welche nach
der Anordnung des Bundesraths nur bedingt geschiitzt
sind, unbedingt zu verbieten.

Anlage zu § 1.

1. Erdsanger, namentlich Sprosser (Luscinia philomeld),

Nachtigall (Lusc. vera) und Blaukehlchen (Cyanecula
leucocyana).

2. Schmatzer , namentlich Steinschmatzer (Saxicola

oenanthe) und Wiesenschmatzer (Pratincola rubicola

und rubetra).

o. Steinrothel (Petrocincla saxatilis).

4. Laubvogel und Grasmiicken , namentlich Weiden-
laubvogel (Phyllopneuste rufa) , Fitissanger (Ph.

trochllus), Waldlaubvogel (Ph. sibilatrix), Garten-

laubvogel (Hypolais hortensis), Sperbergrasmiicke

(Sylvia nisoria), Gartengrasmiicke (Sylv. hortensis),

Schwarzkopf (S. atricapilla) , Dorngrasmiicke (S.

cinerea), Zaungrasmiicke (S. currucd).

5. Rohrsanger, namentlich Drosselrohrsanger (Calamo-

herpe turdoides), Teichrohrsanger (C. arundinacea),

Sumpfrohrsanger (C. palustris), Schilfrohrsanger

(
C. phragmilis) , Binsenrohrsiinger

( C. aquatica),

Heuschreckensanger (C. locustella).

6. Schwalben , namentlich Hausschwalbe (Hirundo

urbica), Bauchschwalbe (H. rustica), Uferschwalbe

(H. riparia).

7. Fliegenfanger , namentlich grauer Fliegenfanger

(Muscicapa grisola), Zwergfliegenfanger (M. parvd),

Trauerfliegenfanger (M. luctuosa).

8. Zaunkonig (Troglodytes parvulus).

9. Baumlaufer (Certhia familiaris).

10. Kleiber (Sitta caesia).

11. Meisen, namentlich Kohlmeise (Parus major),

Tannenmeise (P. ater), Haubenmeise (P. cristatus),

Sumpfmeise (P. palustris), Blaumeise (P. coeruleus),

Schwanzmeise (P. caudatus).

12. Mauersegler (Gypselus apus).

13. Kachtschwalbe (Gaprimulgus europaeus).

14. Wiedehopf (Upupa epops).

15. Blaurake (Coracias garrula).

16. Kukuk (Cuculus canorus).

17. Spechte, namentlich Schwarzspecht (Picus martius),

Griinspecht (P. viridis), Grauspecht (P. canus),

Buntsprechte (P. major, medius, minor und leuco-

notus).

Von den Motiven zu den vorstehenden Bestimmungen

theilen wir folgend aus dem „Berichte der Reichstags-

commission" noch diejenigen mit, welche auf ornitholo-

gische Gutachten sich griinden:

Zu § 1 nebst Anlage.
TJnbedingter Schutz fiir die in der Liste stark ein-

geschrankten Vogelarten fand nach Anhorung der Sach-

verstiindigen in der Commission kein Bedenken. Ent-

fernt aus der Liste sind alle Arten, welche zeitweilig

oder brtlich schadlich wirken, wie Krahen, Finken, Staare,

Drosseln. Fiir diese Arten empfiehlt sich zum Theil

eine bedingte Sehonung. Hervorzuheben ist, dass be-

ziiglich des Drosselfanges Seitens der Sachverstandigen

eine Schonzeit bis zum 1. October empfohlen wird. Da
bis zu diesem Termin ein grosser Theil derselben ge-

zogen sei, so werde damit ihre Eihaltung und Vei-meh-

rung gewahrleistet , und es erscheine nur billig, fur

spatere Termine den Forstern u. s. w. den Erwerbszweig

des Krammetsvogelfanges nicht weiter zu beschranken.

Ferner sind aus der Liste die Lerchen gestrichen,

allerdings nicht ohne lebhaften Widerspruch. Es wurde

aber unzweifelhaft festgestellt, dass die Lerchen, trotz

des massenhaften Wegfangens, sich erheblich vermehrt

hatten; der Nachweis dagegen sei noch zu bringen, dass

die Lerchen schadliche Insecten in grosserer Zahl ver-

tilgten, ihre Hauptnahrung sei eine vegetabilische. Wenn
es demnach iiir ihre Sehonung nur asthetische Griinde

gebe, so seien sie aus dieser Liste fern zu halten.

Andere Vogelgattungen , wie die Pieper (Anthus),
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wurden als unerheblich und Verfolgungen nicht ausge-

setzt gestrichen.

Rothkehlchen und Rothsehwanze gehbren in manchen
Gegenden Deutschlands zu den allgemein den Winter
hindurch in der Wohnstube freigehaltenen Vbgeln. Sie

werden an solehen Stellen als besondere Hausfreimde

ganz besonders gehegt und gepflegfc, Sie sind deshalb

nicht in die Liste aufgenommen.

Raubvbgel endlich und Storch, Eisvogel, Wasseramsel
und Wiirger verdienen einengesetzlichenSchutz gar nicht.

Zu § 2.

Dieser Paragraph enthalt eine allgemeine Ermachti-

gung fur den Bundesrath, andere als die in § 1 ange-

fiihrten Vogelarten zeitlich oder ortlich unter Schonung
zu stellen. Auch abgesehen von Grunden internationaler

Natur erschien eine solche Ermachtigung zweckmassig,

um schleunig Massnahmen treffen zu kbnnen, bei denen

es sich etwa um Schonung einwandernder Vbgel, zum
Beispiel Rosenstaar, handele.

Vorstehender Entwurf wird in einer der nachsten

Sitzungen der „Allgemeinen Deutschen Ornithologischen

Gesellschaft" zur eingehenden Besprechung gelangen,

woriiber das „C e n t r a 1 b 1 a 1 1" fernere Mittheilung bringt.

Dr. Reichestow.

Die Zwergtrappe (Otis tetraxj
und das zu erwartende deutsohe Vogelschutzgesetz.

Von W. Thieneinann.

Da die Zwergtrappe in mehreren Gegenden Thii-
ringens jetzt vbllig eingebiirgert ist, auch nach den

unzweifelhaften Angaben des Herrn Grafen v. Roedern
bereits in Schlesien an verschiedenen Orten briitend an-

getroffen wird, so ist sie selbstverstandlich nicht mehr
als Auslander, sondern als deutscherVogel zu be-

trachten, hat sonach auch gewiss gerechte Anspriiche

auf gesetzlichen Schutz in Deutschland. Als der

Gattung T r a p p e angehbrig bezieht sich allerdings auch

auf sie das Jagdgesetz vom 26. Febr. 1870, nach wel-

chem die Trappen vom 1. Mai bis Ende Juni geschont

werden miissen. Diese kurze Schonzeit geniigt indessen

durchaus nicht fur diesen Vogel, sofern er sich ausbreiten

und an einem Orte ansiedeln will, den er bisher noch

nicht bewohnte. Einerseits namlich treffen die Zwerg-
trappen aus dem Siiden zuriickkehrend oftmals sehon in

der zweiten Halfte des April am neugewahlten Wohn-
platze ein und laufen Gefahr, noch vor Beginn der

Brutzeit weggeschossen zu werden, andrerseits ist nach

den neuesten Beobachtungen Ende Juni die Brutzeit

durchaus noch nicht voriiber, indem voriges Jahr noch

im Juli ein Nest mit unbebriiteten Eiern in der Gegend
von Gangloffsommern gefunden wurde.

Es diirfte daher sehr gerathen sein, unsere neuen

Einwanderer in dem zu erwartenden Vogelschutzgesetze

mit einem besondern Paragraphen zu bedenken, dahin

gehend, dass die Zwergtrappe im Eriihjahre
nirgends, im Herbste vom 1. September an
nur in denjenigen Jagdbezirken geschossen
werden diirfe, inwelchen sie bereits wenig-
stens 10 Jahre ansassig war und ihre An-
siedlung demnach vollstandig gesichert er-

s c h e i n t. Schonzeit demnach vom 1. April bis 31. August.

Nur auf diese Weise, glaube ich, wird dieser Vogel
sich ungehindert weiter verbreiten und die auserkornen
Wohnplatze behaupten konnen. Das Ueberhandnehmen
dieses merkwiirdigen und schbnen Thieres aber ist nicht
bios fur den Jager und Schiitzen erwiinscht, denen es
eine herrliche Jagdbeute vor's Rohr und einen delicaten
Braten auf den Tisch liefert, sondern auch fur den
Landmann, dem es indirect durch seine Nahrung niitz-

lich ist, welche neben allerhand Griinem vorziiglich aus
Kafern, Raupen und Heuschrecken besteht.

Das Fleisch eines jungen Mannchens, welches, von
einem Habicht geschlagen, aber nur wenig verletzt, in

meine Hande kam, habe ich selbst versucht und kann
versichern, dass dasselbe, obwohl es gebraten nicht die

weisse Farbe des Fasanen, sondern eine mehr dunkle,
dem Fleische der Grosstrappe ahnliche besitzt, sehr zart

ist und einen feinen, angenehmen Wildgeschmack hat.

Bericlitignng'.

In der Liste der von BTrn. E. Linden in Gefan-
genschaft lebend gehaltenen Papageien (No. 2, S. 15
dies. Bl.) ist die Bemerkung: „ein Exemplar wie es

kein zweites giebt" irrthumlich zu PI. roseicapillus anstatt

zum vorhergehenden PL Ducorpd gestellt worden, was
wir hiermit berichtigen. D. Red.

Fragen und Auskunft.

Eine geehrte Redaction ersuche ich hiermit gehor-

samst, eine Erwiderung von meiner Seite aufzunehmen,
die mir zur Rechtfertigung und manchem Leser viel-

leicht zur Unterhaltung dienen kbnnte.

Auf die Anfrage eines „Neunzigjiihrigen" in No. 1

dieses Blattes hat eine geehrte Redaction erwidert, dass

Otus sylvesiris wohl die Eule gewesen sein mochte, die

sich in einer Raubvogelfalle neben der Taube vorfand,

und dass dieser Vogel die warme Fursprache in meinem
ersten Aufsatze wohl nicht ganz verdienen diirfte, da
auch Naumann es erlebte, dass eine Waldohreule ein

Rebhuhn im Schlafe iiberraschte und todtete.

Zuerst muss ich hierzu bemerken, dass die Wald-
ohreule nach meiner Meinung nicht im Stande ist, eine

Taube zu bewaltigen; zweitens, dass es eine „grossere

Eule" gewesen sein soil, also doch auch wohl grosser

als eine Taube. Otus sylvesiris ist aber nicht einmal

grosser als viele Haustauben. Die gewohnliche Haus-
taube ist 33,5 Ctm. , die Trommeltaube 37—39,5 Ctm.

und die Ohreule 34,5 Ctm. gross.

Dass Naumann sehr gewissenhaft seine Beobach-
tungen niederschrieb, wissen alle Ornithologen, aber ge-

irrt hat er sich doch ofter. Ich besitze N a um a n n's

Naturgeschichte nicht, hatte aber vor einigen Tagen
Gelegenheit, eine Viertelstunde in dem Werk herumzu-
blattern, und schon in dieser Viertelstunde fand ich 2 Irr-

thiimer: 1., „der Waldlaubsanger {Phyllopneuste sibilatrix)

legt sein Nest mit Federn aus"; 2., „der Lerchenfalk

(Falco subbuteo) fangt nur die fliegenden Vbgel, weil er

sich Schaden zufugen wurde bei seinem gewaltigen Stossen."

Der Waldlaubsanger baut aber nie mit Federn; es

ist dies gerade ein charakteristisches Unterscheidungs-

zeichen im Nestbau der verschiedenen Laubsanger, die

alle ausser sibilatrix reichlich Federn verwenden. Und
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der Lerchenfalk fiingt nicht nur im Fliegen, sondern er

holt auch oft seine Beute aus Gestrtiuch, Rohricht etc.

heraus. Es diirfte nicht ganz uninteressant sein, wenn ich

die verschiedene Jagdausbeute ein und desselben Lerchen-

falken, zu verschiedenen Zeiten beobachtet, hier erzahle.

Zwischen den Stationen der Berlin-Hamburger Bahn,

Paulinenau und Eriesack, begleitete ein Lerchen-

falk mehrere Sommer hindurch ziemlich regelniassig

eine bestimmte Strecke den Zug auf etwa 30 Schritt

Entfernung und in Hbhe von 10—15 Fuss, so nah also,

dass ich genau die Zeichnung an Kehle und Wangen
erkennen konnte. Dem schwarzen Rauch der Locomo-

tive wich er durch schnelles Senken und Wiederauf-

steigen aus. Scheuchte nun die Locomotive einen Vogel

auf, so machte der Ealk sogleich Jagd auf ihn.

Bei meiner ersten Eahrt vor 4 Jahren wurde eine

graue Bachstelze (Motacilla alba) auf diese Weise auf-

gejagt und vom Ealken sogleich verfolgt, aber nicht

erfasst. Sie ging im schnellen Zickzack immer hbher,

hart gedrangt vom Falken, der aber nach einer halben

Minute seine Jagd aufgab.

Das zweite Mai flog ein Goldammer (Emberiza ci-

trinella) auf, der im Augenblick gepackt wurde.

Das dritte Mai erkannte ich den verfolgten Vogel

nicht. Er stiirzte, vom Ealken verfolgt, in's Bohr und

der Ealk ihm nach. Nach mehrmaligem Hin- und Her-

spi'ingen und Elattern im Bohr erhob sich der Ealk mit

seiner Beute in die Luft.

Bei der vierten Jagd entkam zwar der von der Lo-

comotive aufgescheuchte Wiesenpieper {Anthus pratensis)

mit genauer Noth der Verfolgung des Ealken in der Luft,

aber sein Verfolger zog ihn einige Secunden spaier aus

dem Werftstrauch hervor, in den er sich gefliichtet hatte.

Bei meinem letzten Beobachten rettete sich der ver-

folgte Vogel durch sein Hineinwerfen in's Bohr. Der
Falk war wieder nachgeschossen , und am Hin- und
Herschwanken des Bohrs erkannte ich auch deutlich die

weitere Verfolgung, aber er erschien bald wieder ohne

Vogel in den Fangen.

Noch einmal kehre ich zu den Eulen zuruck, urn

mitzutheilen, dass ein junger ausgewachsener Waldkauz
(Syrnium aluco) , den ich acht Tage lang hatte , ein

grosses Stuck Bindfleisch ganz leidlich gut zerriss, d. h.

lange Streifen davon abzog, wahrend meine Ohreule bei

meiner sechstagigen Abwesenheit zu Pfingsten nichts ge-

fressen hat, weil sie von einem halben Pfund Bindfleisch

nichts abzureissen vermochte. Nur lange Schrammen
waren im Fleisch sichtbar. Einmal gab ich ihr eine

Taube, die der Wanderfalk (Falco peregrinus) auf der

Brust angefressen und verfolgt im Stich gelassen hatte.

Sie liess, obgleich hungrig, zuerst die Taube liegen, fing

spater an, uberall an der Taube herumzuzerren , aber

nach stundenlangem Abmuhen hatte sie kaum nennens-

werthe Brockchen abgerissen, so dass ich gezwungen
war, die Taube in kleine Stiicke zu zerschneiden und
die grosseren Federn zu beseitigen.

Ich meine, man miisste durch solche Versuche alte

Irrthiimer zu beseitigen streben.

Ich traue dem Waldkauz schon leichter einen Anfall

auf eine Haustaube zu , weil er viel starker , und

wenn keine Mause vorhanden sind, gezwungen ist, sich

an Vogeln zu vergreifen. Ereilich sind in mausearmen
Gegenden auch die anderen Eulen gezwungen, auf

kleinere Vogel Jagd zu maehen.

Der Uhu erscheint , wie ofter beobachtet wurde, in

Gegenden, wo er nie fruher gesehen wurde, nistet auch

dann dort zuweilen. Es kann also auch der Uhu die

„grb'ssere Eule" gewesen sein. Ad. Walteb.

[A n m. d. Red.: Zur Klarung dieser Erage ersuchen

wir die geehrten Leser um Mittheilungen fur oder gegen,

um festzustellen, ob laumann in der That bei der an-

gefiihrten Notiz iiber die Ohreule einen Irrthum be-

gangen, und die von uns demgemass gefolgerte Ver-

muthung nicht eine wahrscheinliche ist. Dass der

Waldkauz den kleinen Vogeln im Allgemeinen viel

gefahrlicher ist als die Waldohreule, steht fest, doch

liegen nicht in gleicher Weise verbiirgte Ealle vor, dass

sie sich an grosseren Vogeln, wie Tauben, vergriffen.

Mittheilungen bezuglicher Beobachtungen waren daher

von grossem Werthe.]

Tansch- und Kauf-¥erkehr.
Jahrgang 1857 der Naumannia und Jahrg. 1868—73

des Journals f. Ornithol. werden antiquarisch zu kaufen

gesucht.

Franco-Offerten mit Preisangabe in der Expedition

dieses Blattes sub JL 14 erbeten. [28]

Eine reichhaltige Sammlung europaischer Vogeleier?

nach neuester Manier praparirt und sehr gut conservirt,

steht sehr billig zum Verkauf. Katalog beim Uhr-
macher Brand jun. in Naumburg a/S. [31]

Hanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Post-

versandt unter Garantie. Kastenkafige fur genannte

Sanger. Tinctur gegen thierische Parasiten. Preis-

Courants franco. [30] R. KASPER, Breslau.

Die Handlung und Ziichterei feiner Kanarien-Roll-

Vogel von RUDOLF MASCHKE,
in St. Andre a sb erg im Harz,

versendet in jeder Jahreszeit ihre Vogel mit bestem

Erfolge unter Garantie lebenden Eintreffens. [21]

Kiinstliche Nistkasten.

A., fiir insectenfressende Vogel.
fiir Staare, Bachstelzen, Meisen, Sperlinge etc. a Dtz. M. 9,

„ Rothschwanzchen, Fliegenschnapper . . M. 5—6.

B., fiir Papageien.
fur Wellensittiche a Dtz. M. 1G,

,, Sperlings- und Zwergpapageien .... „ 19,

„ Australische Prachtsittiche „ 22,

,, Buntsittiche „ 27.

u. s. w.

Nistkasten mit Baumrinde bekleidet 40 Pf. pro St. mehr,

do. aus naturlichen Bamnstucken „ „ „ „ „
Preiscourante stehen zu D.iensten.

Oelze in Thiir. Die Kisten- u. Holzwaarenfabrik

[29] Hartleb & Leibe.

Redaction und Expedition: Berlin S., Brnndenbnrg-Strasse H4. Verleger: L. A. Kit tier in Leipzig.

Druck: G-. Piitz'sche Buchdruckerei (Ottn Hauthal) in Naixmburg a/S,
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Ueber die Preparation der Eier fiir die Sammlung.

Von W. Tkienemann.

Wie fast iiberall, so hat sich auch auf dem Gebiete

der praktischen Oologie in den letzten Decennien der

Fortschritt geltend gemacht und seit etwa 25 Jahren in

der Preparation der Eier fiir die Sammlung eine ent-

schiedene Umanderung hervorgerufen.

Friiher pfiegte man an den beiden Polen des zu

praparirenden Eies eine Oeffnung zu machen, an der

Spitze etwas kleiner, an der Basis grosser, die kleinere

Oeffnung sanft an die Lippen zu setzen und durch

starkes Blasen den Inhalt aus der grosseren Oeffnung

auslaufen zu lassen. Es war dies nicht bios eine beschwer-

liche, sondern fiir die zartschaligen Eier auch eine ge-

fahrliche Manipulation, indem viele derselben dabei zu

Grunde gingen ; und dass das Ungliick meistens iiber

die seltensten und werthvollsten Sachen kam, war ja

ausgemacht. Wer konnte all' den Missmuth und Ver-

druss aufzahlen, den ein Sammler in dieser Beziehung

erlebt hat! Die angewendeten Instrumente waren aber

auch damals noch ausserordentlich primitiv. Eine Steck-

nadel, welche man im Rockaufschlage bei sich trug,

war Alles, was man brauchte, und es war — wie ich

mich aus meiner Jugendzeit erinnere — schon ein grosser

Fortschritt, als ich ein in einen kleinen Holzgriff ein-

gefugtes Hakchen mit in Anwendung brachte. Die in

die Schale eingestochenen Locher wurden freilich immer
eckig und rissig, so dass sie der Zerbrechlichkeit Vor-

schub leisteten.

In einer Specialconferenz der Oologen wahrend der

Versammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft

zu Halberstadt im Jahre 1853 kamen — wenn ich mich

recht erinnere — auch die Nachtheile der damals iiblichen

Praparationsmethode zur Sprache und fand es sich, dass

schon mehrere Oologen die seitliche Preparation an-

genommen hatten. Dr. B a 1 d am u s empfahl den jiingeren

Sammlern, zu denen ich damals auch noch zahlte, das

Ausblasen durch ein in der Mitte der Langsseite des

Eies angebrachtes Loch vermittelst des Lbthrohrs, ja

auch schon, wie ich glaube, die Anwendung des Konischen
Eierbohrers.

Die Vortheile des letzteren leuchteten mir sofort

ein, und seit dem Fruhjahr 1854 fiihre ich denselben,

besitze auch immer noch dasselbe Exemplar, welches

mir Herr Professor Cabanis giitigst von P o k o r n y
aus Berlin sendete. Die runden Bohrlocher machen nicht

bloss fur das Auge einen viel giinstigeren Eindruck als

die eckigen Stichlocher, sondern sie stellen auch den
Rand der Oeffnung vollkommen rissfrei her, so dass die

Wandung einem viel grosseren Drucke zu widerstehen

vermag und seltner Verluste entstehen.

Auch das endseitige Anbohren wollte mir bald nicht

mehr behagen, da bei etwas grossen Oeffnungen, wie sie

bisweilen nicht zu vermeiden sind, die Messungen un-

genau werden. Ich bohrte nun, und Viele thaten's mit

mir, 2 Locher an ein und derselben Langsseite, wobei

ich das Ausblasen mit den Lippen beibehielt. Man
hangt ja so gem am Alten. — Diese einseitige Bohrung
erschwerte aber wieder das Ausblasen ausserordentlich.

Man denke nur daran, dass es der Oologe nicht selten

mit vielem Schwefel-Wasserstoffgas zu thun hat, welches

er sich auf diese Weise vor dem Munde und der Nase

vorbei blasen muss. Zudem nimmt auch der geschwefelte

Strahl bei seiner schragen Bichtung oft eine noch schragere

und fahrt direct in's Gesicht, was natiirlich mit Gleich-

muth ertragen werden muss, wenn nur sonst Alles

gliicklich gelingt.

Bei gar nicht oder nur wenig bebriiteten Eiern zog

ich das Aussaugen vor, welches, sobald man nur den Ekel



iiberwinden kann, das Geschaft sehr erleichtert, fiir

Zuschauer aber wenig geeignet ist. Ich gedenke dabei

noch immer einer spassigea Episode, welche ich im

Mai 1854 in einem Dort'e am Eislebener See erlebte.

Ich hatte den Tag iiber mit Erlaubniss de8 Jagdbe-

rechtigten den Salzsee befahren und eine betrachtliche

Anzahl Eier, namentlich des Podiceps cristatus und rubri-

collis, gesammelt. Des Abends machte ich mich in der

Schenke daran, sie zu prapariren, wozu ich mir von

den dienstfertigen Wirthsleuten eine grosse Schiissel

erbat, welche sie mir bereitwillig in eigner Person iiber-

brachten. Da sie neugierig waren , was nun mit den

Eiern und der Schiissel geschehen werde, und wahr-

scheinlich eine leise Hoffnung auf Eierkuchen oder sonst

etwas Gates nicht unterdriicken konnten, blieben sie da,

urn den Ausgang abzuwarten, riefen auch die 5 Kinder

herbei, denen sich Knecht und Magd ebenfalls zuge-

sellten. Das Blasen wahrte mir bald zu lange und ich

hub nun an zu saugen und in die Schiissel zu entleeren.

Noch heute seh' ich lebhaft die entsetzten Gesichter um
den grossen Schenktisch her stehen, welche sich beeiferten,

mit mir um die Wette — auch ohne zu saugen — das

zu thun, wozu ich die Schiissel brauchte.

Erst spater , als ich bei Herrn W. Schliiter in

Halle die glasernen Ausblaserohren sah und dieselben

beim Versuche praktisch erfand, nahm ich die einlocherige

Bohrung an. Diese ist in der That der zweilocherigen

weit vorzuziehen, weil sie das Prapariren ausserordent-

lich erleichtert, zumal wenn man die von Dr. Bey
zuerst gebrauchten Gummi-Ausblaser anwendet, eine

Erfindung, fur welche die Oologen insgesammt demselben

ihren Dank votiren miissen.

Diese Gummi-Ausblaser bestehen aus einem fiaschen-

fdrmigen Gummiballon von einer Grosse, dass man ihn

bequem mit der Hand umfassen kann. Derselbe ist

oben mit einem kleinen runden Loche versehen , in

welches ein kurzes rechtwinkelig gebogenes, fein zuge-

spitztes Glasrohrchen luftdicht eingeliigt wird. Beim
Zusammendriicken mittelst der Hand entweicht die Luft

durch das letztere und die Hand nebst dem Ballon

iibernimmt vollstandig den Dienst der Lunge. Da man
bei Anwendung dieses Rey'schen Instrumentes eine

mbglichst bequeme Position einnehmen kann, so geht

die Preparation auch der stark besessenen Eier bei nur

einiger Uebung mit einer Leichtigkeit von statten, von
welcher man friiher kemen Begriff hatte.

Dem Schaden, welchen bei etwas unsicherer Hand
die Spitze des Bbhrchens oder bei zu starkem Luft-

drucke die ganze hervorschnellende Bdhre den zarten

Eiern zufiigen konnte, ist bei den Ausblasern neuester

Construction hinlanglich vorgebeugt, indem die Rohre
nicht mehr unmittelbar in den Ballon eingefiigt, sondern
ihr eine grbssere Elasticitat dadurch verliehen wird, dass

sie vermittelst eines luftdichten kurzen Gummischlauches
entweder direct mit dem Ballon oder mit einem 2 Cm.
aus demselben hervorstehenden Glasrohrchen in Ver-
bindung gebracht ist. Um die schnelle Fiillung des

luf'tentleerten Ballons zu bewirken, befindet sich an der

Seite desselben eine kleine Oeffnung, welche man beim
Zusammendriicken mit dem Daumen verschliesst, nach
der Entleerung aber durch Zuriickziehen dieses Fingers
wieder aufmacht.

Die Bohrer neuester Construction, wie sie mir Herr
Dr. Rey neuerdings iibersendete, entsprechen alien An-
forderungen unserer Zeit und sind namentlich nach zwei
Beziehungen verbessert: erstens verstarkt sich an den-

selben der Stiel von oben nach unten, so dass das leidige

Hinabgleiten der Finger vermieden wird; zweitens sind

die Bolirer an sich, namentlich die fur kleine Eier, von
einer Feinheit und Scharfe, dass auch das Anbohren der

zartschaligsten Eier nicht leicht misslingen diirfte.

Soil ich nun zum Schluss den jiingeren Oologen noch
einen guten Bath ertheilen. so ist es der: man vergesse

nicht das Wasser beim Prapariren stark in Anwendung
zu bringen ; man fulle also das zu praparirende Ei, in

welchem sich noch fleischige Theile befinden, fort und
fort wieder mit Wasser, schiittle und blase von Neuem.
Dass man bei einigen Species, z. B. beim Pirol und
Thurmfalken, vorsichtig zu Werke gehen muss, damit die

Farben nicht verwischt werden, versteht sich von selbst.

Die Fiillung des Eies mit Wasser wird am besten mittelst

eines zweiten Gummi - Ausblasers ohne Seitenoffnung

verrichtet, welcher anstatt der Luft Wasser enthalt;

sonst kann man es auch mit einer langeren Glasrbhre

machen; ja wer die nasse Hand nicht scheut, verwendet
ein und denselben Ausblaser abwechselnd zur Wasser-
und Lufteinfiillung. — Und nun noch einen zweiten

Bath, betreffend die Verleihung grosserer Festigkeit an
leichtzerbrechliche Eier wahrend der Preparation. Man
iiberklebe die Stelle des Eies, in welche gebohrt werden
soil, einfach oder mehrschichtig mit Seidenpapier, lasse

dasselbe trocken werden und setze dann den Bohrer

erst an. Nach der Preparation la'sst sich dann das Papier

durch Einweichen in Wasser leicht wieder entfernen. —
Soviel ich weiss, hat auch diesen Kunstgriff Dr. Bey
zuerst angewendet.

Einige biologische Notizen.

1) Die Ringeltaufoe (Columba palmnbus).
Der Ringeltaube wird vorzugsweise ein sehr gleich-

giiltiges Benehmen gegen ihre eigene Brut zum Vor-
wurf gemacht und soil dieselbe nach der geringsten

Storung sofort Eier und Junge im Stiche lassen. Dieser

Fall soil nach Nauniann und Brehm schon dann
eintreten, wenn durch irgend einen Zufall das Weibchen
vom Neste aufgestobert wurde. Ein solches Benehmen,
das wohl im Allgemeinen als Regel gelten muss, erleidet

aucherfreulicher Weise zuweilen Ausnahmen. Ichentnahm
am 15. April vorigen Jahres einem Neste, das sich auf

einer Fichte befand und von welchem ich das Weibchen
verscheucht hatte, das einzige darin befindliche Ei, wel-

ches wohl erst kurzlich gelegt sein mochte. Als ich

einige Tage darauf wieder den Standort des Nestes be-

suchte, flog die Taube abermals mit Gerausch vom Neste

und es befand sich wieder ein Ei in demselben, war also

nicht verlassen. Dies abnorme Betragen wird wahr-
scheinlich darin seinen Grund gehabt haben, dass der

Vogel fur das zum Ablegen schon ausgebildete zweite

Ei keinen geeigneteren Platz finden mochte , als das

einmal fertige Nest und sich darauf iiber die erlittene

Storung beruhigt oder dieselbe vergessen haben mochte.

Dies zweite Ei habe ich im Neste belassen, aber leider
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nicht Gelegenheit gehabt, zu untersuchen, ob der Vogel
nach dieser zweiten Storung das Nest verlassen oder

weiter gebriitet hat. Em anderes Nest, welches jedoch

schon ziemlich grosse Junge enthielt, habe ich mehrere
Male besucht, aber auch hier liessen sich die Eltern

nicht verleiten, ihre Brut preiszugeben.

2) Der Waldkanz (Syrnium aluco).

Am 12. Marz vorigen Jahres wurde ich auf einer

Excursion bei dem eine Meile siidlich von Schwerin
belegenen Dorfe Consrade von einem schweren Un-
wetter iiberrascht. Auf Sturm esfliigeln kamen schwarze
Wolken herbei, die Gefilde mit Hagel und Regenschauern
uberschiittend. Der stolze entblatterte Buchenwald, der

zum Theil alte knorrige Baume enthielt, erbrauste ach-

zend unter den wiithenden Stossen des Sturmes und
gleichzeitig erfullte em unheimliches Dunkel weithin

den rauschenden Wald, so dass es wohl den aus ihrem
Schlummer gestorten Eulen recht mitternachtlich zu
Muthe werden mochte , denn alsbald geschah es, dass

die gewaltigen Stimmen der Elemente von den jauch-

zenden Rut'en des Waldkauzes begleitet wurden, welches
Concert fast eine Erinnerung an die Sage von der wil-

den Jagd aufkommen liess. Dies ereignete sich am Tage
bald nach 4 Uhr Nachmittags , ungefahr 1 1

\2
Stunden

vor Sonnenuntergang. Als sich der Himmel wieder
etwas aufgeklart hatte, verstummten auch die Stimmen
der getauschten Eulen.

3) Der Eickelkeher (G-arrulus glandarius).
Wiederholt habe ich die Beobachtung gemacht, dass

der Holzheher, der, wie bekannt ist, andere Thierstimmen
nachzuahmen versteht, namentlich das Hiah des Mause-
bussards ausserordentlich tauschend wiedergiebt, so dass

es meinem Ohre nicht moglich war, den imitirten Ruf
von dem Original zu unterscheiden. Man ist gewohnt,
den Ruf des Bussards aus hoheren Luftregioiien zu ver-

nehmen, und da mir schon mehrere Male scheinbar ganz
dieselben Tone auffallender Weise aus niedrigem Gebiisch

und in nachster Nahe zu Gehor kamen , so wurde ich

aufmerksam auf den Schreier und habe als solchen auch
immer bald den Holzheher entdeckt.

4) Die Kohliueise (Parus major).
Fur das streitsikhiige Wesen der Kohlmeise kann

man nicht allein zur Briitezeit Beweise sammeln, wenn
ihr Nistrevier von anderen ihrer Art besucht wird, die

dann ohne Weiteres wiithend angefallen werden , son-

dern es ereignen sich auch heftige Kampfe in den
grossen Meisenziigen , die im Herbst und Winter un-
sere Walder durchziehen und bei denen vorzugsweise
die Kohlmeise mit anderen ihrer Art und Gattung in

erbitterten Kampf gerath, wahrend andere Vogel, wenn
sie in Gesellschaften ziehen oder streichen, gewohnlich
in Erieden mit einander leben, da sie ja gerade der

Geselligkeitstrieb zusammengel'uhrt hat, um vereint

Freud und Leid zu tragen. Auf der Strasse war ich

einmal Zeuge eines wiithenden Kampfes zweier Kohl-
meisen , die aus einem benachbarten Garten, zu einem
Knauel verkrallt, hierher gerathen waren, um den
Kampf fortzusetzen

, bei welchem die eine, auf dem
Paicken liegend, sich mit Schnabel und Fussen zur
Wehr setzte und vielleicht auf dem Platze geblieben

ware, wenn nicht der Strassenverkehr den Sieger ver-

scheucht hatte.

5) Der Wespenbussard (Pernis apivorus).
Den Wespenbussard iiberraschte ich in der Eilen-

riede, einem bei Hannover belegenen Geholz, bei der

Plunderung eines Wespennestes , das sich unter einem
Strauche auf der Erde befand. Er hatte dasselbe ge-

dffnet, so dass der halbrunde Napf des Nestes zu Tage
lag, und war so eifrig mit dem Fang dieser Insecten

beschaftigt, dass er erst von dannen flog, als ich ihm
bis auf ungefahr 10 Schritte genahert war , um sich

auf dem nachsten Baum wieder niederzulassen. Er
liess mich auch hier wieder auf wenige Schritte heran-

kommen und wollte sich iiberhaupt nicht gern aus der

Nahe des Nestes vertreiben lassen, da er immer wieder
dahin zuriickstrebte, wenn man ihn durch Annaherung
zwang, weiter zu iliegen. Er zeigte sich ausserst wenig
scheu, fast dummdreist und schien iiber den gliicklichen

Fund alle Gefahr vergessen zu haben.

C. WUSTNEI.

Ein Goldbantamhuhn wild in Deutschland.

Von J. v. Mcyerinckj Kgl. preuss. Vice-Oberjagermeister.

Am 14. Januar c. wurde eine Jagd auf Fasanen in

der Fasanerie 1 1
/2 Stunde von Cassel abgehalten. Dies

Fasanengehege ist etwa 100 Hectare gross und mit einem
Bretterzaune umgeben. Den Holzbestand in demselben
bilden alte Eichen und Fichten als Oberbaum und
dichtes Laubholz aller Art als Unterholz.

An den Randern des Laubholzes sind recht dicht

verschnittene Hecken von Fichten vorhanden , die den

Fasanen einen ganz besondern Schutz gewabren.

In einem der abgehaltenen Treiben, wo das Unter-

holz ganz besonders dicht war, liessen sich die Fasanen
bis nahe vor die Schiitzen treiben , ehe sie aufstiegen.

Es flogen daher am Schluss des Treibens dicht vor mir

etwa 50 Fasanen auf einmal auf. Hierunter bemerkte

ich einen Vogel, der besonders hoch stieg, sehr ge-

schickt durch die Eichenzacken und sehr schnell flog.

Ich hielt ihn fur ein Haselhuhn, obwohl diese hier

nicht vorkomraen. Ich schoss naturlich zuerst nach

diesem mir auffalligen Vogel und erlegte ihn auf eine

weite Entfernung. Als das Treiben voriiber war, ging

ich sofort erst dahin, wo der mir unbekannte Vogel

heruntergefallen war, wahrend mem Jager die erlegten

Fasanen sammelte. Ich fand den Vogel auch bald in

dem Gestriipp und war nicht wenig verwundert, zu

sehen , dass es ein Goldbantamhuhn oder Hahn war,

welches ein ungemein schbnes Gefieder hatte. In der

Hauptsache war das Gefieder, besonders auf dem Riicken,

goldgelb, und jede einzelne Feder war schwarz einge-

fasst. Als der Fasanenmeister zu mir kam und ich ihm
das Huhn zeigte, erzahlte er mir, dass er vor 2 Jahren

ein Paar zahme Bantamhuhner gehabt hatte, welche

alle Tage in dem benachbarten Geholz ihre Nahrung
suchten. Wahrscheinlich hatte damals die Henne ein

oder mehrere Eier in ein Fasanennest gelegt. Die Jungen

waren dann wohl mit den Fasanen zusammen ausge-

briitet und ganz im Freien mit gross geworden, denn er
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hatte dies Bantamhuhn ofters mit den iibrigen Fasanen

zusammen gesehen ; es sei aber stets sehr scheu gewesen

und hatte sich im Winter auch nicht mit einfangen lassen.

Eine fernere nicht ge-wohnliche Erscheinung in dem-

selben Treiben war die, dass bei meinem Stande mehr

denn 100 Schwarzdrosseln (Turdus merula) hoch und

niedrig nacheinander vorbeizogen. Ausserdem aber

kamen auch wenigstens 8—10 Stuck Singdrosseln (T.

musicus) vorbeigestrichen. Ich glaubte zuerst mich zu

tauschen, aber die Singdrosseln setzten sich auf 10—15
Schritte von mir auf den Eichenzacken nieder und fiogen

erst weiter, als die Treiber naher kamen, so dass ich

sie ganz deutlich erkennen konnte.

Dass die Schwarzdrossel den Winter bei uns bleibt,

ist ja eine bekannte Sache, nur auffallend war die grosse

Anzahl, die sich hier vereinigt hatte; dass aber Sing-

drosseln Mitte Januar in Deutschland vorkommen, ist

mir in den mildesten Wintern nicht vorgekommen.

Sind diese nun den ganzen Winter iiber hiergeblieben,

oder sind diese erst jetzt angekommen, das war die

Erage, die hier nicht entschieden werden konnte.

iibrig; allerdings bin ich gegen keinen Vogel karg, da
er immer zur Auswahl haben soil und besonders reich-

lich, was er vorzieht. —

Der Hinduspint

(Merops viridis L.).

Von Emil Linden.

Ich besitze den Hinduspint schon seit 4 Jahren und
hatte ihn von Erl. Hagenbeck als Bienenfresser vom
Cap erhalten, dessen Bezug mir einige Bedenken machte

;

jedoch hat er sich ausgezeichnet eingewohnt, und be-

wegt sich immer in der grtissten Munterkeit. — Seine

hauptsachliche Nahrung, Bienen, Wespen u. s. w., kann
ihm natiirlich nur wahrend eines kleinen Theiles des

Jahres gewahrt werden; iiber den Herbst bekommt er

Wespen genug, und im Friihjahr dieses Jahres gab es

am Goldlack im Garten viele sonst selten gesehene
grosse schwarze Hummeln, die er mit Leichtichkeit ver-

schlang, ohne dass es ihm je eine Beschwerde machte.

Wahrend des grossten Theiles des Jahres begniigt er

sich mit dem Tangarenfutter , wie ich es fruher be-

schrieben habe, mit Vorliebe der Mehlwiirmer, nicht

weniger aber der Corinthen, von welchen beiden er

taglich eine ziemliche Anzahl verschlingt. —
Ich halte ihn in einem separaten Kafig, da ich einen

anscheinend so zarten Vogel nicht mit andern zusammen
setzen wollte. Sein Gebauer befindet sich hoch oben,

und sobald er mich sieht die Leiter ansetzen, so weiss

er schon, dass ich ihm frisehes Futter bringe, und
empfangt mich mit einem sehr angenehmen und lauten

Pfeifen, das er vielfach zu einigen Accorden ausdehnt
und das dem Gesange des Leucodioptron chinensis gleicht,

dem er es vielleicht abgelauscht hat. —
Dass das Betragen nicht aueh der Schonheit ent-

sprache, kann ich bei meinem Exemplar nicht finden,

sondern es ist eine angenehme, sanfte Erscheinung,
durchaus aber so lebhaft wie z. B. Heherlinge und
Drosseln und, wie Brehm richtig erwahnt, ein eigen-

artiger und liebenswiirdiger Kafigvogel. — Mein Exem-
plar ist nicht scheu, sondern sehr zutraulieh, nimmt den
Mehlwurm aus den Fingern; seine Gefrassigkeit ist

nicht gross, er lasst einen guten Theil seiner Mahlzeit

Eine wilde Ehe.

Von Dr. v. Gloeden.

Es war Anfangs Juni v. J., als ich von dem ge-

schlossenen Fenster einer Stube aus sah, wie sich ein

grauer Fliegenschnapper — Muscicapa (Butalis) grisola

— in einer Entfernung von nicht 10 Schritten und in

einer Hohe von vielleicht 8 Fuss vom Boden, auf die

Kante eines Scheunendaches setzte; gleich darauf gesellte

sich ein mannlicher Haussperling zu ihm. Nach einigem
zartlichen Flattern mit den Fliigeln driickte sich der

Fliegenschnapper nieder und der Sperling vollzog die

Begattung. Koch dachte ich iiber den sonderbaren Fall

nach, als ein mannlicher Sperling — wahrscheinlich der-

selbe — etwa drei Schritte von mir auf die Erde herab-

flog, sofort war auch der Fliegenschnapper, der doch
sonst den Boden moglichst meidet, wieder dicht an
seiner Seite; beide entfernten sich darauf baldigst. So
oft ich auch spater den Ort besuchte und mich eifrig

nach dem Fliegenschnapper umsah, so konnte ich seiner

doch nicht mehr ansichtig werden, vermuthe deshalb,

dass er schliesslich noch den richtigen Gatten gefunden
und mit demselben davon gezogen, was unter so be-

wandten Umstanden auch vielleicht das Beste war, denn
den Kampf mit dem Sperling hatte der neue Gemahl
nicht wagen kbnnen, wenn anders in diesem Fall mehr
als vorubergehende Vereinigung obwaltete und Eifersucht

sich regen konnte.

Vereins-Angeiegenheiten.

V. Allgemeine Gefliig-elausstellung' der „Cypria", Vereln
der (Jefliigelfreunde in Berlin.

(Schluss.)

Von den ausgestellten Schriften erhielt das „Orni-
thologische Centralblatt" einen ersten Preis in

Anbetracht der hervorragenden Erfolge, welche das

Blatt wahrend seines kurzen Bestehens aufzuweisen hat.

Eine allgemeine Bestatigung dieses ehrenden Urtheils

giebt die bereits weite Verbreitung unserer Zeitschrift

und das lebhafte Interesse, welches dieselbe bei Allen

findet, die nicht nur dem Ifamen nach, sondern in der

That Kenner und Freunde der Vogel sind und die

nicht die Liebhaberei als ein blosses Spielzeug behan-

deln, sondern ihre Beobachtungen und Erfahrungen der

Wissenschaft nutzbar zu machen bestrebt sind. Ferner

wurde ein erster Preis den „Leipziger Blattern fur Ge-

fliigelzucht" zuerkannt, welche auf dem Gebiete der

Geflugelzucht eines gleichen Beifalls sich zu erfreuen

haben.

Auf Grund vorstehender Beurtheilungen Seitens der

Preisrichter wurden der III. Section 3 silberne und 3

bronzene Vereinsmedaillen zugesprochen, und zwar er-

hielt die erste silberne Medaille Hr. Mieth (Berlin),

die zweite Hr. Jaeckel (Spandau), die dritte fiel auf

das „Ornithologische Centralblatt". Obwohl
das junge Blatt eine so ehrenvolle Auszeichnung kaum
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erwarten durfte, so trug das PreisricMer- Collegium doch

urn so weniger Bedenken, ein neues Unternehmen in so

hervorragender Weise zu ehren, als damit zugleich den
hohen Verdiensten Rechnung getragen wurde, welche
Hr. Prof. Cabanis in seiner langjahrigen Thatigkeit,

insbesondere durch das bald 25 Jahre erscheinende

,,Journal fiir Ornithologie" und durch sein Wirken als

Secretin- der „Allgem. Deutsch. Ornithol. Gesellschaft"

nicht allein um die strenge Wissensehaft, sondern aucb
um die praktische Vogelkunde sich erworben. — Die
bronzene Vereinsmedaille erhielten: Hr. Vogelhandler
A. Brune (Berlin), Hr. v. Kondratowicz (Berlin)

und Hr. Thierhandler G. Alpi (Triest).

Wir haben somit in kurzen Ziigen die Abtheilung
„Sing- und Ziervogel" der Ausstellung charakterisirt.

Wenn dieselbe weniger reichhaltig als in friiheren

Jahren ausfiel, so ist der Grund einmal darin zu suchen,

dass wenige Monate friiher schon eine Ausstellung in

Berlin stattgefunden, wodurch die Producte des ver-

gangenen Jahres bereits zur Oeffeutlichkeit gelangt und
theilweise in den Handel iibergegangen waren ; anderer-

seits aber zeigt dieses Besultat, dass die Fortschritte

der Vogelpfiege und Vogelzucht nicht mehr so rapide

sind, um alljahrliche Ausstellungen mit neuen Erzeug-
nissen auszustatten. Gegenwartig ist ein gewisser
Hohepunkt erreicht, iiber welchen hinaus der Fortschritt

ein langsamerer wird. Man mdge daher auf eine ent-

sprechende Verlangerung der Zwischenzeit Bedacht
nehmen.

Bevor wir aber unsern Bericht schliessen, miis9en

wir noch auf einen Uebelstand aufmerksam machen,
welcher mehr und mehr auf Ausstellungen iiberhand

nimmt und welcher bei der besprochenen dem Unter-
zeichneten, der die Ehre hatte, als Preisrichter und
Obmann der Section „Sing- und Ziervogel" zu fungiren,

in diesem Verhaltnisse ganz besonders auffiel und dem-
selben zu einer scharfen BAige Veranlassung giebt.

Denn nur durch Erkenntniss und offenes Bekennen der

Fehler, nicht aber durch Beschbnigen oder Verheim-
lichen derselben, welche Praxis leider von manchem
Berichterstatter wissentlich und unwissentlich geiibt

wird, konnen wir gefahrbringende Strdmungen hemmen
und heilsame Reactionen herbeifiihren.

Der betreffende Uebelstand liegt in der Vernach-
lassigung eines Hauptzweckes der Ausstellungen von
Seiten der Vereine, namlich des der BelehruDg, insbe-

sondere in der leichtfertigen und unkundigen Bearbeitung

der Kataloge. Die Verwirrung
,
ja arge Unkenntniss,

welche hinsichtlich der Bezeichnung der ausgestellten

"Vogel namentlich unter den Handlern herrscht, muss bei

jedem Kenner im hdchsten Grade Anstoss erregen. Diese
Unkenntniss wirft ein bedenkliches Licht auf den gegen-
wartigen Standpunkt unserer Vogel-Liebhaberei. Denn
naturgemass ergiebt sich die Prage: Sind zahlreiche

Liebhaber so oberfiachlich, dass sie sich begniigen, einen

bunten Vogel in ihrem Besitze zu wissen, der sich auf

diese oder jene Weise zweckmassig erhalten lasst, ohne
iiber Herkunft, Lebensweise im Ereien und StelluDg
des Vogels in der grossen Beihe der gefiederten Ge-
schopfe sich zu informiren und demgemass die genaue
Bestimmung der Art sich angelegen sein zu lassen?

Wenn iiber all ein tieferes Verstandniss und Wis-

sensdrang mit der Liebhaberei sich vereinigte, dann
wiirde auchjeder Handler genbthigt sein, sich die

nothigen Kenntnisse anzueignen, um den Anforderungen

der Kaufer zu geniigen. Dass dies nicht der Fall ist,

beweisen die so vielfach auf offentlichen Schaustellungen

zu Tage tretenden Unrichtigkeiten hinsichtlich der Be-

nennung, der Vaterlandsangaben u. s. w., welche nicht

einmal eine nachtragliche Correction erfahren. Und
doch sollte die Belehrung gerade ein vorwiegender

Zweck der Ausstellungen sein. Gerade hierauf sollten

die Vereine ein besonderes Gewicht legen, und diese

Belehrung wird erzielt durch eine kundige Bearbeitung

der Kataloge , welche mit richtigem Verstandniss alle

Ungenauigkeiten ausschliesst. Insbesondere sollten Ver-

eine in kleineren Stadten diese Aufgabe sich zur Pflicht

machen. Hier miissen die Ausstellungen die wissen-

schaftlichen Institute ersetzen und den Liebhabern Ge-

legenheit zur griindlichen Informirung bieten. Hier

muss mit der Ausstellung zugleich ein Vogelmarkt

nicht vereinigt, aber verbunden sein, um die Ziichter mit

neuem Material zu versorgen; aber nicht allein der

Vertrieb guter, sondern vor Allem auch richtig be-

stimmter Vogel sollte das leitende Princip der Vereine

bilden. Auf solche Weise vermag ein Verein in dop-

pelter Hinsicht belehrend und anregend zu wirken und
eine fruchtbringende Thatigkeit zu entfalten. Leider

tragen aber gegenwartig viele Vereine noch dazu bei,

Irrthiimer zu verbreiten. Was soil man dazu sagen,

wenn in Ausstellungs-Katalogen Arten aufgefuhrt werden,

die noch niemals lebend auf den Vogelmarkt kamen,

wenn „gemeine Amazonen" durch mehrere Verzeichnisse

hindurch als die auch in Museen noch seltenen „Cliry-

sotis cyanops" bezeichnet und Goldkinnsittich {Br.

tovi) und Tirika (Br. tirica) mit einander verwechselt

werden u. s. w., ohne dass dieser Fehler bemerkt und

corrigirt wurde. Der Vorwurf trifft hierbei ebensowohl

den Aussteller, welcher die falsche Anmeldung machte,

wie den Verfasser des betreffenden Verzeichnisses, wel-

cher vertrauensvoll oder unwissend genug war, die

falsche Angabe riickhaltslos aufzunehmen ; und mit

letzterem fallt die Schuld auf den ganzen Verein. Bei

der ,,Cypria-Ausstellung" war es dem Unterzeichneten

leider auch nicht moglich, die zahlreichen falschen An-

meldungen sammtlich vor dem Druck des Kataloges zu

corrigiren, da ihm letzterer nur wenige Stunden zur

Durchsicht geliefert wurde, doch liess derselbe es sich

pflichtgemass angelegen sein, durch ausgehangte Schilder

die Fehler zu berichtigen. *) Eine so leichtfertige Be-

handlung der Kataloge, wie sie bisher meistentheils

geiibt wurde, ist unverantwortlich. Sollen die Verzeich-

nisse nur die Preise der verkaufiichen Thiere angeben,

so geniigen die Nummern ohne jede weitere Bezeichnung.

Werden die Vogel aber namentlich aufgefuhrt, so ist

*) Ich nehme hier Gelegenheit , die vorgekommenen Un-
richtigkeiten des Cypria-Kataloges nochmals ofFentlich zu be-

richtigen: Unter No. 1115 muss stehen: Anakan (S. severa);

unter No. 1119 fur Goldkinnsittich Tirika (Br. tirica); unter

No. 1149—52 fiir blaustirn. Amazone Rothbug-Amazone
(Chr. aestiva); unter No. 1153 fiir Diadem-Amazone Blau-
bart (Chr. /estiva); unter No. 1155—62 ebenfalls R o t h b u

g

-

Amazone, woriiber ich mir noch ausfiihrliche Bemerkungen
vorbehalte, und unter No. 1205 Cap-Girlitz (C. totta).

A. R.
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damit der oben erwahnte Zweck der Belehrung ange-

deutet. Zu falschen Belehrungen sollte aber am aller-

wenigsten ein Verein Veranlassung geben.

Es handelt sich nun nicht allein urn richtige An-
wendung der deutschen Namen, da hierbei begriindete

Abweiohungen nicht zu vermeiden sind , sondern im
hbheren Grade um die der wissenschaftlichen Bezeich-

nungen , welche in den Ausstellungs-Katalogen oft in

der unsinnigsten Weise gemissbraucht werden. Um von
zahlreichen Beispielen nur eines anzufiihren, so war in

dem Verzeichnisse der der „Cypria" vorausgegangenen

Ausstellung in Berlin ein Vogel als „Blauheher"
aufgefiihrt mit dem beigefiigten wissenschaftlicben Namen
„Garrulus cy aneus" (!). Ein solcher Name existirt

in der Wissenschaft gar nicht. Es lebt in Asien eine

Blau-Elster, welche den Namen Cyanopica cyana
Pall, fuhrt und in Nordamerika ein Blau-Helier mit

Namen Cyanurus cristatus L. Welcher Ton beiden Vb-
geln war nun mit obigem Namen gemeint, der durch

das kenntnisslose Zusammenwerfen zweier verschiedener

Arten eine ganz neue Species prasentirte? Wir ver-

missen nur den Namen des Autors, der hinter seiner

neuen Art gewiss recht passend geglanzt hatte.

Dieses Feld ist es vorzugsweise, auf welchem in neue-

rer Zeit ein crasser Dilettantismus seine sinnlosen Pro-

ducte in verderblichster Weise zur Schau tragt und sich

noch offentlich seiner Thorheit riihmt. Wenn ein TJnberu-

fener — kaum glaublich, aber wahr! — aus Unverstand
und wegen Mangels jeglichen kritischen Urtheils auf dem
Gebiete, auf welches er die Dreistigkeit hatte des Geld-

gewinnes wegen seine unkundige Feder von „Wochen-
markten" und „Kiichenzetteln" abirren zu lassen, den
grossten Theil der sogenannten Prachtfinken, welche

auch ein Anfanger in der Vogelkunde mit Leiehtigkeit

in verschiedene naturgemasse Gattungen und Unter-

gattungen sondern kann, unter der Bezeichnung „Ae-
gintha"(!) vereinigt — wobei noch der Name eines

Fachmannes, der diese Gattungsbezeichnuug in anderem
Sinne anwendete, gemissbraucht wird— oder alle Papa-
geien (vom Arara und Kakadu bis zum Wellensittich !)

unter dem Gattungsnamen „Psittacus" auffiihrt, so ist

diese Speculation auf die noch grossere Thorheit der

Leser eine Anmassung, die ihres Gleichen kaum finden

diirfte. Abgesehen davon ergiebt obiges Verfahren aber

einen Mangel jeglichen wissenschaftlichen Vei'standnisses.

Das erste Gesetz unserer Nomenclatur ist, dass der al-

teste Name unter alien Umstanden die Prioritat besitzt.

Bei Vereinigung mehrerer Gattungen, selbst wenn die-

selbe begriindet ist, kann also nicht willkiirlich ein

neuer Name geschaffen werden , und dass nicht Aristo-

teles sondern Linne der Schopfer unserer zoologischen

Nomenclatur ist, diirfte ausser dem Autor der modernen
Gattung „Aegintha" niemandem fremd sein, der auch
nur oberflachlich mit den Naturwissenschaften sich be-

schaftigte. Mit der Wissenschaft darf nicht Kinderspiel

getrieben werden. Wer die wissenschaftlichen Namen
nicht gebrauchen kann oder will, der bleibe bei den
deutschen. Correctionen kbnnen aber nur mit wissen-

schaftlichem Verstandnisse vorgenommen werden. Frei-

lich giebt es aucb auf dem Gebiete der Vogelliebhaberei

„Socialdemokraten" , denen nichts verhasster ist als

reelles Wissen, die, um den eigenen Mangel theoreti-

schen Wissens zu verdecken, sich bSentlich als Ver-

achter der Wissenschaft riihmen und, scheinbar selbst

iiber dieselbe erhaben, dem Publikum mit der Bezeich-

nung „gelehrte Herren" die Fachleute und Kenner
gleichsam als in die praktische Vogelkunde Uneinge-

weihte hinzustellen suchen , da diese praktische Er-
fahrungen auf theoretischem Wissen basiren, welche
Grundlage jenen Praktikern fremd ist. Ein solches

Treiben kann zeitweise eine ebenso unkundige Schaar

durch falsche Vorspiegelungen bestricken. Jede Lieb-

haberei aber, die nicht auf wissenschaftliche Basis sich-

stiitzt, ist nicht von Dauer. Es kommt bald die Zeit,

wo dieser nur in den Aussenmauern aufgefuhrte Bau
in seine innere Leere zusammenstiirzt. Der Xenner
belachelt ein solches sich blahendes Laienthum, dem
Anfanger aber ist dieses gefahrlich und daher ist es an

der Zeit, endlich einmal dieses gemeinschadliche Treiben

zu riigen, welches so lange kein Fachmann einer Beach-

tung wiirdigte.

JVlbgen daher die Freunde von Stubenvogeln drin-

gend gewarnt sein , einem unwissenden Dilettantismus

sich in die Arme zu werfen. . Moge jeder mit Aufmerk-
samkeit priifen und griindlich sich unterrichten. Wer
nicht soviel Interesse hat, die Vogel, welche er pflegt

und zu Ziichtungsversuchen benutzt, richtig zu bestim-

men, wer sich damit begniigt, einen „exotischen Vogel"

im Bauer zu haben, der verdient den Namen „Vogel-

wirth" nicht. Die wahren Liebhaber aber, insbesondere

die Vereine mogen thun, was in ihren Eraften steht,

um die gefahrdrohende Stromung, welche einen Theil

unserer Vogelliebhaber mit sich reisst, aufzuhalten und
der Belehrung und dem eifrigen Studium in alien

Kreisen der Vogelfreunde Eingang zu verschaffen. Die

Moglichkeit, sich griindlich zu unterrichten, ist jedem
Liebhaber geboten. Wir besitzen in den „Gefange-
nen Vogel n" von Dr. Brehm, dem beruhmten

Verfasser des „Illustrirten Thierlebens" ein Werk,
welches, mit fachkundigem Verstandniss geschrieben und
auf die Beobachtungen erfahrener Vogelwirthe sich

stiitzend, alien Anforderungen geniigt. Dieses Buch ist

gegenwartig sogar das einzige, welches in ausreichender

Vollstandigkeit den Gegenstand behandelt. Es sollte

in der Bibliothek keines Liebhabers fehlen.

Den Vereinen aber seien schliesslich noch einige

specielle Rathschlage in Bezug auf die Ausstellungen

ans Herz gelegt. Zunachst iibertrage man die Bear-

beitung der Kataloge solchen Leuten, welche der Auf-

gabe gewachsen sind. In die Verzeichnisse aber lasse

man nur das aufnehmen, was unter bestimmten, gemein-

giiltigen Namen angemeldet wurde. Bezeichnungen wie

„Kleiner lieblicher Papagei" (!) und ahnliehe sollten

einen mit Verstandniss verfassten Katalog nicht verun-

zieren. Schliesslich aber sind die Vogel bei der Ein-

lieferung einer strengen Priifung zu unterziehen und
solche Stiicke, welche unter falschem Namen angemeldet

wurden, nicht mit der projectirten Summer zu versehen,

sondern auszusondern , um keinen Irrthum aufkommen
zu lassen. Auf besonderen Schildern konnen die rieh-

tigen Namen solcher Stiicke spater verzeichnet werden.

Durch ein so exactes Verfahren wird bald die so sehr

bemerkliche TJnkenntniss beseitigt werden. Mit dem
tieferen Verstandniss wird das Interesse an aufmerk-
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samer Beobachtung sich vergrossern, das Studium des

Gefangenlebeus der Vbgel sich ausbreiten und die Lieb-

haberei wird sich zu dem erheben, was sie sein soil —
em Hiilfsmittel der Wissenschaft

!

Dr. Reichenow.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung vom 5. Februar 1877. Vorsitzender

Justizrath Dr. Golz. Nach der Verlesung des Januar-

Protokolles hielt Herr Prof. Dr. Al turn (NeustadtE. W.)

einen langeren VortrUg iiber die Arbeit der Spechte im

Walde. Unter Vorlage einer grosseren Anzahl von

Rinden- und Holzstiicken der Tanne, Buche, Esche und

Hainbuche mit Specbthieben, Spechtlochern und Larven-

gangen verschiedener Insecten fiihrte der Vortragende

in eingehendster Weise seine Ansiohten iiber den Nutzen

und Schaden unserer Spechte aus, die wir nach Prof.

Alt urn's Auseinandersetzungen bereits friiher einmal

in diesen Blattern, gelegentlioh der Friihjahrsexcursion

nach Neustadt (Ornith. Centralblatt 1876, p. 8), in ge-

drangter Darstellung gegeben haben. Herr Prof. Dr.

Cabanis besprach hierauf eine neue
;
zur Gruppe der

Blaumeisen gehorige Meise, von der durch ein Mitglied

der Gesellschaft, Herrn Pleske in St. Petersburg,

eine Abbildung und Beschreibung nebst einigen Notizen

iiber den Eundort eingesandt ist. Diese neue Meise

stent in der Mitte zwischen der Parus flavipectus Sew.

aus Turkestan, unserer Blaumeise (coeruleus) und der sibi-

rischen P. cyanus Pall. Sie zeigt bei einer blaulichen Ober-

seite eine weisse Unterseite und an der Brust einen leichten

gelben Anflug. Das Exemplar selbst, welches Herr Prof.

Cabanis zur Ansicht zu erhalten hofft, wird das Niihere

ergeben. Der Vortragende schlagt fur die neue Art, zu

Ehren des Entdeekers, den Namen P. Pleskii vor. Herr

Pleske hatte die schone Meise auf dem Petersburger

Markte gekauft, zugleich abervon einem zuverlassigen Be-

obachter in Erfahrung gebracht, dass die Art bei m s k

am Irtisch vorkomme. Wir kennen mithin jetzt 5 nahe

verwandte Blaumeisen : Parus coeruleus L. (Europa),

P. ultrarnarinus Bp. (Algier), P. cyanus Pall. (Sibirien),

P. flavipectus Sew. (Turkestan) und P. Pleskii Cab. An
das Autfinden dieser neuen A.rt werden sich die inter-

essantesten Fragen ankniipfen lassen: kommt P. Pleskii

auch im europaischen Russland vor, ist sie vielleicht

mit P. coeruleus verwechselt worden, wie weit erstreckt

sich die Verbreitung letztgenannter Art nach Osten,

u. s. w. Herr Dr. Reichenow legte eine Anzahl

neu eingegangener Arbeiten und Zeitschriften vor und

besprach dieselben. Ferner brachte derselbe eine Zu-

schrift des Herrn Fr. Bockmann, Custos am Naturh.

Museum in Hamburg, zur Vorlesung, worin letzterer

einige Mittheilungen iiber die eigenthiimliche Lage des

Zungenbemes bei den Griinspechten giebt, und besprach

sodann die Stellung, welche der Kahnschnabel (Can-

croma cochlearia L.) nach angestellten osteologischen

Untersuchungen im System einnehmen miisse. Es ergab

sich aus denselben, dass der Kahnschnabel ein echter

Nachtreiher ist. Herr G a d o w erorterte in einem lan-

geren Vortrage die Splanchnologie der Storche und

Reiher und bestatigte durch seine Untersuchungen die

Resultate, welche Herr Dr. Reichenow durch seine

osteologischen Ergebnisse in Bezug auf die systematische

Stellung der Cancroma gewonnen. Herr Dr. Reiche-
now legte schliesslich noch den Bericht der Reichstags-

commission zur Vorberathung des Entwurfes eines Ge-
setzes, betreifend den Schutz niitzlicher Vogelarten, nach

dem Antrage des Abgeordneten Fiirsten Hohenlohe-
Langenburg, vor.

[Nachste Sitzung Montag den 5. Marz Abends l 1

^
Uhr im Restaurant Zennig, Unter den Linden 13, Berlin.

Yortrag des Herrn S c h a 1 o w iiber die Intramural-

Ornis von Berlin. Gaste sind willkommen.]

H. Schalow.

Bevorstehende Ansstellungen.

Verein fiir Vogelfreunde in Reutlingen
(Wurtt.)

;
am 4. und 5. Marz. — Ornithologischer

Verein in Stralsund, vom 3.—5. Marz. — Bal-
tischer Centralverein fiir Thierzucht und
Thierschutz in Greifswald, vom 9.— 11. Marz. —
Verein fiir Geflugelzucht und Vogelschutz
in Oberhausen (Westf.), vom 21.—25. April. —
Ornithologischer Verein zu Aachen, vom
6.— 8. Mai. — Gesellschaft der Vogelfreunde
in Frankfurt a/M., vom 9.—13. Marz. — Verein
fiir Gefliigel- und Vogelzucht in Giessen,
vom 8.— 10. April.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zur Vogelscliutz-Frage.

In No. 82 der Ostseezeitung befindet sich ein Bericht

iiber eine Sitzung des ornithologischen Vereins in Stettin,

worin bei Gelegenheit der Besprechung des Vogelschutz-

gesetzes behauptet wird, dass meine Aeusserungen iiber

unsere Eeldlerche im „Zoologischen Garten" und in einem
Artikel in der Ostseezeitung im Widerspruch standen.

Abgesehen von der Diirftigkeit des ganzen Berichtes,

welcher es nicht fiir nothig erachtet hat, die Griinde,

welche in der Commission des Reichstages fiir die Ent-

scheidungen massgebend waren, anzufuhren, liegt ein

Widerspruch in meinen Aeusserungen durchaus nicht

vor. Wenn ich im Zoologisehen Garten die Feldlerche

als einen niitzlichen Vogel hingestellt habe, so bin ich

auch heute noch der Meinung, der ich mit Hrn. Prof.

A 1 turn vollkommen iibereinstimme, dass asthetische

Riicksichten bei Erwagung dieser Frage wesentlich zu

beriicksichtigen sind ; wenn aber behauptet wird , dass

die Lerchen einen wesentlichen materiellen
Nutzen dem Landmanne gewahren, da drangt sich denn

doch die Frage auf, wodurch dieser angebliche grosse

Eutzen bewirkt wird, und bis jetzt ist man uns die

Antwort schuldig geblieben.

E. F. v. Hometee.

Literarisches.

Sechster Jahreslbericht der Ornithologischen Gesellschaft

in Basel (1876).

In diesem Berichte iiber die Thatigkeit der Baseler

Gesellschaft ist von allgemeinerem Interesse insbeson-

dere ein statistischer Nachweis iiber „Futterplatze",

welcher sowohl hinsichtlich der zu verwendenden Futter-

arten niitzliche Winke ertheilt, wie durch Aufzahlung

der Vogelarten, welche die Anstalten besuchten, wissen-

schaftliches Material liefert. Von dem Vorsitzenden der
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G-esellschaft, A. Huber, waren an Alle, welche sich Eine Schleiereule,

der Fiitterung der Vogel wahrend des Winters annahmen, frisek getbdtet oder vollstandig in Spiritus conservirt,

folgende Fragen gerichtet: 1. Welche Sorten Futters s^t der Unterzeichnete fur wissenschaftliche Unter-
-wurden verwendet? 2. Wie viel davon an Gewicht, wie suchungen dringend zu erwerben.

viel an Geldwerth? 3. Wie oft (per Tag oder Woche) Ebenso Seidenschwanze, in gleicher Weise conservirt.

wurde gefuttert und wie viel jedesmal? 4. Wahrend B e r 1 i n S. Jacobikirchstr. 3. [38] Dr.Reichenow.
welchen Zeitraumes wurde gefuttert? 5. Wurde alles

Futter von den Vogeln gefressen oder blieben einige Durch den Unterzeichneten sind „Balge surina-

Sorten und welche mehr oder weniger liegen ? 6. Welche mischer Vogel" zu beziehen. Preisverzeichnisse

Vogelarten besuchten hauptsaehhch den Futterplatz ? stehen zu Diensten. H. B. Moeschler,

7. Welche Arten zeigten sich zutraulich, welche scheu? [16] Kron For stehen b. Bautzen (Sachscn).

8. Welche Arten kamen regelmassig, welche nur ab
Die Beriehte der 15. und 16. Versammlung der

und zu? 9. Wie gross war ungefahr die Anzahl der
Deutsoh . 0rnith Gesellschaft werden dringend zu

futterholenden Vogel im Allgemeinen und wie gross die
kaufen ht ebenso der Text zu Riesenthal's : Raub-

von bestimmten Arten? 10. Wie war das Verhalten ^ &l Deutschland von Dr . st61kerj
des Publicums der Fiitterung gegenuber? — Die auf

[34] St. Fiden (Schweiz).
diese Fragen eingegangenen Antworten ergaben tolgen- : i

des Resultat: Zur Fiitterung wurden Hanf, Weizen, C. FREIGANG,
ausgekochtes Malz aus Brauereien, Hirse, Buchweizen, Bautzen, Konigr. Sachsen,

Hafer, Riibsamen, gekochte Kartoffeln, geriebenes Brod Import. Racethierkandlung. Export.

und Wachholderbeeren verwendet. Den drei ersten der Hefert 80 Ba9en Hiihner von 3—52 Mark pro Stuck,

genannten Futtersorten wurde von den Vogeln iiberall 3 Racen Perlhiihner A%— 12 M., 4 Racen Truthiihner

der Vorzug gegeben, insbesondere demMalz; Riibsamen 9—30 M., 3 Racen Pfauen 14—50 M., 6 Racen Fa-

dagegen blieb in den meisten Fallen liegen. Auf den sanen 15—45 und_ 200 M., 6 Racen Rebhiihner, 12

Futte.rplatzen wurden regelmassig beobachtet Sperlinge Racen Enten 5—45 M., 2 Racen Schwane 18—130 M.,

und Buchfinken; ferner stellten sich ein, besonders bei 5 Racen Ganse 12—50 M. pro Stuck, 120 Racen

starkem Frost und Schneefall: Bergfinken, Meisen Tauben 2—250 M. pro Paar, beste Kanarien 3—50 M.

(Arten?), Haubenlerchen, Goldammer, Dompfaffen, Distel- pro Stuck, Goldfische pro Stiick 20-750 Pfge., 100

finken, Zeisige, RoLhkehlchen und Aniseln. Es ergab sich Stiick 6—500 M. , 1000 Stiick 53—550 M. , diverses

demnach, dass Riibsamen eine nicht zweckentsprechende lebendes Wild, 5 Racen Kaninchen, diverse Racehunde,

Futterart fiir die Anstalten ist und dass ferner fur die Bruteier pro Stiick 10—300 Pfge. Brutmaschinen ei-

Fiitterung der Insectenfresser, denen man vorzugsweise geuer verbesserter Construction von 45—300 M., Zucht-

zu Hiilfe kommen sollte, noch sehr wenig geschehen. apparate, Bauer, Stalle neuer bewahrter Systeme, Medi-

[Anschliessend an vorstehendes Referat richten wir camente. Auf Anfragen, welche zu specificiren bitte,

an alle Vogelfreunde, welche Fiitterungsanstalten wah- erfolgt gern Auskunft. [37]

rend des Winters unterhalten, im Interesse der Sache
Kiinstliche Nistkasten

das dringendeErsuchen, auf obiges von Hrn. A. Huber A> f&r insec t e nfressen de Vogel:
entworfene Fragenschema bezughche Notizen zu niachen.

ffir gtaa Bachstelzen Meisen SferUnge etc. a Dtz. M. 9,
Wenn uns dxeselben dann im Fruhjahre, vielleicht im Rothschwanzchen, Fliegenschnapper . . . „ 5.
Marz emgesendet werden, so sind wir gern bereit, diese -g fiirPatiaeeien-
JSfotizen in iibersichtlicher Anordnung und mit stren- ^ Wellensittiche ' 16
gerWahrung der Autorschaft_ des Beobachters in diesem

Sperlings- und Zwergpapageien !
'.

'. '. ",19,
Blatte mitzutheilen Durch eine so gewonnene Statistik

Australische Prachtsittiche „ 22,
wird man bald in derLage sem, nicht allein den prak-

Buntsittiche 27
tischen Werth der Futterpliitze zu beurtheilen, der noch '

'

durchaus nicht festgestellt ist, sondern auch iiber deren
Nistkasten mit Baumrinde bekleidet 40 Pf. pro St. mehr,

zweckmassigste Emnchtung sich zu informiren. Vor
do ausnatiirlichenBaumstiicken „ „ „ „ „

'

Allem aber wird durch ein genaues Verzeichmss der
Preiscourante stehen zu Diensten.

beobachteten Vogelarien (wobei nochmals aut den m , . „,.. ^. „.
, TT , „ . ..

-xt .i t_t • i. t? i. c i x.i. •-> Oelze in Thur. Die Eisten- u. Holzwaarentabrik
No. 2 pubhcirten Fragebogen aufmerksam gemacht sei) „„-.

H tl h A I 'h
ein schatzbares wissenschaftliches Material gesammelt, und L -I

naruep & Leioe.

die Fiitterungsanstalten werden nicht nur humanen Be- Soeben ist mein Catalog iiber Coleopteren (Kafer)
strebungen dienen, sondern sich den Werth wissenschaft- pl. 187 7 erschienen und wird auf Wunsch gratis
licher Beobachtungsstationen erwerben. D. Red.] und franco zugesandt. Adolf Kricheldorff,

Naturalien-Handlung.
TaUSdl- Und Kailf-VCrkehr. [33] Berlin S„ Prinzessinnen-Str. 26.

Zu kaufen gesucht: CygUUS atVatllS.
Temminck, Manuel d'Ornithologie. Ed. 1816. Dunenjuuge und Eier hat kauf- oder tauschweise ab-

Berlin S. Jacobikirchstr. 3. [39] Dr. Reich enow, zugeben [40] Dr. Stolker, St. Fiden (Schweiz).

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

Druck: G. Piitz'sche lluohdruckerei (Otto Ilautlml) iu Naumburg a/S.
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Der Wasserschwatzer (Cincins aquaticusj in

Freiheit und Gefangenschaft.

Von Dr. A. Girtanner.

(Schluss.)

An den bevorzugten Orten, wo unser Wasserschwatzer
die Bedingungen zu einer frohlichen Existenz — denn
eine andere ertragt er nieht — noch erfullt findet, bleibt

er gerne Sommer und Winter stationirt, Mit dichtem,

stark eingefettetem , und auch sonst dem der Wasser-
vbgel ahnlichen Gefieder bekleidet, wird ihm das frische

Bergwasser im Sommer nie zu warm, im Winter nicht

zu kalt. Immer munter, tummelt er sich unablassig

in seinem Elemente umher und wo es am argsten spritzt

und am tollsten toset und schaumt, da ist er am liebsten,

und wenn es ihm einmal irgendwo zu stille werden
will, so fangt er selbst schnell eines zu singen an, um
der verhassten miserablen Stille ein unerwartet jahes

Ende zu bereiten. Die Bachamsel diirfte einer unserer

sangeslustigsten Vbgel sein, denn sie begleitet buch-

stablich fast Alles, was sie thut, mit ihrem hellen, kraf-

tigen Gesange. In Gefangenschaft sah ieh sie oft Nachts

singen, wahrend sie den Kopf unter den Fliigel gebettet

hatte, dann aber nur leise, wie traumend und nur ein-

zeine Partien ihres Liedes. Sie singt beim Baden und
singt beim Fressen; singend stiirzt sie sich muthig in

den Kampf gegen eine grenzverletzende Reviersnach-

barin. Bei der Toilette muss etwas gesungen sein und
zuletzt schliesst sie singend ihr sangreiches Leben, wie

dies nicht nur von mir beobachtet worden ist. Aber je

nach der Ursache des Gesanges ist auch der Ton ein

durchaus verschiedener. Der durch einige scharfe,

herausfordernd hervorgestossene Locktbne eingeleitete

Schlachtgesang kennzeichnet deutlich genng die bedenk-

liche Gemiithsverfassung der sonst so friedlichen San-

gerin. Freundlich, aber lebhaft tont das Liedchen, das

sie, auf einem Bein, mit gehobenem B,ucken und lassig

niederhangenden Fliigeln auf ibrem Lieblingsplatzchen

sitzend, sich selbst zum Besten giebt; ein Plaudern nur

ist das Toilettenliedchen ; aber wehmiithig und riihrend

ergreift uns der mit schwindenden Kraften und man-
gelndem A them hervorquellende Sterbegesang. —

Unter einem schiitzenden Stein im Uferrande, in den
Schaufeln alter Huhlrader, am Wuhr hinter dem herab-

stiirzenden Wasser und in ahnlichen oft eigenthiimlichen

Zufluchtsorten findet man je nach den obwaltenden
Witterungsverhaltnissen friiher oder spater im Jahre

ihr oft sehr grosses, fast ausschliesslich aus Moos auf-

gefuhrtes, an das des Zaunkonigs erinnernde Nest, das

nicht selten grosse Hohlungen vollstiindig ausfullt und
nur einen kleinen wohlgedeckten Eingang often stehen

hat. Es ist nur moglichst nahe am Wasser zu suchen,

aber leider nicht immer geniigend vor dem Eindringen

desselben geschiitzt. —
In giinstigen Sommern legt die Bachamsel 2 Gelege

Yon je bis 5 Eiern, wenigstens erhielt ich nie mehr
Junge, und sollen nach Beobachtungen meinerLeute selten

alle ausfallen. Becht oft aber bringt sie es durch die

Ungunst einer Ueberschwemmung, zu grosser Feuch-

tigkeit des Eestplatzes, durch mordendes Raubzeug
zu nur 1 Partie Jungen. —

Eine eben dem Neste entwachsene, im Bachbette

herumhupfende Brut junger Wasseramseln unter An-

fuhrung ihrer Eltern sich tummeln zu sehen, gehbrt

mit zu den reizendsten Einblicken in das Treiben freier

Vogelwelt. Bald rennt und purzelt die ganze Gesell-

schaft schreiend und wimmernd iiber Stock und Stein

einem einzigen Wasserinsect, einer Libelle oder dess

etwas nach, bald steht sie anscheinend in tiefes Nach-
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denken versunken, dicht zusammengedrangt auf einem

wasseruinbrausten Steine, nickend und wippend; aber

der Muth, das TJfer zu erreichen, fehlt noch, bis die

Eltern mit Locken und Drangen denselben zum Aus-

bruche bringen. Oder es werden auf einer Sandbank
Rennstudien gemacht, aber auch das Tauchen und unter

deru Wasser Schwimmen und Laufen will gelernt sein. Die

Jungen erhalten, nachdem sie das Nest verlassen, ein iiber

den Riicken ascbgrau und schwarzlich gewelltes, an Hals,

Brust und Bauch auf weissem Grunde schwarzlich me-
lirtes, am Halse ein deutliches Querbandchen zeigendes

Gewand, in dem sie in der That allerliebst aussehen.

Etwas ganz besondei's Anziehendes sind ihre bestandigen

Verneigungen nach alien Seiten, wobei sie jedoch mehr
in der Mitte zusammen zu sinken scheinen, so wie es

nach einem Schlage in die Kniekehlen bei Menschen
geschieht. Dabei geben sie stets ein feines Pfeifen los,

und bei der Lebhaftigkeit ist bald zwischen Alt und
Jung kein Unterschied mehr zu bemerken. Bald auch

geht die Jagd unter Wasser so sicher dahiu wie iiber

ihm und im Wassertreten
;

Untersinken und Nichtver-

trinken werden schnell alle Specialisten. — Ist die

Selbststandigkeit constatirt, so heisst's halt allmalig

Scheiden, doch sieht man die Jungen noch so ziemlich

den ganzen Herbst , vielleicht auch durch den Winter
mit den Alten fiiegen. Im Friihjahr aber ist's dann
sicher aus mit der alten Heimath. Jeder hat sich nach

einem Lebensgefahrten anderen Geschlechts und nach

einem Revier umzusehen.

Die Wasseramsel ist absoluter Reviervogel , aller-

wenigstens wahrend der ganzen Fortpflanzungsperiode,

beansprucht kein gerade langes Loos am Laufe eines

Baches, hiitet dieses aber mit Argusaugen gegen Ver-

letzung durch ihresgleichen ; theilt es aber friedlichst mit

den drei Bachstelzen unsrer Bergbache, von denen sie die

graugelbe {Mot. sulphured) am weitesten hinauf in die

dunkeln Schluchten des Gebirges begleitet. Auch der

lachende Philosoph Eisvogel ist ihr nicht im Wege. Sieht

ihn die Wasseramsel auch schweriallig wie einen Stein in's

Wasser plumpsen, um ein Fischchen zu holen, wenn er es

bekbmmt, so denkt sie : nun— Jeder nach seinemGeschmack,
Herr Fischer! Auch Pieper, Strandlaufer, Schilfsanger

werden nicht behelligt, doch lebt sie mit und unter Allen

ziemlich fair sich. — Nach dem Spriichwort: Was du
nicht willst u. s. w. lasst sie sich absolut nicht iiber

die Grenzen ihres Gebietes in ein freundnachbarliches

treiben. Hat man sie vorsichtig am Ufer treibend bis

dorthin gebracht, so kehrt sie plotzlich mit schrillem

„zrrr" aufsteigend in nicht weitem Bogen dahinschiessend

iiber oder neben dem Treibenden in ihr Revier zuriick.

Die sehr unklaren und sich widersprechenden Angaben
iiber die Ernahrungsweise der Bachamsel in der Freiheit

hatte schon seit Langem den Wunsch in mir erregt,

diesen Punkt durch beharrliche Beobachtung aufzuklaren.

Aber trotz hundertfaltiger Beobachtung in ihrem freiesten

Treiben war ich nicht im Stande, namentlich iiber die

Frage ihrer Fischliebhaberei klar zu werden, die man
ihr da und dort zur Last legte. Wohl beobachtete ich

den Vogel, wie er mit geliifteten resp. aufgebauschten
Fliigeln, auf dem Grunde des seichten Wassers dahin
rennend, Wasserinsecten fing, wie er die Wassermoos-
klumpen durchwiihlte und sich gut dabei stand, wie er

auch Frosch- und Fischlaich nicht verachtete, aber Fische
fangen sah ich ihn nie, obwohl es mir oft vorkommen
wollte, als verfolge er solche. — Um diese Frage aufzu-

klaren, gab es nur ein Mittel, und das war: den Vogel
zum Hausgenossen zu machen — aber wie? da er bis

jetzt nie langer als einige Tage hatte in Gefangenschaft
erhalten werden kbnnen. Anfangs wollte es nun auch
mir nicht gelingen. Altgefangene Vogel, mir frisch und
kaum einige Stunden vorher gefangen gebracht, schienen
sich zwar im grossen Kafig mit reichlichem Wasser,
Rasenplatten , Sand , und als Futter Ameisenpuppen,
Mehlwiirmer und moglichst viel Insecten aller Art an-
fangs wohlzubefmden, sie frassen und sangen und badeten,

wurden dabei aber bald durchnasst, was mir sehr miss-

fiel , begannen dann zu trauern , frassen und sangen
aber wieder, und bis zum letzten Augenblick, der meist
hbchstens 8 Tage nach ihrer Einbringung eintrat. —
Diese Beobachtung betriftt im Herbst gefangene Vogel.
— Im Winter beschloss ich den Versuch zu erneuern,

diesmal aber den Verdacht des Fischfressens als con-
statirt zu supponiren und darnach zu handeln. Urn's

Neujahr erhielt ich denn zwei alte Exemplare, die ich

jedoch nur unter der Bedingung anzunehmen ausgemacht
hatte, dass mir gleichzeitig mit denselben und von da
ab taglich die nbthige Anzahl kleiner Fischchen ge-

meinster Art geliefert werden miisste. Die Vogel kamen
mitsammt den Fischchen bei mir an, und richtig ent-

larvt waren die Fischer! Die Fischchen, lebend in die

Wasserbehalter ihres Verschlages gesetzt, bildeten zu-

erst ihre ausschliessliche Nahrung. Sobald aber Friih-

lingswitterung eintrat, gingen sie gerne zu Nachtigall-

futter iiber und rnieden die Fischnahrung vollstandig.

Ich habe bei dieser Gelegenheit den Wasserschwatzer
sogar als gefahrlicheren Fischrauber kennen gelernt, als

den Eisvogel, den ich gleichzeitig (ebenfalls alt gefangen)
mit den Wasserschwatzern unterhielt, indem mir viel-

faltige Beobachtung an meinen Gehegen zeigte, dass

der letztere jedem ihm im Wasser zu Gesicht kommen-
den Fischchen sich nachstiirzte, die Beute nach einigen

Springen und Stbssen fasste, die zappelnde, schliipfrige

moglichst rasch vorderhand an's Ufer warf und erst dann
zu naherer Besichtigung herbeikam. Stellte sich der
Fisch nun als zu gross heraus, so liess er ihn einfach

liegen und verderben. Der Rauber tauchte aufs Neue
und holte sich einen zweiten. War ihm dieser nun
mundgerecht, so erfasste er ihn quer iiber der Mitte des

Leibes, schlug ihn mit Gewalt links und rechts an die

Steine, bis er in Stiicke ging, und schlang diese einzeln

hinunter, um dasselbe Experiment erstaunlich bald zu
wiederholen. Ich musste immer auf einen Bedarf von
20—30 fingerlangen Fischchen per Exemplar und per

Tag rechnen. — Der Fischraub lag und liegt also klar

genug aufgedeckt. Also fort damit ? ! Vertilgen ! ? Nein—
schonen ! ! wie die Hohlroller und Gluckruckruckroller

u. s. w. ! Denn erstens bedient sich die Bachamsel nur
wahrend kurzer Zeit des Jahres der Fischnahrung und
auch dann nur, wenn sie die Fischchen bekommt, was
ihr im Freien sehr schwer zu gehen scheint, wahrend
es im Gefass keine Kunst war. Im iibrigen Jahre ver-

tilgt sie eine Masse von Insecten zu Wasser und zu
Land, und Insectenvertilgen und niitzlicher, braver Vo-
gel sind ja, scheint's, sich deckende Begriffe ! — Ich
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unterhielt meine 2 Exemplare durch 6 Monate bei bester

Gesundheit. (Anno 1869.) Dann gingen sie leider unmittel-

bar vov der Eroffnung der Ausstellung lebender schweize-

rischer Vogel, die ausser zwei durch mich jung erzogenen,

ausgewachsenen Bachamseln noch viele sonst nie in

Gefangenschaft zu sehende Vogel enthielt, aus Mangel
an Aufmerksamkeit auf dieselben bei bestem Fleisch-

bestand zu Grunde. Ieh bezweifle durchaus nicht, dass

der Wasserschwatzer, in einem mit Drahtgeflecht iiber-

zogenen Einfang, durch den ein kleines, fliessendes,

reines Wasser zoge, in dem sich bemooste Felskldtze,

Basenstellen , etwas Buschwerk befanden , bei Fisch-

nahrung wahrend des strengsten Winters und einem
Mischfutter unter Beigabe von Insecten u. s. w., nicht

nur wahrend langer Zeit lebend erhalten, sondern auch

zur Fortpflanzung gebracht werden konnte.

Mit Jungen stellte ich manche Auferziehungsver-

suche an. Mit Ameisenpuppen geatzt, gediehen sie ohne
Ausnahme und gingen mit Umgehung jeder Fischnahrung
leicht an feines Mischfutter, das immer mit Ameisen-
puppen und Mehlwiirmern versehen war, iiber. Eine
solche Jugendschaar gewahrt auch in Gefangenschaft

einen reizenden Anblick, da die Kleinen im Gegensatz
zu den altgefangenen sehr zutraulich wurden und sich

leicht lange Zeit bei' bester Gesundheit erhalten liessen.

Eine Hauptbedingung freilich zu ihrem Gedeihen und
ihrer Erhaltung liegt in grosser Reinerhaltung des Bodens
ihres Verschlages, da sie leicht Geschwiire an den Fuss-

zehenballen erhalten. Als sich dies zu meinem grossen

Verdruss auch bei den meinigen einmal zeigte, gelang
es mir, dieselben durch verdoppelte Beinlichkeit und
tagliches Touchiren der Geschwiire mit dem Hollenstein-

stift vollstandig zu heilen. — Altgefangene Bachamseln
miissen nach Gescblechtern getrennt, also nur einzeln

oder paarweise gehalten werden, da 2 Mannchen, die

ich einst erhielt und vorderhand zusammengab, sich

sofort laut singend aufeinander stiirzten und sich mit Flii-

geln, Schnabeln, und Fiissen tractirten. Ein drittes Exem-
plar, das ich, dasselbe fur ein Weibchen haltend, einem
Mannchen beigegeben hatte, Yerlor ich auf diese Weise.

Ohne dass ich mir die nothigen Versuchsexemplare
hatte verschaffen diirfen, ware es mir nicht moglich
gewesen, meine Beobachtungen, durch die der zeitweise

Fischdiebstahl endlich von der Sonne beschienen wurde,
anzustellen. In diesem Falle wenigstens hatte mir kein
Kanarienvogel nix g'nutzt.

Sind unsere Wiirger niiiziiche oder schadliche

Vogel?

Von Adolf Walter.

So will ich mir doch endlich einmal Gewissheit dar-

iiber verschaffen, ob der schwarzstirnige oder kleine
graue Wiirger (Lanius minor) ein Vogelrfiuber ist oder
nicht, dachte ich, als ich vor Jahren wieder einmal in

einer Zeitschrift (ich glaube Gartenlaube) einen Aufsatz
von einem Dr. Buss iiber die Wiirger las, in dem auch
Lan. minor, wie in vielen anderen naturgeschichtlichen

Werken, als Vogeljager bezeichnet wurde.
Zwar war ich fest iiberzeugt, das dies ein Irrthum,

eine falsche Annahme oder eine Verwechselung dieses

Wiirgers mit dem ihm ahnlich gefarbten, grossen grauen
Wiirger, Krickelster, Abdecker (Lanius excubitor) sei,

aber dieses Mai wollte ich der Sache auf den Grund
kommen und hatte auch bald ein Mittel ersonnen, durch
das ich genau das Maass seiner Neigung fur Vogelkost
zu erforschen hoffte.

Zuvor will ich bemerken , dass ich schon in

meiner Jugend recht passende Gelegenheit hatte, diesen

Vogel zu beobachten. Der Garten meiner Eltern

grenzte fast an den Kirchhof der Stadt, in dessen hohen
Linden alle Jahre ein oder zwei Paare des Lan. minor
briiteten, wahrend das niedrige Gebiisch Hanfiingen,

Grasmiicken und auch dem rothriickigen Wiirger {Lan.

collurio) zur Brutstatte diente. — Da aber der letztere,

der auch unter den Namen Neuntodter, Dorndreher,

Spiesser hekannt ist, die Nester pliinderte, die Jungen
auf Dornen spiesste, und mit der Zeit alle kleinen

Vogel aus seiner Umgebung vertrieb, so duldete ich in

spateren Jahren diesen Biiuber nicht mehr; sein Nest
wurde zerstbrt und er selbst mit der Flinte verfolgt.

Die Folge davon war, dass nun der Kirchhof jeden

Sommer alte und junge Grasmiicken, Hiinflinge, Fliegen-

fanger etc. in Menge beherbergte.

Der schwarzstirnige Wiirger zeigte sich zwar zan-

kisch und unvertraglich anderen Vogeln gegeniiber,

aber niemals verfolgte er einen Vogel ernstlich oder

gar, urn ihn zu todten. Oefters sah ich, wie er von der

Linde, auf der sein Nest stand, herabflog, um einen

Fliegenfanger (Butalis grhola) zu vertreiben, der die

Spitze eines Grabkreuzes besetzt hielt, das dem Wiirger

gewohnlich als Warte diente, von der aus er seine Jagd
auf Kafer, Heuschrecken, Grillen und Bremsen betrieb.

Niemals verfolgte er ernstlich den Fliegenfanger, nie

fand ich eins der vielen Vogelnester ihres Inhalts be-

raubt; wohl aber sah ich zu verschiedenen Malen die

eben ausgefiogenen Jungen der Grasmiicken und Fliegen-

fanger in einer Beihe neben einander sitzen, unbehelligt

von den Angriffen des Wiirgers, und meine Ansicht

war die: der Lan. minor ist kein Vogelrauber. Nach
dem Lesen jenes Aufsatzes in der Gartenlaube dachte

ich folgenden Versuch anzustellen.

Ich wollte ein Nest mit ganz jungen Vogeln vor

eine Warte des Lan. minor stellen und letzteren genau
beobachten.

Vor dem Frankfurter Thor hatte ich zwischen Berlin

und Friedrichsfelde auf den Pappeln und Linden, be-

sonders in der Nahe des Dorfes, mehrere Paare des Lan.
minor und deren Nester bemerkt. Hier wollte ich ex-

perimentiren. Das ersonnene Mittel musste aber zuvor

beim rothriickigen Wiirger angewandt werden, um Ver-

gleiche im Benehmen der beiden Wiirger anstellen zu

kbnnen.

Im nahen Walde wusste ich ein Nest dieses Vogels.

Auf den Spitzen der umstehenden Straucher, besonders

auf einem hohen Wachholderstrauch war sein gewbhn-

licher Platz. Neben diesen Strauch setzte ich, nachdem
ich nach langerem Suchen ein Nest des Goldammers
mit nicht ganz kleinen Jungen gefunden hatte, eins der

letzteren in einem aus Grashalmen gedrehten Neste

nieder und wartete aus einem Versteck in einiger Ent-

fernung die Ankunft des Lan. collurio ab. Ich musste

etwas lange warten und hatte schon fast die Geduld
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verloren, als endlich das Wiirger-Mannchen erschien.

Es drehte den Kopf abwarts zur Seite, gewahrte den

jungen Vogel, war im nachsten Augenblieke vor dem-

selben und hieb mit dem Schnabel auf denselben ein.

Eiligen Laufs kam ieh dem kleinen Vogel zu Hiilfe,

der aber doch scbon am Halse blutete. Ich trug ihn

wieder in sein wirkliches Nest zuriick und war zufrieden,

dass er, als ich nach einigen Tagen wieder nachsah, am
Leben geblieben war.

Nun ging's nach Friedrichsfelde. 1

/2
Kilometer vor

dem Dorfe fiihrt rechts von der Frankfurter Chaussee

ein mit Linden und Espen eingefasster Weg nach dem
Dorfe. Auf einer leicht zu ersteigenden Linde hatte

ich schon etwa 6 Tage friiher das Nest des Lan. minor

bemerkt und diesem Baum schrag gegeniiber auf einer

verkriippelten strauchartigen Linde das Nest ernes Griin-

hanflings (Fringilla cJiloris, Loxia chloris) mit kleinen

Jungen gefunden, bei denen aber bei meinem zweiten

Besuche schon kleine Federn hervorsprossten. Was das

Nest des kleinen grauen Wiirgers enthielt, wusste ich

nicht. Ich musste aber den Inhalt kennen. Es war
Mittagsstunde und Niemand auf der Dorfstrasse. Einige

Minuten spater war ich daher oben auf dem Baume
und sah in dem Nest die kleinen Wiirger, die soeben

Stoppeln bekamen.

Noch schneller als ich hinaufgestiegen , war ich

wieder unten, nahm nun zwei junge Griinhanflinge aus

dem Neste, setzte sie in ein kiinstlich gemachtes, trug

sie etwa 100 Schritt weit auf das unbebaute Peld und
setzte sie dort, einige Schritte von einer pfahlartigen

Stange entfernt, auf die Erde. Diese Stange war die

Warte des Wiirgers. Yon hier aus hatte ich ihn schon

das erste Mai seine Jagd auf Kafer ausiiben sehen.

Kaum war ich wieder vom Feld in die Allee zuruck-

gekehrt, da erschien auch schon der Wiirger auf der

Spitze der Stange. Das Nest unten hatte er sogleich

bemerkt; aber er blieb sitzen, bis er nach einer kleinen

Weile schrag hinunter in's Feld flog, dort etwas auf-

nahm , auf der Stange zurechtlegte und dann seinem
Neste zutrug. Bald war wieder einer auf der Stange,

wahrend der andere iiber dem Felde hier und dort riit-

telte , dann herabflog, einige Augenblieke an der Erde
verweilte und nun mit der Beute dem Neste zueilte.

Eine halbe Stunde mochte ieh den verschiedenen

Bewegungen der Wiirger zugeschaut haben, da stiirzte

sich der gerade auf der Stange sitzende Vogel senkrecht

herab, machte einige Spriinge und hackte langere Zeit

herum. War es einer meiner Grriinhanfiinge, den er be-

arbeitete? Erkennen konnte ich wegen zu grosser Ent-

fernung nichts. Ich musste warten. Noch einmal flog

er in der ersten Stunde senkrecht herab , in der fol-

genden halben Stunde wieder einmal.

Nach anderthalbstiindigem Beobachten verliess ich

meinen Platz und schritt neugierig den Griinhanflingen

zu. Diese sassen unversehrt in ihrem Neste , reckten

mir ihren langen Hals zitternd entgegen und bettelten

mit aufgesperrtem Schnabel urn Futter. Ich setzte sie

schnell zu den anderen Jungen im Lindenbusch.
Jetzt wusste ich bestimmt, dass der Lan. minor

kein arger Vogelrauber sein konnte. Mit seinem blut-

diirstigen Vetter, dem Vogelschlachter excubitor , und
dessen rothrbekigem Spiessgesellen collurio zeigte er

keine Aehnlichkeit ; aber Beweise seiner vblligen Schuld-

losigkeit hatte ich durch diesen Versuch noch nicht

erhalten.

Wie wiirde er sich benommen haben, wenn die

Griinhanflinge ganz klein gewesen waren und seine

eigenen Kinder erwachsen, die dann derbere Speise

vertragen konnten? Dasselbe Experiment musste mit

ganz kleinen Vbgeln wiederholt werden, sobald die

jungen Wiirger fliigge geworden waren.

Acht Tage Bpater war ich friih Morgens wieder am
Platze. Zwei der jungen Wiirger sassen auf dem Nest-

rande, zwei schon ausserhalb des Nestes auf einem

Zweige. Schnell machte ich mich auf den Weg, ein

Nest mit jungen Vbgeln zu suchen. Erst gegen Mittag

gelang es mir, jenseits des Parkes von Friedrichsfelde

ein Nest des grauen Hanflings (Cannabina linota) zu
finden, das fur meinen Zweck recht passende Junge
enthielt. Sie hatten noch keine Stoppeln und mochten

5 Tage alt sein.

Damit sie sich gegenseitig erwarmen konnten, ent-

nahm ich 3 und setzte sie genau so wie das erste Mai
vor die Stange. Das Benehmen der Wiirger war das

friihere, nur etwas eifriger betrieben sie ihre Jagd; auch

die Stelle, wo die jungen Hanflinge sassen, wurde hau-

figer besucht. Wieder wartete ich anderthalb Stunden

und schritt dann der Stange zu. Ei'staunt stand ich

vor dem leeren Nest, doch nur einen Augenblick; denn

bald bemerkte ich rechts und links, ein bis anderthalb

Fuss vom Nest entfernt, die jungen Vogel im kurzen

Grase. Die Sonne hatte mit ihren heissen Strahlen die

nackten Thierchen so gebrannt, dass sie nach verschie-

denen Bichtungen hin im kurzen Grase Schutz gesucht,

aber kaum gefunden hatten. Sie waren ganz unver-

sehrt, und ich trug sie, zufrieden mit meinem Versuche,

in ihr Nest zuriick.

Auch den rothkbpfigen Wiirger (Lan. rufus) kann
man wohl nicht Vogelrauber nennen. Er ist, wie alle

Wiirger, zanksiichtig, aber nie habe ich ihn auf Vogel

jagen sehen, nie Nester in seiner Nahe zerstbrt gefunden.

Besonders rauflustig zeigt er sich dem Lan. collurio

gegeniiber, was ich ihm aber nicht iibelnehme, da er

wohl so gut wie ich diesen Nestrauber wird kennen
gelernt haben.

Gern hatte ich die oben beschriebenen Versuche auch

bei ihm angewandt; aber er ist hier nicht so haufig wie

Lan. minor und hat auch nicht so bestimmte Warten
wie minor und collurio.

In West-Deutschland, wo ich ihn namentlich in der

Mosel- und Saargegend recht haufig angetroffen habe,

ist er Feld-, hier mehr Waldbewohner. Wenn er auch

hier die Waldrander vorzugsweise zu seinem Wohnsitz

wahlt, so halt er sich doch auch im tiefsten Kiefern-

walde, wo hohes Holz an kleines Stangenholz und Kie-

ferngebiisch grenzt, gern auf, besonders wenn ein

Fahrweg das hohe Holz vom niederen scheidet.

Als wirkliche Vogelrauber sind der grbsste und der

kleinste unserer Wiirger, der Lan. excubitor und Lan.

collurio zu betrachten. — Obgleich ersterer, der grosse

graue Wiirger, durch Wegfangen von Mausen, durch

Vertilgen von Kafern, Heuschrecken und Maulwurfs-

grillen manchen Nutzen stiftet, so richtet er doch durch

seine Raublust auf Vogel noch grbsseren Schaden an,
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und er muss unbedingt zu den schadlichen Vogeln ge-

zahlt werden. Namentlich im Winter — er ist der

einzige, der hier iiberwintert — nahrt er sich haupt-

sachlich von kleineren und grosseren Vogeln. Sogar
Amseln verfolgt er im Winter oft mit grosser Ausdauer,

und es gelingt ihm, obgleich er nicht grosser als diese

ist, doch ofters, sie im lichten Geholz zu ermiiden und
zu todten.

Er ist so kraftig gebaut, dass er einen kleinen Vogel
im Fliegen ergreifen und mit ihm, ohne auf die Erde
herabzufallen, davonfliegen kann. ich sah inn auf eine

Blaumeise (Parus coeruleus) , die iiber eine freie Stelle

fliegen wollte, stossen, sie ergreifen und mit Schnabel

und Fiissen davontragen.

An dem unteren Theil einer jungen Kiefer, auf der

sein dickwandiges grosses Nest stand, fand ich auf einem
trocknen , horizontalen , fingerdicken und fingerlangen

Ast eines Vormittags eine alte Maus, am Nachmittage
ein Goldammer-Mannchen aufgespiesst, oder eigentlich

ganz auf den Ast gezogen.

Der kleinste, der rothriickige Wiirger, Neuntodter,

Dorndreher (Lan. collurid) ist eben so blutdurstig wie
jener. — Zwar fangt auch er Mause und nahrt sich

grosstentheils von Insecten, wodurch er niitzlich wird

;

aber aus reiner Mordlust greift er Vogel an, besonders

junge, spiesst die Nestjungen auf Dornen und spitze

Aeste, frisst oft nur das G-ehirn eines einzigen und lasst

die ubrigen vertrocknen. Mehrmals habe ich 5 verdorrte

junge Vogel neben einander aufgespiesst und kaum an-

gefressen gefunden. Mause zieht er, mit dem Kopf an-

fangend, auf spitze Aeste. Der Kbrper der Maus hangt
dann senkrecht herab.

Auf einer Excursion mit Herrn Dr. Reichenow
fanden wir einen solchen Galgen mit zwei daran han-

genden Mausen. Der Schinderhannes Collurio sah mit

triumphirender Miene auf seine Opfer herab.

Die Mause todtet er mit dem Schnabel und tragt sie

auch mit dem Schnabel fort. Es sieht sonderbar aus,

wenn er mit einer Maus im Schnabel herumfliegt, die

er jedoch fallen lasst, wenn man ihn verfolgt. Es wird

ihm schwer, ja unmoglich, sie weit zu tragen.

Ich will noch einmal darauf aufmerksam machen,

dass der Lan. minor recht oft mit dem Lan. excubitor

verwechselt wird, weil er, obgleich kleiner, viel Aehn-
lichkeit in der Farbe wie im Fluge mit diesem zeigt.

Einen Eorstmann, der mir Mitte October vorigen Jahres

erzahlte, eben einen Lan. minor genau beobachtet zu
haben, konnte ich nur dadurch von seinem Irrthum
abbringen, dass ich ihm nachwies, dass Lan. minor
schon Ende August fortgezogen sei.

Meiner Ansicht nach ist nun das Resultat meiner
Beobachtungen und Erfahrungen folgendes: Lanius
excubitor und collurio gehoren zu den mehr schadlichen

als nutzlichen Vogeln, Lan. rufus ist ein mehr Nutzen
als Schaden bringender und Lan. minor ein sehr niitz-

licher Vogel.

Ich habe wahrheitsgetreu nur das berichtet, was ich

selbst erfahren habe, ich will aber noch als Beweis
der Niitzlichkeifc des einen, der Schadlichkeit des an-

deren die Beobachtungen zweier bekannten Forscher
anfuhren.

Unser Altmeister Naumann sagt, er habe nie be-

merkt, dass Lan. minor ein Vogelrauber sei. Der alte

Lenz erzahlt: „In einem grossen, mit starkem Dorn-

zaun umgebenen Garten schoss ich in einigen Jahren

jeden rothriickigen Wiirger todt, sowie er sich ansie-

delte. So konnten die nutzlichen Vogelchen ruhig in

den von mir angeschlagenen Kastchen und in selbst-

gebauten Nestern briiten, wurden iiber das Ungeziefer

ganz Herr und ich bekam Massen trefflichen Obstes.

In einem eben so beschaffenen Garten Hess ich die Wiirger

nach ihrem Belieben hausen. Dabei verliessen aber alle

anderen Vogelchen den Garten, selbst diejenigen, welche
daselbst in den Brutkasten zu nisten pflegten; meine
Baume wurden von den Baupen erbarmlich kahl ge-

fressen, und ich bekam gar kein Obst."

Man bemiiht sich jetzt eifrig, die nutzlichen Vogel
zu schiitzen , man hat sich sogar der todten , auf den

Markt gebrachten aDgenommen, nur der arme Lan.
minor ist schlecht fortgekommen, man hat ihn aus der

Liste der zu schiitzenden Vogel gestrichen. Gerechter

werden seine blutdiirstigen Vettern behandelt werden;

fruh genug werden sie und andere Raubvbgel ihren

wohlverdienten Lohn empfangen, denn bald soil der

Reichstag berufen sein — zu richten die lebendigen

und die todten.

Ornithologische Notizen aus Posen
und

der Bienenfresser als Gast in Baden.

Von Frhrr. v. Schilling.

Das Gebiet, in welchem nachstehende Beobachtungen

gesammelt wurden, ist Kreis Schildberg langs der rus-

sischen Grenze, gebildet durch das Grenzfliisschen Prosna.

Vollstandiges Flachland, verhaltnissmassig wenig be-

waldet und Sandboden. Die Flussniederungen vielfach

sumpfig and mehrere grosse Teiche mit Schilfwuchs

vorhanden.

Im Allgemeinen sind sammtliche Vogel, wie sie in

der Rheinthalebene in Baden vorkommen, vertreten.

Besonders zahlreich: Grosser Wiirger, Wiedehopf
und Goldamsel. Sehr selten ist die gewbhnliche Raben-

kriihe, hiiung dagegen die Nebelkriihe. Erst im Sep-

tember begann die Saatkrahe zahlreicher zu erscheinen.

Von grossem Interesse war mir die Beobachtung der

Mandelkrahe. Diese hatte im Friihsommer in einem

Waldcomplexe von c. 1000 Hektar in der Starke von

3 Parchen gebriitet; da alte Holzer sehr selten, gab es

im Fruhjahr nach zuverlassiger Aussage harte Kampfe
zwischen den alten Mandelkrahen - Mannchen um die

wenigen Brutplatze in hohlen Stammen. — Sammtliche

3 Familien und spater (im August) eine Gesellschaft

von c. 30 Stiicken trieben sich in der Gegend umher.

Dabei fiel mir besonders auf, dass die Mandelkrahe es

ungeheuer liebt, sich auf Linden niederzulassen. Ich

durfte sicher sein , dass ich fast tagiich , wo ich nur

einen Lindenbaum wusste, dort jedesmal Mandelkrahen

antraf, wahrend ich im Innern reiner Ftihrenwaldungen

nie eine sitzend zu sehen bekam. Vom 2. September

an waren alle Mandelkrahen aus der Gegend ver-

schwunden.

Ein etwa 15 Hektar grosser Teich bei Skalaka
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war ein wahres Eldorado fiir den Vogelbeobachter. Fast

alle unsere einheiinischen Entenarten fand ich dort ver-

treten; ob sie aber alle dort gebriitet, kann ich nicht

angeben. Zur Zeit meiner erstmaligen Beobachtung —
Mitte Juli — waren die jungen Enten sclion alle flug-

bar; die Taucherarten waren ebenfalls mit ihrer zweiten

Brut zu Ende, und liatten die letzten Jungen von Podi-

ceps cristatus etwa die Grbsse einer Puderquaste erreicht.

In der Zahl von 3 bis 4 pflegte die Mutter ihre Jungen
beim Schwimmen auf dem Riicken zu tragen, welche

bei plbtzlichem Untertauchen der Alten verlegen auf

der Oberflache des Wassers umherschauten , um erst

spater unter dem Wasser zu verschwinden. Mit dem
Kahne verfolgt, wurden die Jungen bald miide, tauohten

wenig mehr und suchten sich durch Schwimmen zu

retten , bis sie die Alten irgendwo in das sichere

Schilf gelockt hatten. Auf dem ganzen Teiche mogen
etwa 4 Paar Haubentaucher, 3 Paar braunhalsige Tau-

cher und eben so viele Tauchentchen gebriitet haben. Be-

merkenswerth ist noch, dass die alten Taucherweibchen

nach beendigtem 2. Brutgeschaft so stark von der Mauser
ergriffen werden, dass nicht eine einzige Schwungfeder
im Fliigel bleibt; ich constatirte diesen Fall bei zwei

Weibchen, die mir in die Hand kamen.
Zur bessern Beobachtung des Treibens unter der

Vogelwelt auf dem Teiche liess ich mir 4 starke Pfahle

inmitten des Schilfes einrammen, befestigte ein Brett

auf diesen nebst Vorrichtung zum Sitzen. Das Ganze
verkleidete ich mit Schilfstengeln, so dass ich vollkom-

men unbemerkt blieb. Auf diesen Stand begab ich

mich bei jeder Witterung zu wiederholten Malen und
zwar jeweils eine gute Weile vor Tagesanbruch.

Unter den Entenarten, die nur als Giiste den Teich

besuchten, bemerkte ich die Lbffelente und Spiessente.

Standig und zwar zahlreich vorhanden waren: Stock-

ente, Sommer- und Winterdrasselente, Pfeifente und
Moorente. Gar nicht bemerkt habe ich diejenigen Arten,

die z. B. die obere Rheingegend nur im Winter zu be-

suchen pflegen, wie die Schellente etc. Die Mergus-
Arten sind nicht vertreten, Ganse auch nicht.

Wie auf den meisten Teichen lebten hier eine Menge
Fulica atra, weniger chloropus. Langs der seichten Ufer

stoberte ich haufig mit dem Hunde die Wasserralle und
noch haufiger die gesprenkelte Ralle auf.

Von Rohrdommelarten konnte ich nie ein einziges

Exemplar weder zu Gesicht bekommen, noch horen.

Der graue Beiher fand sich dagegen jeden Morgen ein,

Purpurreiher habe ich nicht bemerkt.

Moven kamen erst in der Regel gegen 9 TThr Mor-
gens auf den Teich und zwar oft aus unendlicher Hbhe
spiralfdrmig sich herabschwingend ; unter ihnen erlegte

ich Silbermoven, dann Lachmoven (diese am haufigsten),

ferner Sterna hirundo, minuta und Hydrochelidon nigra.

Letztere strich meist in Gesellschaften von der Starke

einer bis zweier Familien vertraut iiber den Teich ; die

zierliche Bauart dieses Mbvchens lasst oft die Distanz

vom Beobachter schwer schatzen und so halt man sie

gar leicht fur viel weiter entfernt, als dies wirklich der

Fall ist.

An Rohrsiingern waren ausnahmsweise viele Rohr-
drosseln vorhanden; diese hiipften oft aus Neugierde
iiber die ungewohnte Erscheinung von Stengel zu Sten-

gel so nahe an mich heran, dass ich beim Abstreichen

den Luftdruck ihres Flugelschlags spiirte. Ich empfehle
Jedem, welcher — im Schilfe verborgen — sich einen

Einblick in die befiederte Sangerwelt im Rohricht be-

reiten will, das sog. „Mauseln" in etwas verstarkter

Form nachzuahmen. Oft setzten sich dadurch 20 bis

30 Stiick jeglicher Art um mich her, so dass fast jeder

Rohrstengel seinen Sanger trug; unter ihnen bemerkte
ich auch den gewbhnlichen Laubvogel. Der Kehlsack
der Rohrdrossel ist stets etwas aufgeblaht oder in Be-
wegung und lasst durch seine starke Ausbildung auf

den vielen Gebrauch bei Hervorbringung der starken

Laute schliessen. —
Mit herannahender Dammerung stellten sich Tausende

von Staaren ein, unter denen ich wiederholt ein blen-

dend weisses Exemplar beobachtete, doch scheint dieser

die Beute eines Raubvogels geworden zu sein, ehe es

mir gelang, ihn zu erlegen. In der Fruhdammerung
begannen die Staare bei Zeiten einen schrecklichen

Larm zu machen ; es war ein Gezirkel und Geschwatze
ohn' Ende. Bei gutem Wetter verliess die ganze Ge-
sellschaft oft noch vor Sonnenaufgang das Rohricht, bei

Regen oder Nebel blieben sie oft bis 2 Stunden langer.

— Fast jeden Morgen, noch ehe der Tag anbrach,

gaukelte wie schlaftrunken ein spitzfmgeliger grosser

Vogel iiber dem Rohre; ich hielt ihn anfanglich in der

Dunkelheit fiir einen Ziegenmelker, probirte dann durch

Nachahmung des Haasengeschrei's ihn zu locken, worauf
er auch sofort von seinem Fliigelspiele abliess und spitz

auf mich zugestrichen kam. Obwohl ich nicht gerne
durch einen Schuss den jungfraulichen Morgen und das

iiberaus vertraute Erwachen der Vogelwelt stbren wollte,

so schoss ich den Vogel doch herab und entdeckte in

ihm ein altes Mannchen von Hypotriorchis subbuteo (klei-

ner Baumfalke). Spater beobachtete ich noch oft in der

Morgendammerung das Treiben dieses gewandten Rau-
bers. Wie im Wonnegefiihl iiber die Aussicht, dass

einer der zahllosen Staare unter ihm als leckeres Friih-

stiick herhalten miisse, iiberschlug er sich oft 3, 4 mal
in der Luft. Die Staare ihrerseits blieben dann beharr-

lich im Schilfe sitzen, auch wenn es langst Tag war;
nie machte der Falke einen Angriff in das Schilf, son-

dern erst, wenn die ganze Gesellschaft truppweise die

Nachtherberge verliess. — Mit Anfang September erhielt

der Teich neue Giiste. Eine ungeheure Zahl Schwalben
und zwar meist Rauch- und Hausschwalben blieben im
Schilf iiber K~acht und zwar meist in jenen Partien,

die mit den weichen Schilfarten bestockt sind, die runde

markige Stengel haben; ein einziges Mal war unter

den Reisenden auch ein Flug von mehreren Hundert
Uferschwalbchen. Ehe sie den Teich verliessen, fielen

sie noch oft in's Schilf ein, und ich konnte mich iiber-

zeugen, dass noch gar jugendliche Genossen dabei waren,

denen die bevorstehende weite Wanderung wohl schwere

Strapazen auferlegt haben wird. —
Meist gegen die Mittagszeit stellten sich fast regel-

niassig ein Fisehadler, auch Rohrweihen ein; von letz-

teren erlegte ich einige sehr schone Exemplare im
Jugendkleid.

Oedicnemus crepitans liess sich oft mitten in der

Nacht hbren und vom September an schaarten sich die

grossen Brachvbgel aus der Umgegend zusammen.
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Unter den Strandlauferarten bemerkte ich viele Ac-
titis hypoleucos ; ein einzelner grosser Teichstrandlaufer

hatte sich zu einem Schwann Kiebitzen gesellt und trieb

sich iiber 14 Tage mit diesen umher.

Scolopax gallinago war zahlreich vertreten; Doppel-

schnepfe sah ich nicht und stumme Beckassinen nur
mit Hiilfe des Hundes. Goldregenpfeifer besuchten ab

und zu in grbsseren Gesellschaften den seichten Teich-

rand.

Noch mbchte ich mit einigen Worten der Colonie

von Bienenfressern (Merops apiaster) erwahnen, die sich

vor wenigen Jahren auf dem badischen Kaiserstuhlge-

birge angesiedelt hatte. Kurz nach Pfingsten dieses

Jahres erhielt ich die Nachricht, es seien wieder Bienen-

fresser in dortiger Gegend eingetroffen. Ich fuhr sofort

nach Bickensohl, wo die seltenen Gaste damals ihr

Quartier aufgeschlagen hatten, und fand die Nachricht

als auf falschen Geriichten beruhend. Gelegentlich er-

kundigte ich mich eingehend iiber das Verhalten der

Bienenfresser wahrend ihrer Anwesenheit vor einigen

Jahren. Sie waren damals Ende Mai, etwa 50 Kopfe
stark, angekommen und hielten an einem Standquartier

fest, das sie in der Einbuehtung unmittelbar hinter dem
Orte Bickensohl sich gewahlt. Diese bildet ein frucht-

bares Thiilchen mit siidlicher Richtung, nach dem Ge-
birgsstocke zu aus einem runden Kessel entspringend,

wo ein guter Wein wachst. In der jahen Wandung
eines verlassenen Doleritbruches sollen die Vogel ge-

nistet haben; sammtliche Eier wurden durch Unbefugte
zerstbrt, iiberhaupt war die Behandlung der ganzen
Colonie eine so unwirthliche, dass es nicht zu wundern
ist, wenn seither keine Bienenfresser wiederkamen.
Unter Tags hielten sie sich meist auf den Kirschbaumen
in der Nahe auf, hier mit Vorliebe auf vorhandenen
diirren Zweigen oder auf dem Gipfel von Rebpfahlen
sitzend. Gegen Mittag erhoben sie sich zu gemeinsamen
Flugiibungen nach Art der Schwalben, zogen sich auch
dadurch unter den Bauern alsbald den Namen „Afrika-

nische Schwalben" zu; ihr Lockton war ein kurzes

Xlucksen und heute noch wird in der Gegend von den
schbnen „Klucksern" gesprochen. Mehrere Exemplare
wurden von den Bauern erlegt und kam mir ein solches

in halb verdorbenem Zustande zur Hand ; dieselben

wurden damals fur 5 Francs pro Stuck nach Kolmar
und Neubreisach verkauft, daher sich die Begierde der

Bauernjager erkliirte, womit sie die Vertilgung der

armen Gaste betrieben. Von Mitte Juli an war keiner

der Yoffel mehr zu sehen. —

Vereins-Angeiegenheiten.

Bevorstehende Ausstellungen.

Verein derGefliigel- und Vogel freunde
zu Ulm a/D. , vom 31. Marz — 3. April. — Verein
fur Gef liigelzucht und Vogelschutz inOber-
hausen (Westf.), vom 21.—25. April.— Verein fur
Gefliigel- und Vogelzucht in Giessen, vom
8.— 10. April. — Ornithologischer Verein zu
Aachen, vom 6.— 8. Mai,

Nachrichten und Neuigkeiten.

Die Fiitterung der Vogel iui Winter

ist ein in neuerer Zeit sehr oft und mit Recht ange-

regter Gegenstand. Es scheint jedoch, als ob auch hier

noch eine grosse Unklarheit herrscht. Man weiss nicht,

was man futtert und womit man fiittern soil. Gewblm-
lich geht es auch hier wie mit den Brutkasten :

• die

Sperlinge sind die hauptsachlichen Eutzniesser und
wTenn es hoch kommt, einige Gold- und Grau-Ammern,
vielleicht auch noch Griinlinge. Es ist gewiss ein hiib-

scher Gedanke, den Vogeln einen Weihnachtsbaum zu

errichten, aber ausser Sperlingen und Ammern wird
wohl kein anderer Vogel Nutzen davon gehabt haben,

da die Fiitterung nur in Getreide (am besten noch

Hafer) bestanden hat. Es ist auch wenig wahrschein-

lich, dass diese Fiitterungsmethode andere— scheuere—
Vogel angelockt haben sollte, oder dass dies das Futter

selbst gethan hatte. Vor allem ware es daher der

Sache selbst forderlich gewesen, wenn man uns gesagt

hatte, welche Vogel den Futterplatz bei diesem oder

jenem Futter und in welcher Weise, angenommen hatten.

Wenn man jedoch nur von Vogeln im Allgemeinen spricht,

so giebt das einen ganz unbestimmten Eegriff.

Wenn man einen Futterplatz einrichten will, so ist

die Lage und Beschaffenheit desselben sehr wesentlich.

Ein Baum oder die Nahe von Biiumen sind zweckent-

sprechend, sehr forderlich fur viele Vogel einzelne

Biische, aber fur die meisten kein coupirtes Terrain.

Fiir den Boden ist eine Streu von Unkrautsamereien,

wie man sie von alien Scheuntennen beim Reinigen des

Getreides erhalten kann, vorziiglich. Viele Vogel, na-

mentlich der Stieglitz und Griinling, lieben sehr den
Klettensamen (auch Meisen) , den man mit der ganzen
Pflanze, welche etwas vor der vollen Reife geschnitten

und trocken aufbewahrt werden muss, aufstellt, wie er

gestanden hat. Ganz vorziiglich lieben viele Vogel den

Samen der Sonnenblumen, namentlich die Meisen, Specht-

meisen, Finken u. s. w., doch muss derselbe gleichfalls

in ganzen Pflanzen aufgestellt werden. Fiir Meisen

diirfen auch aufgehangte Fettbrocken nicht fehlen.

Wesentlich sind auch noch Ebereschen-Beeren fiir viele

Vogel , namentlich im Spatwinter , sowie getrocknete

Hollunder-Beeren. Man bindet je zwei Trauben auf

einem Faden so zusammen , dass sie etwa 4—6 Zoll

von einander entfernt sind, und kann dieselben dann

in Baume und Straucher werfen, wo sie sich leicht an-

hangen.

Nicht allein die prachtigen Gimpel werden sich

auf solchen Futterplatzen einfmden, wenn man sie friiher

auch nie gesehen hat, sondern auch die zeitigen Friih-

jahrszugvbgel linden bei eintreteuden Spatfrbsten ihre

Nahrung, namentlich Staare und Rothkehlchen. Fiir

die mbglichste Erreichung des Zweckes kann auch

manches Andere geschehen, doch wird das Angege-

bene geniigen, um einen Futterplatz zweckmassig ein-

zurichten, vorausgesetzt, dass alle Krahenvbgel und

Sperlinge moglichst davon gehalten werden. Will man
diese fiittern, so muss es auf eigenen Futterplatzen ge-

schehen. E. F. v. Homeyer.
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Die Sammlung lebender V8gel des Hrn. Emil Linden
in Radolfzell.

II. Kbrnerfresser (Fortsetz. v. No. 2. d. Bl. S. 15).

[In Folge der in No. 2 dies. Bl. publioirten Liste

der von Herrn Linden zur Zeit lebend in Gefangen-

schaft gehaltenen Papageien ist mehrfach der Wunsch
ausgesprochen, diese Liste durch die iibrigen Vbgel jener

reichhaltigen Sammlung zu vervollstandigen. Durch die

freundliche Bereitwilligkeit des Besitzers konnen wir

diesen Gesuchen entsprechen. D. Bed.]

Von Kbrnerfressern enthalt die Sammlung 52 Arten

und zwar : Kiefernkreuzschnabel (Loxia pityopsittacus).

Wiistentrompeter (Bucanetes githagineus). Goldkehle

(Crithagra sulfurata) ,
Buttergimpel (Grith. butyracea),

Edelschlager (Grith. musica). Safranfink (Sycalis brasi-

liensis). Pfaffchen (Sporophila albogularis), Weissbart-

chen (Sp. ornata). Goldkragen (Euethia canora). Stahl-

gimpelfink (Goniaphea coerulea). Maskenkernbeisser

(Coccothraustes personatus), gewiss sehr selten in Ge-

fangenschaft zu sehen. Rothkopfsperling (Passer

italicus), Waldhiittenspatz (P. Swainsoni). Kehlspatz

(Gymnoris dentata). Indigovogel (Gyanospiza cyanea),

Papstfink (C.ciris), Lazulifink (C. amoena). Graukardinal

(Paroaria cucullata) , Dominikaner (P. larvata). Griin-

kardinal (Gubernatrix cristatdla). Rosenbrustknacker

(Hedymeles ludovieiana). Schwarztangara (Tachyphonus

rnelaleucus). Scharlachtangara (Pyranga rubra). Tapiranga

(Rhamphocelus brasiliensis) , Purpurtangara (Rhamph.

jacapa). Blaufiiigeltangara (Tanagra cyanoptera). Isa-

belltangara (Calliste flava). Reisvogel (Oryzornis ory-

zivora), auch weiss geseheckt und mit ganz scbwarzem

Kopf. Kuttenelsterchen (Amauresihes fringilloides), El-

sterchen (Spermestes cucullata), Bronzemannchen (Sp.

striata), Silbersohnabel (Sp. cantans), Musoatvogel (Sp.

punctularia), Mbnchsvogel (Sp. rubronigra), JSTonnenvogel

(Sp. maja), Schilffink (Sp. castaneothorax) , Bandvogel

(Sp. fasciata) , Rothkopfamadine (Sp. erythrocephala).

Gitterfliigel (Stictoptera Bichenovi). Bartfink (Poephila

cincta) , Bandburzelfink (P. modesta). Diamantvogel

(Zonaeginthus guttatus). Pasanchen (Habropyga astrild),

Grauastrild (H. cinerea), Orangebackchen (H. melpoda),

Dornastrild (H. temporalis), Goldbriistchen (H. subjlava).

Blutfink (Pytelia minima), Karminastrild (P. rubricata),

Rothbiirzel (P. coerulescens) , Tigerfink (P. amandava).

Schmetterlingsfink (Uraeginthus phoenicotis).

(Fortsetzung : „Die Insectenfresser" folgt.)

Berichtigung.

In dem ersten Theile des Aufsatzes: „Der Wasser-

scbwatzer in Freiheit und Gefangenschaft" (No. 4 d. Bl.)

sind einige den Sinn verandernde Druckfehler stehen

geblieben, die wir, wie folgt, zu berichtigen bitten:

1. Spalte, 8. Zeile Wei den fur Wanden, 17. Z. zu-
t r a u 1 i c h f. getreulich. 2. Sp., letzte Z. Ausrottung
f. Ausartung. 4. Sp. , 5. Z. vorurtheilsfreier f.

urtheilsfreier , 19. Z. Existenz- und Fort. f. Existenz-

Fort. — Weniger bedeutungsvolle Fehler, welche hin

und wieder durcb Fortbleiben eines Buchstaben etc. ent-

standen und iibersehen wurden , wird der nachsichtige

Leser selbst corrigiren. D. Bed.

Tansch- und Kauf-Verkehr.

Eine Schleierenle,

frisch getbdtet oder vollstandig in Spiritus conservirt,

sucht der Unterzeichnete fiir wissenschaftliche Unter-

suchungen dringend zu erwerben.

Berlin S. Jacobikirchstr. 3. [46] Dr. Reiehenow.

Durch den Dnterzeichneten sind ,,Balge surina-
mischer Vbgel" zu beziehen. Preisverzeichnisse

stehen zu Diensten. H. B. Moeschler,

[17] Kron Forstchen b. Bautzen (Sachsen).

Die Berichte der 15. und 16. Versammlung der

Deutsch. Ornith. Gesellschaft werden dringend zu
kaufen gesucht, ebenso der Text zu Riesenthal's: Raub-
vbgel Deutschlands, von Dr. Stolker,

[35] St. Fiden (Schweiz).

Jahrgang 1857 der Naumannia und Jahrg. 1868—73
des Journals f. Ornithol. werden antiquarisch zu kaufen

gesucht.

Franeo-Offerten mit Preisangabe in der Expedition
dieses Blattes sub K. 14 erbeten. [50]

1 Ei von Alca impe-wnis wird zu kaufen ge-

sucht von Dr. E. RET, Leipzig, Brandweg 4. [45]

Cygnus atratus.
Dunenjunge und Eier hat kauf- oder tauschweise ab-

zugeben [41] Dr. Stolker, St. Fiden (Schweiz).

4 Stamme junge bergische Kraher zu verkaufen bei

[44] Jul. Bennertz, zur Linden b. Solingen.

Hanarien,
selbst geziichtete als auch Harzer feine Sanger. Post-

versandt unter Garantie. Kastenkafige fiir genannte

Sanger. Tinctur gegen thierische Parasiten. Preis-

Courants franco. [47] R. KASPER Breslau.

Sicilianisch Kanariensaat 21 M., Hollan-
disch 17 M., ferner Riibsaat, Mohnsaat, Hanf-
s a a t und H i r s e. Briefpostmuster versenden auf Wunsch
gratis und franko. Gebr. Kroning. Bremen.

[48] Specialist: Vogelsamereien.

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung
von Willi. Sclllttter in Halle a/S.

Mein Catalog No. 55 iiber Instrumente, Materialien und
Gerathschaften zum Fang und zur Preparation natur-

historischer Gegenstande ist erschienen und steht gratis

zu Diensten. [42]

Torfplatten zum Auslegen der Insectenkasten,

23 cm. lang und 7 cm. breit, das Hundert 5 Mk., hat

abzulassen Willi. Sclllttter in Halle a/S. [43]

Zu kaufen gesucht:

„The Ibis" Jahrgang 186 7.

Bechstein's Gemeinniitz. Naturgeschichte Band II—IV
Vbgel. 1791—94.

Dasselbe 2. Ausgabe. 1804—1809. [14]

Offerten mit Preisangabe erbittet die Redaction.

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

Druck: G. Putz'sclie Uuclidruclcerei (Otto Huuthal) in Naumhurg a/S.
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Die Spielereien, Spiele und Turniibungen der Vogel.

Von Ad. Walter.

Nur gesunde Vogel sind zum Spielen geneigt, und
sehon aus diesem Grunde sehen wir das Spielen der-

selben gern, besonders bei unseren gefangenen Vogeln.

Noch mehr erfreut uns das Spiel selbst, in welchem
wir die Geschicklichkeit und Gewandtheit, sowie die

geistige Begabung des Vogels kennen und bewundern
lernen.

Durch Spielen driickt der Vogel nicht nur sein

Wohlbehagen, seinen Frohsinn aus, sondern auch die

Freude des Wiedersehens ; seine Anhanglichkeit , seine

Liebe sucht er durch sein Spiel zu offenbaren, das ihm
dann zugleich Gelegenheit giebt, seinen Korper zu

kraftigen, seine Glieder gelenkiger und geschickter zu

maehen; und diese Spiele werden dann zu wahren
Turniibungen, die immer, so mannichfach sie sein

inogen, dem Charakter des Vogels entsprechen. Wir
sehen daher Raben- und Raubvogel sich beschaftigen

mit Fangen und Ergreifen der verschiedensten Gegen-
stande, schiichterne Vogel sich uben im Versteck-

spielen u. s. w. Zuweilen vermogen wir nicht eine

besondere Absicht oder einen Zweck in diesen Spielen

zu entdecken, und dann erscheinen sie als blosse Spie-

lereien, aber auch bei diesen miissen wir iiber die gei-

stige Befahigung des Vogels staunen.

Ich werde mit den gefangenen Vogeln beginnen,

da bei diesen die Spielereien am genauesten wahrzu-
nehmen sind, und mit den Vogeln im Freien schliessen,

weil hier wieder die Turniibungen die erste Stelle ein-

nehmen.
Bei grossen und kleinen Vogeln der verschiedensten

Beihen und Ordnungen iibt ein sich bewegender Faden
einen grossen Reiz aus und regt zum Spielen an.

Eine Sperbergrasmucke (Curruca nisoria) setzte ich

in den Winterabenden hfiufig mit dem Kafig auf den
erleuchteten Tisch, offnete die Thiir, liess sie heraus

und reichte ihr auf Papier Mehlwiirmer. Sobald sie

einige verzehrt hatte , hiipfte sie regelmiissig an den
Band des Tisches, um den vom Knaul sich abwickelnden
Faden festzuhalten, der meiner Schwester zum Stricken

diente. Sie flog auch, falls das Knaul auf dem Schoosse

lag, auf's Strickzeug, um den Faden zu erhaschen.

Ein Kranich (Grus cinerea) den ich yor langerer

Zeit ganz klein im hellrothen Dunengefieder (nicht

grauen, wie oft irrig angegeben wird) in einem Wald-
bruche gefunden und mit Maikiifern aufgezogen hatte,

durfte Haus und Hof betreten; nur die Wohnzimmer
waren ihm verschlossen. Sein Mittagbrod erhielt er an

derselben Tafel im Hausflur, an der wir assen. Waren
die weiblichen Personen mit Naharbeit beschaftigt, so

zog er jedes Mai, so lange es geduldet wurde, den

Nahenden den Faden aus der Nadel. Meine Schwestern

liessen ihn lange sein Spiel treiben, meine Mutter aber

war ungeduldiger und hatte stets ein Taschentuch zur

Abwehr bereit. Deshalb machte er sich auch nur mit

den Schwestern zu schaffen. Waren diese nun aber

anderweitig und meine Mutter allein mit Nahen be-

schaftigt, dann ging er, wenn Niemand auf ihn achtete,

hinter den Stuhl meiner Mutter, wartete einen giinstigen

Augenblick ab und erhaschte, Kopf und Hals vor-

schnellend, den Faden, so dass meine Mutter immer
die blosse Nadel in der Hand behielt.

Dass der Kranich nach vollfuhrter That nicht neben

dem Stuhl stehen blieb, sondern sogleich aus dem Be-

reich des Taschentuches fliichtete, brauche ich wohl

nicht erst zu sagen; aber auch in den nachsten fiinf

Minuten mied er sorgfaltig den Stuhl, nach jeder andern

Bichtung hin folgte er dem leisesten Bufe,
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Wer mochte bei solcliem Treiben dem Vogel Ver-

stand absprechen und nur Instinct erkennen ?

Durch einen Bindfaden wird meine Ohreule (Otus

sylvestris) auf gleiche Weise zu Spielereien angeregt.

Kniipfe ich die Sitzstabe fester, oder erneuere ich

den Bindfaden an denselben, so ist sie gleich bei der

Hand mir zu helfen, und ich muss mich immer sebr

beeilen, wenn ich damit zu Stande kommen will. Zu-

riickstossen mag ich sie nicht, und laufe doch Gefahr,

ihren Schnabel zu verletzen, wenn ich sie mitarbeiten

lasse.

Eine sehr drollige Spielerei treibt diese Eule in den

Sommermonaten, oder genauer von Februar bis in den

Sommer; iiie zu anderer Zeit, Da die genannte Zeit

die Paarungsperiode des Vogels ist, so mochte man
seine Spielerei richtiger Spiel nennen konnen, weil

demselben vielleicht eine besondere Absicht zu Grunde
liegt, zumal dies Gebahren stark an das Balzen anderer

Vogel erinnert.

Ich muss zuvor bemerken, dass die Ohreule genau

jede Person am Gange erkennt, so dass sie mir auf das

Bestimmteste zu jeder Zeit durch ihr Verhalten (Strau-

ben oder Anlegen des Gefieders und Aufrichten, Senken
oder Drehen der Ohren) anzeigt, ob sich von aussen

ein Fremder oder ein Hausgenosse dem Zimmer naht.

Betritt nun in der angegebenen Zeit eine der Eule be-

freundete Person das Nebenzimmer und lenkt ihre

Schritte dem Zimmer zu, in dem sich die Eule befindet,

so fliegt sie sogleich von der Sitzstange auf den Boden
herab, lauft zuerst mit tief gesenktem Kopf einmal im
Kreise herum und verbirgt sich dann hinter einen im
Kafig stehenden Cigarrenkasten , indem sie sich platt

auf den Boden legt. Tritt die Person nicht ein und
entfernt sich wieder von der Thur, so steht die Eule

wieder auf und schreitet leise vor, lauft aber schnell

wieder hinter den Kasten , sobald die Tritte naher

kommen. Oeffnet sich nun die Thur, so springt sie

hervor, stellt sich in die Mitte des Kafigs, stampft mit

den Eiissen und schreit mit zur Erde geneigtem Kopfe,

aber die Augen nach dem Eintretenden gerichtet, lang-

sam: huh—huh—huh! Dabei schlagt sie fortwahrend

mit den Fliigeln. — Es ist dies Gebahren durchaus

kein Zeichen von Bosheit, die sich auf ganz andere

Weise kund giebt, sondern wohl gerade das Gegentheil

;

denn nur wenigen Personen, sehr bekannten, wird diese

Ehre zu Theil.

Zu den wirklichen Spielen dieser Eule rechne ich

im Gegensatz zu ihren Spielereien das Fangen von Pa-

pierkugeln, das Verstecken von Tiichern und das Greifen

in den Sand.

Wenn ich die Eule aus dem Bauer heraus und im
Zimmer herum fliegen lasse , driickt sie ihre Ereude
durch Kopfdrehen und Wiegen und Schaukeln des

Korpers aus und benutzt alles, was ihr in den Wurf
kommt, zum Spielen. Taschentiicher, Servietten, Decken
ergreift sie, um sie zu verstecken. Mit einem Taschen-
tuch in den Fangen fliegt sie ein paar Mai im Zimmer
herum, trag-t es dann regelmassig nach dem Sopha und
stopft es mit dem Schnabel tief in eine Sophaecke, was
ihr freilich erst, da sie oft mit den Fiissen auf dasselbe
tritt, nach langem Abmiihen gelingt. Ist sie aber auch
noch so emsig bei dieser Arbeit beschaftigt, so giebt sie

sie doch sogleich auf, wenn ich einen Papierball ins

Zimmer werfe. Hastigen und leichten Fluges stiirzt

sie hinterher, ergreift inn, ohne den Boden zu beriihren,

und schwenkt im hiibschen Bogen einem hohen Gegen-
stande zu; aber ein zweiter von meiner Hand gewor-
fener Ball halt sie zuriick; sie stiirzt wieder nach, er-

greift ihn mit dem andern Fuss und fliegt nun mit

beiden Ballen so lange im Zimmer herum, bis sie er-

mattet niederfallt, weil sie sich wegen der Balle nir-

gends setzen kann. Hat sie dann die Balle in kleine

Stiicke zerrissen, so bittet sie ganz regelmassig um
neue, d. h. sie kommt regelmassig dicht an mich heran,

oder setzt sich auf meine Kniee und sieht mich unver-

wandt an.

Auch jetzt frage ich wieder: ist das Instinct oder

Verstand ?

Da nicht alle Leser den Grund des Versteckens

beim Spiel errathen mbchten, so will ich bemerken,
dass diese und alle Eulen stets das, was von ihren

Leckerbissen bei ihrer Mahlzeit iibrig bleibt, an einen

dunkeln Ort tragen und dort mit dem Schnabel fest-

driicken und verstecken. Mit dem Spiel ist also zugleich

ein Ueben im Verstecken verbunden.

Ist frischer Sand in den Kafig gestreut, so kommt
nach einiger Zeit der Vogel von der Stange herab, geht,

leise auftretend und scharf den Sand musternd, mehr-
mals herum und greift plotzlich mit beiden Fiissen, die

er ungemein schnell hin und her bewegt und fortschiebt,

in den Sand, ganz deutlich die Mausejagd nachahmend.
Die Spechte suchen im Freien den Nachstellungen

der Baubvbgel dadurch zu entgehen, dass sie, sobald

ein Baubvogel sichtbar wird, hinter den Baumstamm
huschen und ihren ganzen Kbrper durch den Stamm
decken; nur ein Auge mit einem kaum bemerkbaren
Theil des Kopfes lassen sie zum Auslugen frei und
rutschen, je nach den Bewegungen des Raubvogels,
rechts oder links um den Stamm herum, so dass dem
Baubvogel stets der ganze Kbrper des Spechts ver-

borgen bleibt. In der Gefangenschaft, in der sie, jung
aufgezogen, sehr zahm und zutraulich werden, ahmen
sie in ihren Spielen dieses Verbergen nach und iiben

sich stiindlich im Versteckspiel. Man kann es taglich

erleben, dass ein oder auch zwei Spechte, die gemeinsam
einen Kafig bewohnen, so gut Versteck spielen, indem
sie bald rechts bald links um den Stamm rutschen, dass

man glaubt, die Vogel seien entflogen. Besonders dann
thun sie dies gern, wenn man im Zimmer auf und ab

geht. Ich habe in erster Zeit mich bfter nur durch
Herantreten an den Kafig iiberzeugen konnen, dass die

Vogel wirklich noch darin waren. Beim Herantreten
iiberwiegt die Zuneigung zu ihrern Pfleger den Trieb

zum Spiel, und sie geben es sogleich auf, um ihrein

Pfleger entgegen zu fliegen. (Schluss folgt.)

Aus dem Leben unseres Staares.
Von C. Jex.

Folgendes Ereigniss giebt von Neuem Zeugniss von
dem Verstand und dem Baffinement der Thiere und
dass diese im Stande sind, sich gegenseitig und unter-

einander durch Sprache in Tbnen und Geberden ver-

standlich zu machen,



51

Nahe meiner Wohnung befindet sich ein Staaren-

Nistkasten , der, wie in friiheren Jahren, so auch im
verflossenen Jahre von einem Staarenpiirchen besetzt

worden war. Zu der Zeit nun, als sich junge Staare

in diesem Kasten befanden, bemerkte ich mehrmals in

der Nahe des letzteren, auf einem Dachfirst sitzend,

einen freraden Staarmatz — ein Mannchen — das sein

Augenmerk fortwahrend auf den Nistkasten riehtete, von
den Brutvbgeln aber stets bemerkt und verjagt wurde.

Eines Tages, zu einer Zeit, als gerade beide Brut-

vogel, wahrscheinlich um Futter zu holen, abwesend
waren, erscbien plbtzlich jener fremde Staarmatz wieder

und schliipfte ungehindert und pfeilschnell in den Nist-

kasten hinein. — Mit Sicherheit glaube ich annehmen
zu diirfen, dass dieser Freindling, da er sich, wie be-

merkt, Angesichts der beiden Brutvogel nicht blicken

lassen durfte, sich irgendwo versteckt gehalten hatte,

den passenden Moment erspahend, um unbemerkt und
ungefahrdet in den Nistkasten einschliipfen zu konnen.

Zweifelsohne ein Act der Ueberlegung und des Raffi-

nemeiits! —
Bald darauf kehrte einer der Brutvogel, das Weib-

chen, zuriick und fuhr, wahrscheinlich etwas Verdiich-

tiges bemerkend und Boses ahnend, mit eben solch' ra-

pider Schnelligkeit in den Nistkasten. Nach kurzer

Zeit erschien der fremde Staarmatz mit der Halfte seines

Kbrpers am Fluglocb, jammerlich wehklagend und alle

Krafte anspannend, um aus dem Flugloch herauszu-

kommen.— Jedenfalls wurde er von dem Brutweibchen
hinten festgehalten. - Endlich gelang es ihm, nachdem
er tucktig zerrauft worden war, mit Hinterlassung des

grbssten Theils seines Schwanzes sich zu befreien, war
aber, verfolgt von dem wiithenden Brutweibchen, kaum
noch im Stande, auf das nachste Dach und von dort

langsam weiter zu fliegen. Als sodann letzteres wieder

zum Nistkasten zuriickgekehrt war, setzte es sich mit

seinem inzwischen erschienenen Mannchen oben auf den

Kasten und erzahlte nun dem Gatten mit herabhangenden
Fliigeln und aufgestraubtem Gefieder, im hbchsten Grade
aufgeregt, den bestandenen Kampf mit dem fremden
Eindringling. Durch diese Mittheilung wurde der alte

Staarmatz ebenfalls aufgeregt und gab seine Entriistung

durch verschiedene Gesten und aufgestraubtes Gefieder

kund, worauf beide Brutvogel das Innere des Nistkastens

in Augenschein nahmen und dann die Brutstatte fur

immer verliessen.

Bei der spateren Herabnahme und Untersuchung
des Nistkastens zeigte es sich, dass sammtliche 5 Junge
— ohngefahr 8—10 Tage alt — unzweifelhaft von dem
fremden Eindringling durch wuchtige Schnabelhiebe

mehr oder weniger verletzt und iimgekommen waren.

Durch welches Motiv, fragt man sich unwillkiirlich,

mochte wohl bei jenem fremden Staarmatz diese Mord-
lust hervorgerufen worden sein? Hatte der Wutherich
vielleicht bei der Heimkehr aus der Fremde das Brut-

weibchen als Gattin sich ausersehen und war von die-

sem schnbde abgewiesen worden, oder war er im Kanrpfe

mit dem Brutmannchen um dies Weibchen unterlegen,

und war deshalb unvertilgbares Rachegefuhl entstanden,

das sich schliesslich durch Tbdtung der Brut des ver-

hassten Paares Luft machte?

Ein Beitrag zur geographischen Verbreitung

des Storches.

Der bekannte Aniur-Reisende R a d d e hat als wahr-
scheinlich hingestellt, dass unser alter Freund, der weisse

Storch, auch in den Amurlandern vorkomme; er fand

namlich bei den Golden und Giljaken Storchfliigel. Ich
habe mich nun auf meinen Reisen hriufig damit beschaf-

tigt, allerlei ornithologische Facta und Daten von den
Eingeborenen zu sammeln und auch dem Storche nach-

gefragt, aber auch nichts weiter gefunden als eben
Storchfliigel. Ich erfuhr von den Giljaken, dass sie den
Storch im Friihling, aber doch ziemlich selten und dann
nur im Fluge erlegten; sie benutzen die Federkiele

beim Aufstellen der Fallen fur Pelzthiere. Russische

wie eingeborene Jager konnten mir keinen Aufschluss

geben, wo das Thier niste, und war es mir daher sehr

auffallend, wohin sich die Ziige der Storche begeben
konnten; jedenfalls musste es zu den Brutplatzen sein.

Der Amur geht etwa Ende Mai oder Anfang Juni a. St.

auf, es blieb daher doch wenigstens sehr unwahrschein-

lich, dass der Storch sich eine noch mehr nbrdlichc

Brutstatte aufsuchen sollte. In Europa geht der Storch

wie bekannt nur bis Kurland und Lievland und dem
siidlichen Schweden hinauf; hier in Asien ist es unter

denselben Breitengraden aber bedeutend kalter als in

Europa.

Endlich ist es mir gelungen, Aufschluss zu erlangen.

Ich engagirte vor einiger Zeit einen Commis, der in

Jakutsk beheimathet ist; wie meine Gewohnheit ist,

fragte ich ihn iiber die Fauna des Nordens aus und
erfuhr Folgendes iiber den Storch.

Der junge Mensch hatte von Jakutsk aus wieder-

holte Reisen an dem Flusse Koliimna hinunter zum
Eismeere gemacht, wo in der Nahe des Fleckens Nischne

Koliimsk (Unter -Koliimsk) alljahrlich im Marz eine

Art Jahrmarkt abgehalten und Tauschhandel mit den

Tschukschen getrieben wird. Auf der Riickreise von

diesen Handels Expeditionen sahen die Reisenden unter-

wegs regelmassig Brutstellen von Stbrchen und zwar
in der Nahe von Seredne Koliimsk (Mittel-Koliimsk).

Der Storch baut in den ausgedehnten Niederungen der

Koliimna sein Nest in Gesellschaften von 50 bis 60
Paaren an der Erde, jedes Nest etwa 40 bis 50 Schritt

vom andern entfernt. Ende Mai a. St. findet man im
Neste 4, selten 5 Eier von der Grbsse eines Ganseeies

von weisser Farbe ; also genau wie in Deutschland

;

auch klappert derselbe wie bei uns.

Interessant ist, dass der Storch hier oben im Norden

von den Eingeborenen, wie von den Russen genau so

wie in Deutschland mit einer gewissen heiligen Scheu

behandelt wird; da man ihn nicht tbdtet, ist derselbe

auch ebenso zahm und lasst sich auf 20 Schritt nahe

kommen. Dies hindert jedoch die ausgehungerten Rei-

senden nicht, nachdem sie wochenlang von getrockneten

Fischen, die gewbhnliche Reisespeise im Norden Si-

biriens, gelebt haben, dem Storch die Eier wegzunehmen

und sich ein Mahl daraus zu bereiten. Zu bemerken

ist noch, dass sich fast in jedem Neste ein Windei be-

findet; ob dies in Europa auch der Fall ist, weiss ich

nicht. — Auffallend und wirklich merkwiirdig ist, dass

der Storch bei den an der Koliimna lebenden Jakuten
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„Sterch" genaimt wird. Woher diese Aehnlichkeit mit

dem deutschen Namen? Im Russischen heisst der

Storch „Aist".

Mcolajefsk a/A. Albebt Cobdes.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellscuaft.

Sitzung vom 5. Marz 1877. Vorsitzender : Herr
Dr. Bo lie. Hack Verlesung des Protokolles der Fe-

bruar-Sitzung und einigen nachtraglichen Bemerkungen
zu demselben von Seiten des Vorsitzenden , legt Herr
Dr. Reichenow eine grbssere Anzahl neu eingegan-

gener Drucksachen vor. Mit Bezug auf die von Herrn
Prof. Alt urn in der letzten Sitzung gestellte Prage,

ob ein sicheres Pactum bekannt ware, dass die Lasur-

meise (Parus cyanui) in Deutschland erlegt worden sei,

theilt Herr Sehalow mit, dass nach fliichtiger Durch-

sicht der beziiglichen Literatur nur von Herrn Dr.

Hellmann in der Kaumannia (1853, p. 281) eine

Notiz gegeben wurde, nach welcher die Lasurmeise bei

Ohrdruff, in der Nahe von Coburg, nicht nur beobachtet,

sondern auch geschossen worden ist. Herr Sehalow
legt eine Anzahl von Krahengewbllen vor, die an einem
vielbesuchten Schlafplatze der Krahen und Dohlen in

einer kleinen Heide der Umgegend von Berlin gesam-

melt wurden. Genauere Notizen folgen demnachst in

diesem Blatte. Hierauf halt Herr Sehalow einen

langeren Vortrag iiber die Intramuralornis von Berlin,

der demnachst besonders abgedruckt wird. Herr Dr.

Beichenow bespricht die Eigenthiimlichkeiten der

Pauna der Insel Celebes. Hinsichtlich der Eintheilung

der Erdoberflache stimmen die Zoologen mit den Geo-
graphen nur im geringen Grade iiberein. Fur letztere

ist die Gruppirung der Lander massgebend ; erstere

fuhrt ausschliesslich der Charakter der Fauna bei Ab-
grenzung der Zonen. So geschieht es, dass der Zoologe
oft Lander trennt, welche wir geographisch als zusam-
mengehbrend zu betrachten gewohnt sind. Einen solchen

Pall bietet die Insel Celebes. Wahrend dieselbe geo-

graphisch zusammen mit den Inseln Borneo, Sumatra
und Java als Gruppe der Sundainseln bezeichnet wird,

ist der Zoologe gezwungen, Celebes von den anderen
Sundainseln zu trennen und dieselbe der australischen

Region zuzurechnen, wahrend letztere der orientalischen

angehbren. Die Thierwelt von Celebes ist in der That im
hbchsten Grade von der der genannten Inseln versehie-

den, iibereinstimmend dagegen mit der von Neu-Guinea
und anderen Theilen der australischen Region. Durch
eine neuerdings an das zoolog. Museum in Berlin einge-

gangene Sendung von Vogelbalgen wurde wiederum diese

Thatsache bestatigt und zugleich die Liste der Celebes-

Vbgel'um 6 bisher von der Insel noch nicht bekannte,

australische Arten vermehrt. [Nachste Sitzung am 9. April,

7 ]

/2 Uhr Abends. Vortrag des Hrn. Prof. A Hum.]
H. Schalow.

Die Ausstellung des Baltischen Centralvereins fur Thier-
zucht und Thierschutz in Greifswald.

Ueber die erste Ausstellung des Baltischen Central-

vereins, welche in den Tagen vom 9. bis 11. Marz
stattfand, geht uns von Herrn Ludwig Holtz in

Greifswald ein ausfiihrlicher Bericht zu, nach welchem
diese Schaustellung eine iiberaus reichhaltige war und
durch mannigfaltige Zusammenstellung von Saugethieren,

Vbgeln, Reptilien, Amphibien und Fischen, den dahin

gehbrigen Gerathsehaften und der die verschiedenen

Abtheilungen betreffenden Literatur ein ausserordentlich

buntes Bild darbot. Der Tendenz dieses Blattes ent-

sprechend, miissen wir die besonders interessante Ab-
theilung der Fische und Anderes iibergehen. Hinsicht-

lich der Abtheilungen „Geflugel" und „Ziervbgel"

schreibt Herr Holtz:
„Am reichsten war die Ausstellung mit Vbgeln

bedacht.

An Hiihnern waren iiber 100 Stamme in c. 250—
300 Individuen vorhanden: Cochinchina, Brahmaputra,
Yokohama, Malayen, Dorking, Bakies (kleine Fiisse),

Englische, Bantam, Prinz Albert, Hamburger, Hollander,

Brabanter, La fleche, Creve-coeur, Paduaner, Italianisehe,

Spanier, Polnische, Ungarische Nackthalse (Czeremley),

Zwerg-Hiihner, Bergkraher (grosse Piisse), Landhiihner

und andere, unter welchen zum grbssten Theile sehr

schbne Hiihnerstamme waren, wovon wir nur die der

Herren Struck- Stralsund , Bernhardt- Stettin, G.
Jarmer-G reifswald und Lieberkiihn- Segebadenhau
besonders hervorheben.

Ferner sahen wir dort Perlhuhner, Pfauen, Trut-

huhner, Pommersche- und Toulouser-Riesenganse, Pracht-

Enten, unter welchen sich die schwedischen, Rouen- und
Aylesbury-Enten durch besondere Grbsse auszeichneten.

Die Tauben waren in iiber 300 Paaren vertreten, und
zwar Tiimmler, Trommeltauben, Pfauentauben, Mbvchen,
Mohrenkbpfe, Perriickentauben, Monteaubantauben, Hiih-

nertauben, Indianer, Bagdetten, Rbmertauben, Staarhalse,

Brieftauben, Kropftauben (Briinner, englische, franzb-

sische, pommersche, Hollander) und andere Taubenracen,

unter welchen alien sich besonders an Grbsse und
Schbnheit die Monteaubantauben der Herren C. Hi lie-

bran d -Mannheim und Friedr. Zbllmer- Halle a/S.,

die Hiihnertauben der Herren F. Wahlhammer-
Miinchen, H. Schmalfeldt-Stralsund, H. Habler-
Hohenmblsen, die Rbmertauben der Herren Hille-
b rand -Mannheim, H S. A. Schiibbe-Hamburg und
Friedr. Zbllmer-Halle a/S., sowie die dem Herrn
C. H ag em an n - Greifswald gehbrigen Tauben aus-

zeichneten.

Die Zier- und Singvbgel waren leider nicht

in der Anzahl vertreten, wie man gewiinscht hatte. Die

Besitzer hatten es wohl nicht gewagt, das meistens so

theure und weichliche Material der wechselnden Witte-

rung preiszugeben, was denselben nicht zu verdenken."

Unter den Sammlungen zog die von Herrn Holtz
ausgestellte Sammlung von 300 Nestern europiiischer,

asiatischer , afrikanischer und amerikanischer JTester

nicht allein die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich,

sondern erregte auch durch ihre Instructivitat im hohen

Grade das Interesse der Pachoi'nithologen. Diese Collec-

tion wurde mit der grossen silbernen Vereinsmedaille

ausgezeichnet. Die kleine silberne Vereinsmedaille er-

hielten in der Abtheilung „Zier- und Singvbgel": Herr

Grimm (Stettin) fur eine Sammlung von Raubvogel-

Eiern, die Herren F. Pautzer und F. Wagner
(Berlin) fur Harzer Kanarien und Herr Sparagna-
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pane (Greifswald) fiir eine Collection zum Theil selbst

geziichteter auslandischer Vogel. A. R.

Vereins-Statistik.

(Fortsetzung von S. 6—7 in Nr. 1 [1877] dieses Blattes.)

Tirolischer Jagd- und Vogelschutz-Verein in Innsbruck.

Gegriindet im Jahre 1875. Zweck des Vereins ist

Hebung der Jagd und Schutz der niitzlichen Vogel.

Der Verein besteht aus Sectionen mit ihren eigenen

Vorstanden, die sich an jedem Orte des Landes mit

beliebiger Mitgliederzahl bilden konnen; dann aus all-

gemeinen Mitgliedern, die, ohne einer bestimmten Sec-

tion anzugehbren , Mitglieder des Vereins sind , und
endlicb aus unterstiitzenden Mitgliedern, die sich inso-

weit einer Section anschliessen, als sie gegen Erhalt

der Vereinsmittheilungen einen kleinen Betrag an die

Sectionskasse entricbten, ohne aber Mitglieder des Ver-
eins zu sein.

Die Sectionen veranstalten Versammlungen zur Be-

sprechung und Beschlussfassung iiber einschlagige Fra-

gen, verwenden die Beitrage der Mitglieder zur An-
schaffung von Vogelschutzschriften fur Schulen, zur

Ertheilung von Pramien fur verdienstliche Leistungen

auf dem Gebiete des Jagd- und Vogelschutzes, zur An-
schaffung von Nistkastchen etc. und erstatten jahrlich

an den Central-Ausschuss Bericht iiber ihre Thatigkeit.

Der Central-Ausschuss giebt eine in zwanglosen
Nummern erscheinende Zeitschrift unter dem Titel:

„Mittheilungen des Jagd- und Vogelschutz - Vereins"

heraus und ertheilt Pramien fur verdienstliche Leistun-

gen auf dem Vereinsgebiete. Fur 1877 sind 250 fl.

als Pramien ausgeschrieben.

Gegenwartig zahlt der Verein 19 Sectionen mit

864 Mitgliedern und 144 allgemeinen, somit im Ganzen
1008 Mitglieder.

Der Central-Ausschuss besteht aus dem "Vorstande

Hofrath H. Hradeczky, kk. Oberforstmeister, seinem
Stellvertreter E. Bhamberg, Fabriksdirector, dem
Schriftfiihrer und Kassirer Joh. Hasslwanter, kk.

Oberfbrster in Innsbruck und 6 Ausschuss-Mitgliedern.

Ornithologischer Verein in Wien.

Gegriindet im Jahre 1876. Zweck des Vereins ist

Forderung der Vogelkunde nach alien Bichtungen. Am
zweiten Freitage eines jeden Monats finden die Sitzungen
statt. Die in denselben gehaltenen Vortrage und son-

stigen Mittheilungen, welche fiir die Mitglieder von In-

teresse sind, werden in dem Organe des Vereins publi-

cirt, welches bisher in Form zwanglos ausgegebener
Blatter unter dem Titel „Mittheilungen des Ausschusses
an die Mitglieder" erschien. Fortan wird dasselbe als

periodische Zeitschrift als „Mittheilungen des Ornitho-

logischen Vereins in Wien , Blatter fur Vogelkunde,
Vogel-Schutz und -Pfiege" monatlich einmal ausgegeben.
Die Bedaction des Blattes fuhren Hr. A. v. Pelzeln
und Dr. Carl v. Enderes. Die Zahl der Mitglieder

des Vereins betragt zur Zeit 80. President: A. v. Pel-
zeln, kk. Custos; Vice-Prasidenten : Hofrath v. Ma-
renzeller und Graf Moritz St. Genois; Secretare

:

Dr. v. Enderes und Oberlandforstmeister Hofrath
Micklitz; Kassirer Fritz Zeller; Buchfuhrer:

Buchdruckereibesitzer J. B. Wallishausser; sammt-
lich in Wien.

Ornithologische Gesellschaft zu Stolp.

Gegriindet 1875. Studium, Schutz, Zucht und Pfiege

der Vogelwelt und des Gefliigels ist Zweck der Gesell-

schaft. Regelmassige Sitzungen finden am zweiten
Freitag jeden Monats statt, die Generalversammlung
im Marz jeden Jahres. Das Directorium besteht aus

folgenden in Stolp ansassigen Herren: E. F. v. Ho-
meyer, Prasident; Dr. Holland; Dr. Kbhler; C.

Wilcke; Riedel.

Verein fiir Gefliigelzucht und Vogelschutz
in Oberhausen a. d. Ruhr.

Gegriindet 1873. Zweck des Vereins ist Hebung
der Gefliigelzucht, der Zimmervbgelzucht und Schutz

aller niitzlichen Vogel, und wird derselbe durch zwang-
lose Versammlungen , in denen Vortrage gehalten und
Mittheilungen gemacht werden, sowie durch jahrliche

Ausstellungen und durch Vertheilung von Nistvorrich-

tungen fur Hbhlenbriiter zu erreichen gesucht. Mit-
gliederzahl 125. — Vorstand : Apothekenbesitzer F r.

Belling rodt, Vorsitzender; Hch. Bottenbruch,
stellvertr. Vorsitzdr. ; W. Rotthaus, Schriftfiihrer;

P. Born, Kassirer ; W. Stbckmann, J. Basch, H.
Lohrscheidt, C. J. Matare, Beisitzer.

Ornithologischer Verein in Stralsund.

Gegriindet 1876. Zweck des Vereins ist Studium
der Vogelkunde; Zucht, Pfiege und Schutz der Vogel
und des Gefliigels. Geschaftliche Sitzungen finden mo-
natlich einmal, gesellige Zusammenkiinfte allwbchentlich

statt. Anfang Marz d. J. hielt der Verein seine erste

Ausstellung unter zahlreicher Betheiligung ab. Vor-
sitzender : Dr. P o g g e ; Stellvertreter : Kaufmann B.

Mayer; Bendant: Kaufm. Moritz Kindt; Schrift-

fiihrer: Postdirector Wernich. Die Zahl der Mit-

glieder betragt gegenwartig 110.

Ornithologischer Verein fiir das Toggenbnrg (Schweiz).

Gegriindet im Jahre 1873. Zweck des Vereins ist

die Belebung des Interesses fiir die Vogelwelt und die

Forderung der Kenntnisse in derselben auch in weiteren

Kreisen. Zur Erzielung dieses Zweckes halt der Verein

jahrlich sechs Versammlungen, welche nebst den statu-

tarischen Geschaften viele Vortrage aufweisen; ferner

unterhalt er eine regelmassige Circulation von Fach-

schriften. Alle zwei Jahre wird eine Ausstellung von
Hiihnern, Tauben, Vbgeln und Kaninchen abgehalten;

dies Jahr die dritte. Die 103 Mitglieder wohnen meist

im Kanton St. Gallen, sind ubrigens in 7 Kantonen der

Schweiz zerstreut. Prasident: Ferd. Wirth in Lich-

tensteig; Actuar: J. Hagmann, daselbst; Kassirer:

E. Zuber in Neu St. Johann. Der Prasident dieses

Vereins ist zugleich Redacteur der schweizerischen

Blatter fur Ornithologie.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Zur Vogelschutz-Frage.

Es mag in der Natur der Sache liegen, dass eine

Frage , welche, wie die vorliegende , das allgemeinste

Interesse anregt, auch auf die verschiedenste Weise
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erortert wurde. Jedermann findet sich berufen, hier

seine Weisheit leuchten zu lassen, und oft urn so eif-

riger, je weniger er davon versteht. Auch solche Blatter,

welche sich bisher darauf beschrankten, die Eier zu
zahlen, welche dieser oder jener „fremdlandisehe Stuben-

vogel" gelegt, haben diesen Gegenstand mit Eifer er-

griffen, urn ihren Lesern doch endlich einmal erne Ab-
wechselung in ihrem langathmigen Einerlei zu bieten.

Dagegen ware nun freilich nichts einzuwenden, wenn
der Gegenstand unter solchen Federn nicht so jammer-
lich zugerichtet wiirde, dass er ein ganz unrichtiges

Ansehen erhielte und die Leser solcher Artikel in ein

Labyrinth fuhrte, aus welchem dieselben sich schwer
wieder hinaus zu finden vermogen.

Es ist wohl sehr erklarlich, dass diejenigen, welche

sich wissenschaftlich mit der Natur beschiiftigen , der-

gleichen Blatter nur ausnahmsweise in die Hand nehmen,
und so habe auch ich nur durch die Giite eines Freun-
des erfahren, dass Herr Dr. Buss sich in seiner ge-

fiederten Welt so eifrig mit diesem Gegenstande be-

schaftigt. Das ware nun an und fur sich kein Grund,
irgend etwas darauf zu erwidern; indessen hat derselbe

in wesentlichen Punkten theils meine Angaben unrichtig

aufgefasst, theils die Verhandlungen, an welchen Theil

zu nehmen ich berufen war, nicht richtig verstanden,

und da vielleicht auch diesem oder jenem Leser dieses

Blattes jene unrichtigen Mittheilungen zu Gesicht kom-
men, so sehe ich mich veranlasst, einige wenige Punkte
derselben zu berichtigen, indem ich noch ausdrucklich

bemerke, dass damit nicht gesagt ist, dass nicht noch
sehr viel mehr zu berichtigen ware, wenn meine Zeit

dies erlaubte und das Interesse der Leser dies ver-

langte.*) Da nun beides nicht der Fall ist, will ich

mich auf einige wenige Punkte beschranken.

An einer Stelle heisst es:

„E. von Homeyer tadelt den Wendehals als Zerstorer

von Vogelnestern (z. B. der Staare)."

1) Ich habe mich vergeblich bemiiht, die Stelle zu
finden, wo ich dies gesagt haben soil. Jedenfalls —
wenn richtig — kann dies nur auf einem Schreib- oder
Druck-Fehler beruhen, denn es ist mir nie eingefallen,

dergleichen behaupten zu wollen.

2) In den allgemeinen Besprechungen , welche in

der Commission des Beichstages gefuhrt wurden, war
auch hervorgehoben , wie durch ein ganzliches Verbot
des Fangens unserer Vogel die Liebe zu der Natur
unterdriickt und derselben eine Bichtung gegeben
werde, welche leider in neuerer Zeit die herrschende
geworden: das Halten von auslandischen Vogeln an
Stelle der einheimischen. Durch diesen Wechsel, so

wurde auseinander gesetzt, werde die Liebe zur Natur
unterdriickt, denn ein gefangener Vogel, den man nicht

gleichzeitig in der freien Natur beobachten konne, biete

immer nur zweifelhafte Gelegenheit zur Erkenntniss
seiner Sitten. Gleichzeitig aber wurde bemerkt, dass das
Zerstoren undAusnehmen der Nester moglichst
zu verhindern sei. Schon in der allgemeinen Sitzung
der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft zu Berlin
wurde dieser letztere Gesichtspunkt von verschiedenen

*) Gegeniiber solchen entstellten Berichten verweisen wir
nochmals auf die beziiglichen Protokollausziige in No. 12 1876
und No. 3 1877 dieses Blattes. D. Red.

Eednern so entschieden hervorgehoben, dass es wahrlich

unbegreiflich ist, wenn Herrn Dr. Buss, der, soviel ich

mich erinnere, anwesend war, davon auch nicht die lei-

seste Erinnerung geblieben ist, wie dies deutlich aus

dessen Mittheilungen hervorgeht.

Mdgen dem genannten Herrn nur mangelhafte Be-

richte iiber die Commissionssitzung zu Gebote gestanden

haben (Herr Dr. Buss selbst war in der oft erwahnten
Sitzung nicht anwesend, indem nur bestimmte Mitglieder

der Ornithologischen Gesellschaft — keineswegs nur
Vorstands-Mitglieder, wie Herr Dr. Buss meint — ein-

geladen waren), mbgen andere Bestrebungen und Zwecke
dabei mitwirken, genug, der betreffende Bericht wimmelt
von Irrthiimem und unrichtigen Auffassungen.

Es kann auch namentlich das Bedauern nicht getheilt

werden, dass die deutsche Ornithologie in Bezug auf

das Leben der Vogel auf einer so niedrigen Stufe stehe.

Herrn Dr. Buss scheinen die herrlichen Arbeiten von
Naumann und Brehm (Vater und Sohn) ganz unbe-

kannt zu sein, sonst wiirde er wissen, dass gerade

hier Ausgezeichnetes geleistet und dass es nicht so leicht

ist, wie derselbe wohl meint, wichtige neue Beobach-

tungen zu machen, auch dass ein vermeintliches Besser-

wissen oft weiter nichts bedeutet, als die eigene Un-
wissenheit zu Tage zu fdrdern.

Kennte jener Herr das Leben der Pieper im Freien,

dann ware ihm wohl nicht der Gedanke gekommen, dass

dieselben mit dem Lerchengarne anders als hochst zu-

fallig gefangen werden; hatte derselbe sich je ausrei-

chend mit den Vogeln in der freien Natur beschaftigt,

so wiirde es ihm nicht so wunderbar erscheinen, dass

es sehr wohl moglich sei, von einer entschiedenen Ver-

mehrung der Lerchen zu sprechen u. s. f.

Aber auch fur seine Kafigvogel ware ihm die Kennt-

niss der Literatur und Natur sehr wiinschenswerth, um
nicht in die Verlegenheit zu kommen, ofters auf leerem

Stroh zu dreschen, wie dies beim Kreuzschnabel ge-

schehen ist, wo doch so leicht zu erkennen, dass es

sich hier nur um ein junges Mannchen handelt und
jeder Ornithologe weiss, dass der in der Gefangenschaft

gelb gewordene Kreuzschnabel bei der nachsten Mauser
in der Freiheit wieder roth wird. Das ist schon vor

mehr als 40 Jahren erwiesen und in der Isis von
Oken mitgetheilt.

Eines vielseitig anerkannten Ausspruches in der Ver-

sammlung der im Herbste 1876 in Berlin anwesenden
Ornithologen muss ich schliesslich nochmals gedenken.

Derselbe betraf den Wunsch zur Wiedererweckung der

Liebe fur unsere einheimischen Vogel. Dieser "Wunsch

kann natiirl ich nur ins Leben treten, wenn es dem
Liebhaber nicht zur Unmoglichkeit gemacht wird, die-

selben zu erlangen. Wenn damit — wie natiirlich —
der Liebhaberei fur auslandische Vogel und allem, was
drum und draa hangt, ein wesentlicher Halt geboten

wiirde , so ware dies ein fernerer Gewinn , sowohl fur

Ersparung der nicht unbetrachtlichen Summen, welche

jalniich fur esotische Vogel ins Ausland gehen, als zur

Wiederbelebung des Studiums der Natur, welches sich

naturgemass und leicht von dem gefangenen Vogel auf

den freien iibertragen wiirde.

E. F. v. Hometee.
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Bitte an alle dcntsclicn Vogclkimdigcn.

Mit den Vorarbeiten zur Umgestaltung der zweiten

Auflage meines ,,Thierlebens" beschaftigt, richte

icli an alle Vogelkundigen die Bitte, mir fur diese zweite

Auflage Beitrage aller Art liefern, insbesondere aber

Irrthiimer, Mangel und Fehler der ersten Auflage be-

richtigen zu wollen. Jede, auch die anscheinend ge-

ringfiigigste Mittheilung ist mir willkommen. Bei

Niederschrift der zu erhoffenden Mittheilungen bitte ich,

jedem einzelnen Vogel ein besonderes Blatt zu gbnnen,

weil das mir die Arbeit erleichtert. Alle im „Ornithol.

Centralblatte" und anderen, einer ernsteren Riehtung
huldigenden Blattem erscheinenden Arbeiten verwende

ich natiirlieh auch, wogegen ich, aus leicht begreiflichen

Griinden, andersartige Zeitschriften und Biicher grund-

satzlich nicht beriicksichtige, nicht einmal lese.

Berlin S. W., Tempelhofer-TJfer 8. Dr. Beehm.

Neues vom Vogelmarkt.

Die Thiergrosshandlung von Karl G-udera in

Wien und Leipzig erhielt soeben Blaukronchen
(Coryllis galgulus) und Pflaumenkopfsittiche von

ausgezeichneter Gesundheit und prachtvoll im Gefieder.

Nacliricht des Aussckusses fiir Beobacktungsstationen
der ViJgel Deutscklands.

Den geehrten Mitarbeitern bringen wir hiermit zur

Kenntniss, dass im Laufe des Januar und Februar noch

eine Anzahl Notizen eingegangen ist, und da von den

betreffenden Beobachtern fernere Betheiligung zugesagt

wurde, die Zahl der Beobachtungsstationen wesentlich

vermehrt ist. Die neu hinzugetretenen Bcobachter sind:

S. Durchlaucht Prinz zu Ysenburg und Bii-

d i n g e n (Schloss Ramholz , Prov. Hessen) , Prof. Dr.

A Hum (Neustadt Eb. W.), Oberstlieutenant v. Wolf-
fersdorff (Sondershausen) , v. Meyer inck, Kgl.

preuss. Vice-Oberjagermeister (Berlin), InspectorW i e p -

ken (Oldenburg), GynmasiallehrerRohweder (Husum),

Oberforster N e u r a t h (Vorwohle, Braunschw.), Kaninier-

rath D o m m e s (Braunschweig), Oberforster M i s 1 i n g

,

Fbrster de Lamare, Forstlehrling Gerloff (Marien-

thal b. Helmstedt), Porstgehiilfe Retemeyer (Harz-

burg), Dr. Peck (Gbrlitz), H. Beste (Schwerin), Th.
Laser (Krotoschin) , H. Wagenknecht (Rannstedt

b. Weimar), Prof. Liebe (Gera).

Die Jahresstatistik pro 1876, welche sammtliche

bis jetzt eingegangenen Notizen enthalt, ist in der Be-

arbeitung und wird im Laufe dieses Sommers erscheinen.

Literarisches.

Ornithologische Beobacktungen
(IV. Reihenfolge) von Dr. Carl Stolker.

(Sepai'atabdr. aus d. Verhandl. d. St. Gallischen natur-

wiss. Gesellsch. 1875/76.)

Ein neuer Nachtrag zu den vom Verfasser publi-

cirten Beitragen zur Vogel-Fauna der Schweiz, welcher

die Liste der schweizerischen Vogel wieder um iiber

ein Dutzend neue Species vermehrt. Besonders auf-

fallend ist das nunmehr constatirte Verirren von drei

Raubmoven nach der Schweiz, namlich von Lestris po-

marina, parasitica und crepidata, sowie das Nisten von
Mergus serrator am Ufer des Obersees, von welcher
nordischen Art im August 1876 ein altes Weibchen mit
6 noch kleinen Dunenjungen erbeutet wurde. An diesen
Bericht schliessen sich interessante Artikel liber hahn-
fedrige Hennen, iiber den Sectionsbefund eines langere
Zeit in Gefangenschaft gehaltenen Blauwangen-Bart-
vogels und iiber Missbildungen bei Vogeln an.

Mittheilungen des Ornithologischen Yereius in Wien.

Enthalt den Bericht iiber die Januar-Situng 1877,
insbesondere Mittheilungen des Herrn Prof. Jeitteles
aus einem neu erschienenen Werke iiber Persien

:

Blanford, Eastern Persia, an account of the
journeys of the Persian Boundary Commis-
sion 1870— 7 2. 2 vol. London 1876. Eerner bringt

die Summer den Rechenschaftsbericht des Ausschusses
pro 1876, das Mitgliederverzeichniss und einen Aufsatz
von F. Zeller iiber die Nistkastchen, in welchem der
Nutzen derselben besprochen und eine Anleitung zu
deren Einrichtung gegeben wird.

Sckweizeriscke Blatter fiir Ornithologie.

Herausgegeben von F. Wirth in Lichtensteig- Organ
der schweizerischen ornithol. Vereine von Zurich, Win-
terthur und Toggenburg. Gegenwartig erscheint das
Blatt noch in einem sehr bescheidenen Gewande, doch
-ist in der letzten Summer (4) bereits die Erweiterung
in Aussicht gestellt.

Mittkeilnngen d. Jagd- u. Vogelschutz-Vereins in Innsbruck.

Redigirt von J. Hasslwanter. Erscheint in zwang-
losen Kummern und bringt besonders Mittheilungen iiber

die Fortschritte des Jagd- und Vogelschutzes in Tyrol.

Monatsblatt des Badiseheu Vereins fiir Gefliigelzucbt.

Redigirt von K. Romer in Karlsruhe, erscheint diese

Zeitschrift monatlich einmal und sei Gefliigel-Freunden

angelegentlichst empfohlen.

[Die uns zugehenden periodischen Zeitschriften werden
wir fortan nach Erforderniss viertel- oder halbjahrlich

besprechen. A. R.]

Die Raubvogel Deutschlands von 0. v. Riesenthal.

(Verlag von Th. Fischer in Cassel.)

Soeben erscheint die dritte Lieferung dieses Wer-
kes und ich habe dieselbe mit grosser Freude begriisst

;

denn schon der erste Anblick, welcher von der spateren

eingehenden Untersuchung vollkommen bestatigt wurde,

zeigte die erneuten Fortschritte, welche Verfasser und
Verleger in der Ausfuhrung der Bilder gemacht haben,

welche jetzt in der That ein charakteristisches Bild des

Vogels mit der passenden Landschaft gewahren.

Auch der Text hat noch wesentlich gewonnen und
kann als ein fast iiberall zuverlassiger betrachtet werden.

Namentlich sind genaue Angaben iiber das Vorkommen,
mit — der so nothigen — Angabe der Quellen, viel-

faltig gegeben, was unzweifelhaft mit der Zeit noch in

immer hbherem Maasse geschehen wird, indem reiches

Material dem Verfasser von vielen Seiten zufliesst. Das
Werk wird voraussichtlich sehr bald so wichtig werden,

dass es sowohl fiir den Naturforscher als fur den Forst-

mann und Jager unentbehrlich ist.

E, F. v. Homeyer,
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Fragen und Auskunft.

Mit Bezug auf die Aufforderung in No. 4 dies. BL,

event. Beobachtungen iiber die Nahrung der Waldohr-

eule und des Waldkauzes mitzutheilen, erlaube ich uiir

eine kurze Bemerkung. Ich bin nicht der Ansieht, dass

Otus sylvestris ein besonderer Vogelrauber ist, da die

Gewolle, die ich in der Nahe des Nestes untersuchte,

nur von Mausen herriihren konnten. Dagegen ist mir

ein Fall von Strix alueo bekannt, der das G-egentheil

beweist. An einem Morgen in den letzten Tagen Aprils

fand ich in einem hohlen Baumstamme letzt genannte

Art auf 2 Jungen sitzend. Neben ihr lag eine bereits

todte, jedoch bis auf einen abgebissenen Fliigel, den ich

ebenfalls im Neste vorfand, noch vollstandige Wildtaube

(Golumba oenas). Da die betreffende Wunde noch fri-

sches Blut zeigte, so musste die Eule den Fang noch

in spater Morgendammerung gemacht haben, da es be-

reits sehon nach 8 Uhr war.

Hamburg. C. Osten.

In No. 1 d. J. wird erwahnt, dass in einem Habiehts-

korbe bei einer lebenden Taube eine grbssere Eule

gefangen sei, welche man nicht naher bestimmen konne,

die jedoch kein Uhu sei.

Daneben wird nun von der Redaction die Vermu-
thung ausgesprochen , dass dies wohl die Waldohreule

sein moge.

Die Moglichkeit scheint mir allerdings vorhanden;

indessen halte ich es fiir wahrscheinlicher , hier den

Waldkauz (Strix aluco) zu suchen, nicht allein weil die

Eule als besonders gross dargestellt wird und der

Waldkauz sich frisch sehr wesentlich grosser zeigt als

die Waldohreule, sondern auch weil ich letztere nie im

Habichtskorbe bei der Taube gefangen habe, den Wald-
kauz jedoch mehrmals. Der letztere ist durch bedeu-

tende Starke von alien unseren Eulen (ausser dem Uhu)

am meisten befahigt, sich an grbsserem Wild zu ver-

greifen, und dies thut er denn auch gar nicht selten,

wie ich bereits sehr oft erwahnt habe.

E. F. v. Homeyek.

Die Mittheilung des Herrn v. Meyerinck, dass

er im Januar Singdrosseln auf der Jagd traf, veranlasst

mich, darauf aufmerksam zu machen, dass Ende Fe-

bruar dieses Jahres in einer Delicatessenhandlung in

Berlin etwa ein Dutzend Singdrosseln an der Laden-

thur hing. Woher sind diese Drosseln im Februar ge-

kommen? Ad. Waltee.

Zwischen Worms und Mainz sah ich im vorigen

Friihlinge (Ende Februars) vom Eisenbahnwagen aus

eine Alpenkrahe (Fregilus graculus) auf einem Eeb-
stocke sitzen. Ich kenne den Vogel von Spanien her

so genau, dass ich ihn, ware er weiter entfernt gewesen,

als dies thatsachlich der Fall, nur mit der Alpendohle
(Pyrrhocorax alpinus) hatte verwechseln konnen. Allein

diesmal erkannte ich nicht allein die roth en Fiisse, son-

dern auch den rothen Schnabel deutlich, so dass kein

Zweifel moglich war.

Ich frage nun:

Ist die Alpenkrahe am Oberrhein schon wiederholt
beobachtet worden und, wenn dies der Fall, wann uDd
von wem? Dr. Beehm.

An siiddeutsche Ornithologen.
Ist es wahr, dass in Franken und Wiirt-

temberg in dem zu Ende gehenden Winter
einzelne Storche (Ciconia alba) auf ihren
Sommerstanden geblieben sind?

Ich las eine diese Frage bejahende Zeitungsnachricht
in St. Petersburg im November vorigen Jahres und bin

begierig zu erfahren, ob dieselbe auf bestimmte Beob-
achtungen sich griindet. Dr. Beehm.

Briefkasten der Redaction.

Prof. L. in G. : Mit Dank erhalten , wird in der Sta-
tistik Erwahnung linden. — Hrn. J. R. in H. : Besten
Dank, wird in nachster Nummer besprocheD. — Hm. J. K.

in S. : Gelangt in nachster Nummer zur Mittheilung. —
Hrn. W. L. in W. : Dankend erhalten. — Dr. K. in C. und
Amtm, N. in R. : Musste wegen Raummangel leider fur

nachste Nummer zuriickbleiben.

Tausch- mid Kauf-Verkehr.

Die Berichte der 15. und 16. Versammlung der
Deutsch. Ornith. Gesellschaft werden dringend zu
kaufen gesucht, ebenso der Text zu Riesenthal's: Baub-
vogel Deutschlands, von Dr. Stolker,

[36] St. Fiden (Schweiz).

Brehm's illustr. Thierleben, 1. Aufl., die

Vogel in 2 Bd., eleg. geb., giebt zu 20 M. ab

[52] Alex. Bail, Berlin S-O, Elisabeth-Ufer 2.

Durch den Unterzeichneten sind ,,Balge surina-
mischer Vogel" zu beziehen. Preisverzeichnisse
stehen zu Diensten. H. B. Moeschler.

[18] Kron Forstchen b. Bautzen (Sachsen).

I*7ioenicopteriis antiquorum.
Eier und Dunenjunge hat abzulassen

[51] Wilh. Schliiter in Halle a/S.

Bruteier von Italienern in alien Farben inch
Verp. a 50 Pfg. HofEmann, Stettin, Klosterhof 10. [53]

Kanarienvogel. Kastenkafige, welche auch anstatt

Einsetzkasten zu verwenden sind. Wasser- und
Futterglaser zum Anhangen, a Dtz. 3 Mk., Ver-
packkiste 50 Pfg. Insecten-Tinctur als vorziigliches

Mittel gegen aussere Parasiten bei Menschen,
Thieren und P flan z en erprobt. Preis-Courants

franco. [56] B. KASPEB, Breslau.

Sicilianisch Kanariensaat 21 M., Hollan-
disch 17 M., ferner Riibsaat, Mohnsaat, Hanf-
s a a t und H i r s e. Briefpostmuster versenden auf Wunsch
gratis und franco. Gebr. Kroning, Bremen.

[49] Specialist: Vogelsamereien.

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

Druek: G. Piitz'sche IJuolidnickerei (Otto llauthal) in Naxunbiirg a/S.



Ornithologisches Centralblatt.
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

HricUktt des gesammten Vereins-Wesens und Anzeiger fur Saramler, Zuchter id Handler,

Beiblatt zum Journal fiir Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 8. BERLIN, Zweiter Jahrgang. 15. April 1877.

Das Ornitliologisclie Ceutralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und iat durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nachgeliefert. luserate 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, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten. 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
halben Insertionspreis zu entrichten.

Zur Futterung einiger kerbthierfressenden Vogel.

Von E. t. Sclilechtendal.

Meitie kleine Sammlung kerbthierfressender Vogel
besteht aus Blausangern (1 Art: Sialia sialis), Drosseln

(2 Arten: Turclus albiventris und Merula vulgaris),

Biilbuls (3 Arten: Pycnonotus pygaeus, nigricans und
leucotis), Heherlingen (2 Arten: Garrulax auritus und
sinensis), Drosselmeisen (1 Art: Lioihrix luteus), Horden-
vogeln (5 Arten : Sturnella ludoviciana und militaris,

Leistes frontalis und flavus, Agelaius xanihocephalus),

Grakeln (2 Arten: Chalcophanes quiscalus und spec?),

Beutelstarlingen (4 Arten: Cassicus icteronotus, Icterus

vulgaris, Baltimore und spurius), Staaren (3 Arten: Psa-

rites contra, Acridotheres cristatellus und cristatelloides)

und G-lanzstaaren (3 Arten: Lamprocolius auratus, cha-

lybaeus und chalcurus), also lediglich aus Vogelarten,

welche in der Freiheit nicht ausschliesslich thierische

Nahrung zu sich nehmen, sondern mehr oder weniger

auch pflanzliche Kost geniessen und zwar entweder
Frucht oder Samereien, oder Frucht und Samereien.

Das Hauptfutter fiir alle diese Vogelarten setze ich

wie folgt zusammen:
Klein zerschnittenes rohes Rindfieisch wird mit

etwas Maismehl versetzt, urn die einzelnen Stiickchen

besser von einander trennen zu konnen. Geriebene

Mohre wird ebenfalls mit Maismehl vermischt, bis

beides eine lockere, weder zu feuehte noch zu trockene

Masse bildet, und dann wird das Fleisch nebst etwas

frisch zerquetschtem Hanfsamen hinzugefugt. Ameisen-

puppen und Weisswurm werden , nachdem jener wie
dieser vorher in Wasser aufgequellt worden sind, mit

fein gestossenem Eierbrod (von E. Krone in Halle)

vermischt, bis das Ganze ebenfalls weder zu feucht

noch zu trocken ist, und schliesslich wird dies

zweite Gemisch dem Fleisch- und Mbhrenfutter bei-

gemengt.

Ab und zu wird auch etwas Maikafer-, Heuschrecken-

oder Drohnenschrot dem eben beschriebenen Hauptfutter

zugesetzt.

Bei dieser Art der Futtermischung bin ich im Gan-
zen und Grossen den Grundsatzen gefolgt, die in den

„Gefangenen Vogeln" von Dr. A. Brehm aufgestellt

worden sind, sowie den Rathschlagen, die mir bei wei-

terer Besprechung des Gegenstandes Prof. Liebe ge-

geben hat; dabei habe ich selbstverstandlich auch meine

eigenen Erfahrungen zu Rathe gezogen und glaube mit

den Erfolgen, die ich erzielt habe, im Ganzen zufrieden

sein zu durfen. Ich glaube namentlich gefunden zu

haben und stimme darin mit Dr. A. Brehm vollkommen
iiberein, dass ein Zusatz von zerquetschtem Hanfsamen
den Vogeln zusagt und ihnen gut bekommt. Die Vogel

verstehen es vortrefflich, aus dem obigen lockeren

Futtergemisch diejenigen Bestandtheile sich herauszu-

suchen, die ihnen besonders munden. Eine grosse Vor-

liebe haben fast alle Arten fiir das rohe Fleisch, das

in der Regel sehr bald aus alien Futtergeschirren ver-

schwunden ist. Die Blausanger lassen Maismehl und
Eierbrod, besonders aber Drohnenschrot, einige Biilbuls

(P. pygaeus und leucotis) Ameisenpuppen und Weiss-

wurm bis zuletzt iibrig. Andere, z. B. die Drosselmeisen

und die Beutelstarlinge, sparen in der Regel die Mohre
aus, dagegen habe ich nicht beobachtet, dass irgend

eine Vogelart vorzugsweise zerquetschten Hanf iibrig

lasst.

Als Zukost erhalten die Blau- oder Hiittensanger

im Spatherbst ab und zu etwas zerschnittene Eber-

eschenbeeren , die Hugelmeisen ein Gemisch von ange-

feuchtetem Maismehl und gestossenem Eierbrod, sowie

Samereien ,
namentlich Mohnsamen , die Heherlinge,
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Staare und Glanzstaare Hanfsamen und gespelzten

Hafer , die Hordenvogel und Grakeln verschiedene

Saniereien, als: Kanariensamen, Hanfsamen, Reis, ge-

spelzten Hafer, Hirse und Mohn. Chalcophanes quiscalus

bevorzugt Reis und Hanf, Leistes flavus Kanariensamen,

Agelaius xanthocephalus Senegal- und Algier-Hirse. Den
Biilbiils und Beutelstarlingen , sowie den Staaren und
Glanzstaaren, audi wohl den Heherlingen reiche ich als

weiteres Zusatzfutter Fruchtstoffe und zwar in der

Regel aufgequellte Rosinen. Ich nehme dazu die unter

dem Namen „Sultan"- oder „Sultanina" - Rosinen be-

kannte, mittelgrosse, kernlose Rosinen-Art in bester

diinnschaliger Waare und habe gefunden, dass dieselbe

von den genannten Vogelarten sehr gem gefressen

wird. Die Rosinen werden theils ganz , theils zer-

schnitten gefiittert und lasse ich namentlich den Biil-

biils eine reichlich bemessene Gabe davon zukommen.
Alle Kerbthierfresser erhalten endlich Mehlwiirmer, die

einen mehr, die andern weniger, je nachdem Vorrath

vorhanden ist. Am wenigsten zeigen sich Pycnonotus

leucotis und pygaeus, Agelaius xantJiocephalus und ein-

zelne Leistes auf Mehlwiirmer erpicht, verschmahen
dieselben unter Umstanden auch zuerst ganz, wahrend
ich nie so viel Mehlwiirmer besessen habe, um — ohne

Schadigung meiner iibrigen Vogel — meinen Glanz-

staaren nach Verlangen geben zu konnen. Es ist un-

glaublich, was diese im Verzehren von Mehlwiirmern
und Wiesen-Heuschrecken zu leisten im Stande sind.

Wenn Dr. L i e b e in No. 1 dieser Zeitschrift darauf

hinweist, dass Amseln, Singdrosseln, Wachholderdrosseln

und Steindrosseln den fiir die Jungen bestimmten
Bissen durch eifriges Kneten und Wenden auf dem
Erdboden Sand, Steine etc. beimengen, so habe ich die

gleiche Beobachtung bei den Blausangern (Sialia sialis)

gemacht. Ich besitze noch heute das Mannchen des

Blausanger-Paares , von weichem L i e b e in den „Ge-
fangenen Vbgeln" I. 2. S. 49 erzahlt. Nachdem dies

Parchen in meinen Besitz iibergcgangen war, wurde
das Mannchen seiner Gattin untreu und ging mit einem
andern Weibchen, das ich bereits besass, eine zweite

Ehe ein. Diese Ehe ist bisher eine durchaus gliickliche

gewesen. Drei Jahre hintereinander nistete das Parchen
bei mir mit bestem Erfolge und zog alljahrlich Junge
gross, die an Schdnheit den Alten nicht nachstanden.

Dabei konnte ich beobachten, dass die alten Vogel das

fiir die Jungen bestimmte Putter (hauptsachlich Mehl-
wiirmer und kleine Stiickchen rohen Fleisches) regel-

massig zuerst langere Zeit mit grosstem Eifer auf dem
Sande hin und her wendeten, bevor sie es den Jungen
brachten.

Die meisten Vogelarten sind ja erfreut, wenn sie

frischen Elusssand erhalten und selbst die sonst stets

im Gezweige lebenden Beutelstarlinge verschmahen es

nicht, sich Quarzkornchen oder dergl. aus dem Sande
herauszusuchen.

Schwierig ist nach meinen bisherigen Versuchen die

angemessene Verpfiegung der fremdlandischen Heher
und Elstern. Verhaltnissmassig am besten hat sich bei

mir Cyanocitta cristata gehalten, weniger gut Cyanocorax
pileatus, Dendrocitta vagabunda und himalayensis. Seit

etwas uber einem Jahr besitze ich letzteren Vogel: ich

gebe ihm das oben beschriebene Mischfutter mit viel

Fleisch, aber ohne Ameisenpuppen , weil er diese be-

harrlich liegen lasst. Als Zukost reiche ich Rosinen,

Hanf, gespelzten Hafer und ab und zu etwas einge-

weichte Semmel.
Die Mauser hat der Vogel gliicklich iiberstanden,

aber das Nacken- und Riickengefieder ist diinn und
unansehnlich geworden, jedenfalls ein Zeiehen, dass die

Ernahrung nicht die richtige ist. —
Das Aufquellen der zum Putter bestimmten Rosinen

wird von einem unserer ausgezeichnetsten Vogelwirthe,

Herrn Emil Linden, fiir unniitz erklart. Es mag
sein, dass dasselbe nicht gerade nothwendig ist. Auf
der andern Seite verursacht das Aufquellen durchaus
keine Miihe. Eine Hand voll Sultan-Rosinen werfe ich

Abends in kaltes Wasser und sind dieselben dann bis

zum nachsten Morgen im Innern saftig geworden,
wahrend sie gleichzeitig aufgehort haben , von ausseu
klebrig zu sein. In meinen Augen ist das immerhin
ein Vortheil. Corinthen, die weniger leicht aufquellen,

verwende ich — nach einigen damit gemachten Ver-
suchen — jetzt gar nicht mehr.

Hauben- und Graukopf-Maina
(AcridotJieres cristatellus und
Temenuchus malabariciis).

Von Emil Linden.

Wenn ich diese beiden nahen Verwandten aus der

grossen Familie der Staarvbgel zusammen bespreche, so

geschieht es, um auf den grossen Unterschied aufmerksam
zu machen, der im Charakter und Wesen dieser Mainas
liegt. Beide Paare sind im dritten Jahre in meinem Be-

sitz, erstere Art als chinesischer, letztere als japanesischer

Starling von Jamrach erhalten, und befinden sich, ob-

wohl die Japaner ein voiles Jahr zu thun hatten, bis

die Befiederung tadellos geworden, im schonsten Zu-
stand und besten Wohlsein.

Die Haubenmaina erinnern in ihrem ganzen Benehmen
an unsera einheimischen Staar, sowohl in Gestalt als

Stellungen, in unbegrenzterMunterkeit, Drolligkeit, Muth-
willen und unermiidlichem Ausiiben der Gesangeskunst.
Die Jahreszeit oder die Mauser iibt keine Wirkung auf
sie; so lange ich sie nur beobachten konnte, blieb das

Gefleder mit geringen Aenderungen dasselbe.

Sie kennen keinen Unterschied von Sommer und
Winter, Herbst und Priihjahr, nur wahrend des letzteren

steigert sich ihre Ausgelassenheit bis zu einem gewissen

aufgeregten Benehmen, selbst gegen mich, da sie mir
dann beim Betreten ihres Wohnungsraumes auf die

Hand oder den Kopf fliegen, sich tiichtig einhaken,

aber ebenso sehnell wieder abspriDgen, um von einer

der nachsten Sitzstangen eins der sonderbar tonenden

Gurgellieder zu singen. — Bei der ersten Ueberwinte-

rung hielt ich sie mit einem Rothfliigel, Euh- und Rosen-
staaren, sowie Glanzdrosseln zusammen geraume Zeit

ohne Storung, dann aber mordeten sie die Rosenstaare

und den Rothfliigel, und als ich sie abgesondert, rauften

sie noch unter einander, bis ich sie einzeln unterbrachte

und erst bei Beginn der warmeren Witterung in der

Sommerbehausung wieder zusammen Hess. Seitdem wur-
den sie nicht mehr getrennt und sind mit einander in

Frieden ausgekommen,
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Den ganzen Tag iiber wird gesungen und gesprungen,

schon in aller Friihe. Bei jetziger Jahreszeit (Januar)

sind sie schon bei Licht sehr munter und „stimmen"
gleichsam ihre Tonorgane.

Mit einem nicht wohl niederzuschreibenden, aus der

Kehle kommenden Tone lautet der Gesang etwa wie:

glu-glu-glu - gla-gla-gla - gle-gle-gle - gli-gli-gli-gluh und
darauf wird ein helles Lied gepfiffen. So geht es den
ganzen Tag mit wenig Unterbreehung fort. Nachts, wenn
ich nochmals nach dem Ofen sehe, oder im Sommer,
wenn ich spat bei einem drohenden Gewitter die Fenster

schliesse, lassen sie sich wieder hbren.

Sie scheinen ein Vergniigen daran zu haben, wenn
ich ihnen zuhbre, und strengen sich dann um so mehr an,

gleichsam als wiissten sie, dass man mit Wohlgefallen
ihre Stimme hort , sowie auch die Stellungen und
Wendungen mit Vergniigen bewundert. —

Der ganze Korper wird hoch getragen, bei dem
Gesange die Schwanzfedern ausgebreitet, oft das ganze
Gefieder gestraubt und die Kopffedern hoch aufgerichtet.

Das gelbe Auge funkelt, der Schnabel ist weit geoffnet,

und die Erregung, in die der Vogel gerath, gibt ihm
fast ein possirliches Aussehen.

Schon im ersten Jahre, kurz nach Empfang, wurde
jeden zweiten Tag ein Ei gelegt, aber nicht in die Nist-

kasten, sondern auf den Boden, und sogleich von beiden

aufgefressen. Ich fand gewohnlich nur noch die Frag-

mente der blau gefarbten Schale.

Im zweiten Sommer ging es nicht besser, nur dass

in die Nistkasten gelegt wurde. Aber der ganze Inhalt

wurde wieder herausgezerrt, neues Material eingetragen

und so dreimal nacheinander. Eine Lust zu briiten war
niemals vorhanden. Letzten Sommer drang leider das

Hochwasser des Bodensees in ihre Behausung und
mussten die Vbgel in Kafigen untergebracht werden.

Erst Anfangs August konnte ich das Paar in seinen

Baum zuruckbringen ; aber obwohl das kleinere Exem-
plar, das Weibchen, viel im Nistkasten verweilte, wurde
nichts ausgebracht; beim Herabnehmen des Hastens,

Ende October, fand sich ein ganzes Gelege der schon

blau gefarbten Eier vor, die sammtlich faul waren.

Vielleicht gelingt es dies Jahr unter dem Einfiusse

giinstigerer Umstande eine Brut zu Stande zu bringen.

Von dem Eutter, das ich reiche, werden frische oder

getrocknete Beeren allem Andern vorgezogen , Mehl-
wiirmer oft nicht beachtet, an manchen Tagen aber

wieder mit Hast verzehrt. — Bei einem so hitzigen

Temperament ist es natiirlich, dass vom Badegeschirr

reichlich Gebrauch gemacht wird.

Schnabel und Eiisse der Haubenmaina sind hellgelb,

das Auge goldgelb.

Ganz das Gegentheil von den beschriebenen Vogeln
sind die Graukopfmain'a. Das Wesen stimmt mit dem
zarteren Aussehen iiberein. Es ist ein sehr sanftes Vogel-

paar, fast zu still, die Stimme beschrankt sich auf ein

Zwitschern und Schnurren, am Euttergeschirr sind sie

gegen ihre Genossen etwas unwirsch und jagen sie mit

einem leichten Gekrachze weg, aber sonst sind sie die

harmlosesten und friedfertigsten Geschbpfe. Auch die

ganz kleinen Finken lassen sie ganz unbeachtet. Zur
Zeit sind weisse und gescheckte Beisvbgel und Sonnen-

vogel die Gesellschaft ihres Baumes. — Die Nistkasten

werden nur als Schlafstelle benutzt, des Tags iiber be-
finden sie sich immer ausserhalb derselben und geschah
noch nie ein Eintragen von Niststofi, mbglicherweise
sind sie gleichen Geschlechtes, aber sehr zartlich gegen-
einander und man sieht sie selten anders als auf einer
Stange.

In Gestalt, dem Fiug und Benehmen haben sie etwas
Aehnlichkeit mit dem Bosenstaar, nur sind sie nicht so

gefrassig wie dieser, auf Mehlwiirmer aber sehr erpicht.

Sie bemerken diese im Augenblicke des Einwerfens, und
verzehren sie hastig; nur die noch flinkeren Sonnen-
vbgel kommen ihnen hierbei oft zuvor.

Der Schnabel der Graumaina ist an der Basis schwiirz-

lich, in der Mitte griin, an der Spitze orange, das Auge
hellgelb. Die Beine sind bei dem einen gelb, bei dem
andern fleischfarben.

Die Spielereien, Spiele und Turnubungen der Vogel.

Von Ad. Walter.

(Schluss.)

Wenn wir in den Spielen der gefangenen Vbgel die

kaum geahnten hohen geistigen Fahigkeiten recht deut-

lich zu Tage treten sehen, so bietet uns wieder das

Spiel der frei lebenden Vbgel mehr Gelegenheit, die

Geschicklichkeit und Gewandtheit des Kbrpers bewun-
dern zu kbnnen. Aber auch hier zeigen sich die Vbgel
oft in ihren Anlagen so hoch entwickelt, dass wir un-

willkiirlich an das Treiben der Menschen, an die Turn-
ubungen unserer Jugend denken miissen. Besonders ist

dies bei den Babenvbgeln der Fall, von denen ich

weiter unten einige Beispiele auffuhren werde.

Die geschickten Flugiibungen einiger Vbgel kbnnen
mich ebenso sehr erfreuen, wie der Gesang anderer

Vbgel. Wer wiirde nicht von dem zierlichen Flug der

Mandelkrahe (Coracias garrula) oder der kleinen See-

schwalbe (Sternula minuta) angezogen?
Einen wahren Genuss hatte ich, als ich an einem

schbnen Sommerabende im Grase am Waldessaum ruhte

und den Spielen der Mandelkrahe zusah. Die schbnen

griinen und blauen Farben traten
;
von der untergehenden

Sonne beleuchtet, lebhafter als sonst hervor und erhielten

den prachtvollsten Glanz bei dem reizenden Spiel des

Vogels. Von den obersten trocknen Aesten der gegen-

uberstehenden alten Eiche stieg das schbne Mannchen
senkrecht auf, stiirzte dann in den anmuthigsten Win-
dungen und Schwenkungen herab , erhob sich wieder,

umflog im grazibsen Schaukelspiel den Baum und wurde
nun von dem durch das Spiel erfreuten Weibchen be-

gleitet, das in schnellen, kurzen Schlangenlinien die

geschicktesten und elegantesten Wendungen ausfuhrte

und durch bfteres Sichiiberschlagen das Mannchen in

seinen Kiinsten noch zu iibertreffen suchte.

Ich weiss nicht recht, ob ich den Flug der See-

schwalbe iiber den der Mandelkrahe stellen soil oder

nicht. Die kleine Seeschwalbe zeigt wegen ihres lang-

samen Fliigelschlags und dabei doch eben so reissenden

und anmuthigen Fluges vielleicht noch mehr Grazie,

da bei der Mandelkrahe ein zickzackartiges Herabstiirzen

bisweilen etwas stbrend das schbne wellenfbrmige

Schaukeln unterbricht.
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Auch die Seeschwalbe sucht ihren Gatten durch

Spiel zu erfreuen, aber auch die Freude des Wieder-

sehens driickt sie anderen ihrer Art aus, wenn sie ihnen

begegnet, und jene stimmen mit ein in die Freude und

bleiben oft langere Zeit in lustigem Spiel mit ersterer

vereint, bevor sie die Reise fortsetzen.

Die gemeine wilde Ente (Anas boschas) zeigt eine

Geschicklichkeit im Tauchen und Auffliegen, wie man
sie ihr, namentlich im Hinblick auf ihre Schwester, die

Hausente, kaum zutrauen sollte. Ich selbst kannte

friiher diese Fertigkeit in dem Grade, wie ich sie im
vorigen Jahre aus nachster Nahe bei Kassel beobachtete,

nicht.

In losem Durcheinander badeten sich einige 20
Enten. Einige fingen an zu tauchen, von denen eine

bald meine Aufmerksamkeit erregte. Sie tauchte blitz-

schnell unter, erschien nach einigen Secunden auf der

Oberflache, tauchte sogleich w"ieder, blieb etwas langer

unter Wasser und fuhr dann plotzlich aus dem Wasser
heraus und in die Luft hinein. Nach kurzem Fluge in

Hohe einiger Fuss stiirzte sie wieder senkrecht in das

Wasser und kam nach mehreren Secunden wieder zum
Vorschein; aber Erscheinen und senkrechtes Auffliegen

war eins. Dieses Mai blieb sie in der Luft, begleitet

von einem Dutzend ihrer Genossen, und kehrte, nacbdem
sie einige 100 Schritt im Kreise zuriickgelegt, in sanf-

tem Niedersenken und Gleiten auf die friihere Stelle

zuriick.

Ob die durch Uebung vervollkommnete Geschicklich-

keit sie retten wird, wenn Wanderfalk oder Hiihner-

habicht sie einmal verfolgt?

Die Raben sind kluge Vogel ; auch ihre Spiele geben

Zeugniss von ihrem Verstand; aber auch kbrperlich

sind sie wohl ausgeriistet. Da bei ihnen der Schnabel

fast ebenso viel leisten muss, wie bei den Raubvogeln
Fange und Schnabel zugleich, so ist auch dieser sehr

kraftig und ausgebildet und spielt bei den Turmibungen
neben den Fliigeln die Hauptrolle.

Von den Rabenvbgeln geben uns die Krahen am
meisten Gelegenheit , sie zu beobachten , einmal , weil

sie in sehr grosser Anzahl vorhanden sind, und zweitens,

weil sie es lieben, sich in der Nahe der menschlichen

Wohnungen aufzuhalten.

Zwei Beispiele, die Zeugniss ihrer Geschicklichkeit

wie ihrer geistigen Fahigkeiten geben, werde ich hier

anfuhren.

Gegen den Winter hin ziehen sich die Nebel- und
Eabenkrahen in die Stadte und Dorfer. In Berlin be-

merkt man dann an den Markttagen auf den Baumen
und Dachern, die den Marktplatz umgeben, besonders

am Potsdamer Thor schon wahrend des Marktes viele

Nebelkrahen, die den Schluss des Marktes abwarten,

um dann die Ueberbleibsel der Waaren, besonders vor
den Fleischerbuden aufzusuchen. Auf den benachbarten

Dachern hacken sie das Fleisch von den Knochen, und
wenn diese abgenagt sind, benutzen sie sie noch haufig

zum Spielen. Nicht so sehr selten habe ich dann hoch
in der Luft eine, auch schon zwei Nebelkrahen zugleich,

Fangball spielen sehen. Sie fliegen mit einem 1—

2

Zoll langen Knochen senkrecht in die Hbhe, lassen den
Knochen fallen und schiessen ihm nach; ergreifen ihn

in der Luft mit ihrem Schnabel und steigen wieder

auf, um ihr Spiel zu wiederholen. Oefter verfehlen sie

das erste Mai den fallenden Knochen, ergreifen ihn

aber beim zweiten Male noch ziemlich sicher. — Ein-

mal veranlasste ein zweimaliger Fehlstoss ein kleines

Abenteuer. Ich sah am Eingang der Leipziger Strasse

wieder dem Fangspiel einer Nebelkrahe zu, die fast

senkrecht uber mir ihr Wesen trieb. Der Knochen
wurde mehrmals kunstgerecht aufgefangen, mitunter
erst beim zweiten Stoss. Bei einem neuen Spiel ver-

fehlte die Krahe zweimal den Knochen, und nun sauste

derselbe herab und einem des Wegs gehenden Mann
auf den Hut. Als dieser verwundert aufschaute, er-

blickte er uber sich im zweiten Stock ein Madchen, das

im gebffneten Fenster die Scheiben reinigte. Brummend
und scheltend fuhr er das Madchen an, von dem er

annahm, den Wurf erhalten zu haben. Ich trat an den
Mann heran und sagte, iiber seinen Kopf weg auf die

Krahe zeigend: „eine Nebelkrahe!" „Was Herr, ich 'ne

Nebelkrahe?" rief er mir zu. Jetzt merkte ich, dass

er wirklich benebelt war, ich liess ihn krahen und
ging weiter.

Zu wiederholten Malen habe ich sowohl Saat- wie
Nebelkrahen dabei betroffen, dass sie grime Keiser, be-

sonders Birkenreiser, von den Baumen auf eigenthiim-

liche Weise abrissen. In den meisten Fallen ist dieses

Abreissen ein Spiel , eine Uebung , die besonders der

Saatkrahe bei ihrem Nahrungsuchen zu Gute kommt,
da sie bekanntlich Pfianzen aus der Erde reisst, um die

an der Wurzel befindlichen Maden und Wiirmer, frei-

lich auch bisweilen das Samenkorn selbst zu erfassen.

Mitunter wird aber auch der abgerissene Zweig sogleich

benutzt zum Nestbau; wenigstens bei den Nebelkrahen
habe ich dies beobachtet.

Das Abreissen bewerkstelligt der Vogel auf ahnliche

Weise, wie wir eine geschmeidige Buthe abbrechen.

Er fliegt gegen ein senkrecht herabhangendes Birken-

reis, erfasst es mit dem Schnabel und fliegt damit, einen

vertikalen Kreis beschreibend, so lange im Kreise her-

um, bis das Beis sich lost. Recht sonderbar sieht es

aus, wenn der zahe Zweig nicht reissen will und der

ermiidete Vogel, den Zweig fest im Schnabel, den
Kbrper schlaff herabhangen lasst, der nun wie ein

Krammetsvogel in der Dohne vom Winde hin und her
geschaukelt wird.

Einmal sah ich vom Walde aus diesem Treiben einer

Nebelkrahe auf einer einzeln stehenden Birke zu. Es
wahrte nicht lange, da erschienen nach und nach noch
mehrere Genossinnen, die alle zuerst gespannt auf die

Kiinstlerin blickten, bis eine nach der andern das Kunst-
stiick nachahmte. Nur zwei alte, recht nebelgraue, mit

sammtschwarzer Kappe krachzten von der trockenen

Spitze des Baumes herab und schuttelten miirrisch die

Kopfe iiber die nichtsnutzige Turnerei, — tout comme
chez nous.

Notiz iiber den grossen Raubwiirger.

Von der Raubsucht des grossen grauen Wurgers,
der sich sogar an Vogel wagt, die ihm an Grbsse nicht

nachstehen, erhielt ein Freund von mir einen Beweis.

Derselbe befand sich im October auf dem Schonborner

Revier, 3 Stunden nordbstlich von Grossenhain auf der
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Jagd und bemerkte auf dem Gipfel eines alleinstehenden

hohen Baumes einen Vogel. Er naherte sich demselben

gedeckt bis auf Schussweite und sail, dass es eine Sing-

drossel war. In der Absicht, eben weiter zu gehen,

sieht mein Freund, wie aus einem 100 Schritt davon
entfernten Gehblze ein Vogel in schnellem Fluge daher

geflogen kommt und sich auf die Drossel stiirzt. Diese,

angstliche Laute von sich gebend, fliegt erschreckt auf

die Seite, setzt sich aber wieder auf den Baum. Man
sah daraus, dass es ihr unverhofft kam, und sie diesen

Vogel wohl nicht als ihren Feind erkannte, denn sie

sah denselben, welcher sich nun ebenfalls auf dem
Baume niedergelassen hatte, erstaunt an. Mein Freund,

ebenfalls erstaunt iiber diesen Vorfall, bemerkt jetzt,

wie der Vogel zum zweiten Male Miene macht, sich

auf sein Opfer zu stiirzen, da — es ist die hochste

Zeit — schnell die Flinte an die Backe, der Schuss

kracht und der Rauber stiirzt getroffen zu Boden. Es
war ein schones Exemplar des grossen Baubwiirgers

(Lan. exGubitor) und befindet sich jetzt ausgestopft in

meinen Handen.
M. Neumann.

Schadlichkeit der Saatkrahe.

Die Saatkrahe ist hier zu Lande ein ausserordentlich

schadlicher Vogel, da sie Getreide aller anderen Nah-
rung vorzieht — wovon ich mich iiberzeugt habe —
und nicht nur aus Noth dieses nimmt. Zuerst holt sie

das Getreide, was beim Saen nicht in die Erde kommt,
dann wiihlt sie den Boden 3 bis 4 Zoll tief mit dem
Schnabel durch, wovon sie die schwarzen Schnabel-

borsten verliert, so dass der Schnabel an der Basis weiss

erscheint, weshalb man sie hier auch „w eissschnabe-
ligerBabe" nennt. Spater zieht sie das Getreide

heraus, so lange noch irgend ein Theil des Kornes am
Halm ist. "Wenn es dann so weit ist, dass sich Korner

in den Aehren bilden, nimmt sie diese und dann das

reife Getreide. Auf frischen Saatfeldern im Friihjahre

ist der Schaden natiirlich am grbssten, spater wenn
alle Felder bestellt sind, vertheilt sich derselbe mehr.

Auch wird der Vogel in leichtem Sandboden schad-

licher als in schwerem Lande, weil er dort besser

wiihlen kann, wiihrend fetter Boden ihm an Schnabel

und Fiissen klebt, wenn er feucht ist. Mais muss voll-

standig vor den Saatkrahen bewacbt werden, bis er so

gross ist, dass sie ihn nicht mehr fressen. Am 14. Juni

untersuchte ich 14 junge Saatkrahen, welche nur Korner
(Gerste) im Kropfe hatten. Freilich fressen die Saat-

krahen auch Engerlinge, aber das thun ja die anderen

Krahenarten ebenso eifrig und letztere fressen nur im
Nothfalle Getreide. Ausserdem wird die Saatkrahe noch

durch ihr massenweises Auftreten in den Gegenden, wo
sie iiberhaupt vorkommt, besonders schadlich, denn unter

100 Nestern, dicht zusammengedrangt, wird man selten

in einer Kolonie finden. Es ist demnach kein Grund
vorhanden, diesen Vogel in einem Schongesetze zu be-

riicksichtigen.

Hindenburg. A. Roth.

Vereins-Angelegenheiten.

Von dem Verein fur Naturwissenscliaft in Braunschweig

erhalten wir durch den Secretar, Hrn. Amtmann Nehr-
korn, einen Bericht iiber die Sitzung vom 15. Marz,

dem wir Folgendes entnehmen:

Herr Prof. Blasius hielt einen Vortrag iiber das

Skelett, hauptsachlich das Brustbein, der Vogel. Zweier-

lei verschiedene Gruppen von Charakteren lassen sich

an dem Vogel-Skelett untersuchen: 1) die innerhalb

der Klasse der Vogel unveranderlichen , welche als

Klassen-Charaktere bezeichnet werden konnen, und 2)

die variabelen, welche vorzugsweise zur systematischen

Eintheilung der Klasse zu benutzen sind. Da die aus-

seren Charaktere der Befiederung, Schnabel- und Fuss-

bildung, die bei dem bisherigen Systeme hauptsachlich

in Betracht gezogen sind, in manchen Punkten Unklar-

heiten und Unsicherheiten iibrig lassen, so ist es haupt-

sachlich in den letzten Jahrzehnten das Bestreben der

Ornithologen gewesen, durch genauere anatomische Un-

tersuchung der Vogel derartige Unklarheiten zu heben.

N i t z s c h , zugleich der Schopfer der Lehre von den

Feder-Fluren der Vogel, war einer der Ersten, die auf

diesem Wege erfolgreich vorgingen. In Skandinavien

war Sundevall in dieser Richtung ausserst thatig.

In neuester Zeit ist es aber besonders England, woher

wir die eingehendste Kenntniss iiber gewisse Verhiilt-

nisse in der Anatomie der Vogel erhalten haben. In

Betreff der Anatomie der Weichtheile hat in erster

Linie Garrod beispielsweise die s. g. Oeldriise, den

Blinddarm, die Bein- und Arm-Muskulatur , in welcher

sich wesentliche Verschiedenheiten zeigen, den Verlauf

der Aorta, der tiefen Plantar-Sehne mit Erfolg syste-

matisch zu verwerthen gesucht. Vor Allem aber ist

die Anatomie des Knochen - Skelettes hervorgegangen

von Huxley, der im Jahre 1867 ein ganz neues Sy-

stem vorzugsweise auf die Gestalt von Schadel und

Brustbein griindete: I. 1. Aegithognaihae : Sing- und

meiste Schreivbgel ; 2. Desmognathae : Raubvbgel, Kletter-

vbgel, Flamingos, Storche, Ganse und Kormorane; 3.

Schizognathae : Hiihner, Tauben, meiste Sumpf- und
Schwimmvbgel ; 4. Droniaeognathae : Steisshuhner; II.

Ratitae: Laufvbgel; III. Saururae: die ausgestorbenen

Archaeopterygidae. Nach den neuen fossilen Funden

von Nord-Amerika wiirden sich hier als IV. Gruppe

die ausgestorbenen Odontornithes mit Zahnen in den

Kiefern anschliessen imissen. Garrod benutzte in Er-

ganzung der Huxley 'schen Arbeiten das Nasenbein,

um die Scldzorhinalen und die Holorhinalen zu unter-

scheiden. Milne Edwards in Frankreich bezeichnete

ausserdem das Becken der Vogel als einen fur die sy-

stematische Eintheilung sehr wichtigen Theil des Vogel-

skelettes, sowie auch der Oberarmknochen , der s. g.,

„Lauf" der Vogel und andere Extremitatenknochen

wesentliche Verschiedenheiten darbieten. Sehr viele

Forscher haben sich speciell mit der Anatomie des

Brustbeines beschaftigt. Ausser den bereits Genannten

mbgen nur noch Owen, Brandt, Eyton und B 1 a n

-

chard hier Erwahnung finden. In der deutschen Li-

teratur giebt es Uebersichten der Resultate dieser For-

schungen von Selenka in „Bronn's Klassen des
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Thierreichs" und von dem leider nur zu friih in Afrika

verstorbenen Dr. L ii h d e r im „Journal f. Oi'nithologie".

Der Vortragende beschrieb sodann zunachst die all-

gerueine Gestalt des Brustbeins der Vogel und dann
besonders diejenigen Theile desselben, welche eine grosse

Variation innerhalb der Reihe der Vogel zeigen, wie

z. B. den weit vorragenden, nur bei den nieht fliegenden

Vogeln fehlenden Kiel, den Schnabel, den vorderen

Seiten-Fortsatz , die Seiten-Rander, -welche eine wech-

selnde Anzabl von Gelenkflachen fiir die Rippen tragen,

und endlich den Hinterrand. Dieser zeigt die auffal-

ligsten Veranderungen , da derselbe entweder in einer

ununterbrochenen graden oder gebogenen Linie bestehen

kann, oder 2 bezw. 4 Einbuchtungen besitzt, die dann
die Unterscheidung eines mittleren „Handgriffes" und
seitlicher „Schwertfortsatze" ermoglichen. Diese Ein-

buchtungen konnen sich bei einigen Familien dauernd,

bei anderen im Alter iiberbriicken, wodurch umschlos-

sene Locher in der Platte des Brustbeines entstehen.

Wie diese Verschiedenheiten sich vollstandig gesetz-

massig und fiir die einzelnen Gruppen charakteristisch

gestalten, wurde sodann unter besonderer Beriicksich-

tigung der Singvogel, Schrei- und Klettervogel speciell

ausgefiihrt. Wahrend die Singvogel eine merkwiirdige

Gleichartigkeit in der Bildung des Brustbeins zeigen,

weisen die Sehreivogel die- grossten Verschiedenheiten

auf. Schon die so nah verwandten Eamilien der Po-

dargidae, Caprimulgidae (Nachtschwalben) und Steqtor-

nithidae zeigen wesentliche Verschiedenheiten in dem
Grade der 2 Einbuchtungen. Gar keine Einbuchtungen
oder Locher besitzen die in der Fliigelbildung den lezt-

genannten Familien nahestehenden Cypselidae (Thurm-
segler) und Trochilidae (Kolibris). Merkwiirdig durch

zwei ganz seitwarts gewandte Schwertfortsatze ist das

Brustbein der auffallend gebildeten Leierschwanze (Me-
nuridae). 2 mehr oder weniger tiefe Einbuchtungen
besitzen die in glanzenden Farben prangenden PiUidae,

ferner die Ampelidae (Schmuckvogel), Buceroiidae (Nas-

hornvogel) u. a. Die Buchten konnen sich iiberbriicken

bei den Wiedehopfen. 4 Locher haben die Prionitidae,

wahrend die diesen nahe verwandten auch bei uns vor-

kommenden Mandelkrahen (Coraciadae) stets 4 Buchten
behalten, die auch, im Einzelnen an Grosse und Form
gesetzmassig wechselnd, fiir die Bienenfresser, Eisvogel

und die meisten Klettervogel charakteristisch sind.

Durch die windschiefe Kriimmung der Brustbein-Flache

sind die Cuculidae (Kukuke) ausgezeichnet. Einige

Papageien haben zwar auch 2 Einbuchtungen, allein

die grosste Mehrzahl derselben hat einen ununter-

brochenen gleichmiissig gekriimmten Hinterrand, der bei

einigen 2 Locher umschliesst, und die allgemeine Gestalt

des Brustbeines der Papageien ist so abweichend von
den ubrigen Klettervb'geln gebildet, dass es sich em-
pfiehlt, den Papageien eine besondere Ordnung der

Vogel anzuweisen. Wie sich aus diesen Beispielen er-

giebt, liegt die Bedeutung einer genauen Untersuchung
des Brustbeins vorzugsweise darin, dass sich aus der
Gestalt desselben wichtige Schlussfolgerungen iiber die

systematische Stellung des Vogels ziehen lassen. Aus-
serdem ist dieselbe wichtig fiir die Bestimmung fossiler

Vogelknochen. Dass aber auch bei Unterscheidungen
von Gattungen und Arten das Brustbein verwendet

werden kann, weist zuletzt der Vortragende nach, in-

dem er beispielsweise auf constante Skelettunterschiede

zwischen den nah verwandten beiden deutschen Ohr-
eulen (Aegolius otus und brachyotus) aufmerisam macht.

Ueber den Verein fiir Vogel-Kunde und -Zucht in Easscl

erhielten wir durch Herrn Dr. Kessler folgende Mit-

theilungen iiber das zweite Verwaltungsjahr des Vereins:

In den Monatssitzungen wurden Vortrage iiber man-
nigfache Themata gehalten. Durch Anschaffung von
einschlagigen Werken wurde der Grund zu einer Ver-
eins-Bibliothek gelegt, ebenso wurde mit einer Samm-
lung von ausgestopften einheimischen Vogeln und mit
einer solchen von Monstrositaten auf dem Gebiete der
Ziichtungen der Anfang gemacht. Besonders thatig war
der Verein fiir den Schutz sowohl des Haus- und Blof-

gefliigels als auch der niitzlichen Vogel iiberhaupt. Zu
diesem Zwecke wurden inGemeinschaftm.it dem Kasseler

Thierschutzverein fur das Anzeigen von Vogelfrevlern

und handwerksmassigen Vogelfangern Pramien ausge-

setzt und fiir das Erlegen von Raubvdgeln vom Novem-
ber v. J. an Schussgeld bezahlt, dem dann noch nach
Verlauf eines Jahres besondere Pramien fur Diejenigen

folgen, welche die meisten bezw. schadlichsten Thiere
erlegt haben. In beiden Beziehungen kann der Erfolg

bis jetzt ein ganz guter genannt werden. So hat sich

z. B. unter den Schiilern der Biirgerschule zu Kassel

ein besonderer Vogelschutzverein gebildet, ein Unterneh-
men, das iiberall Nachahmung verdient. Wahrend der

strengen Winterzeit wurden am Saume der Stadt Fut-
terplatze unterhalten. — Um mit der Zeit fur die Haus-
wirthschaft einen grosseren und besseren Eierertrag

und bessere und schwerere Schlachtthiere zu erzielen,

wurden in Kassel Versuchsstationen fiir Huhnerzucht
angelegt, auch Vorbereitungen dazu getroffen, dass solche

Stationen noch in diesem Fruhjahr an anderen geeigne-

ten Orten im Begierungsbezirk errichtet werden konnen.

Mit Riicksicht auf die klimatischen Verhaltnisse glaubt

man das gesteckte Ziel nach beiden Richtungen hin

am besten und friihesten durch Kreuzungen zu er-

reichen und zwar mit der Race „Brahma" einerseits

und den Racen „Hamburger Silberlack," „Italiener"

und unserem Haushuhn andererseits. Bis jetzt ist kein

ahnlicher Verein Deutschlands bekannt, der seine Tha-
tigkeit in dieser Weise auf das praktische Gebiet aus-

gedehnt hatte. — Als Vorstand fungiren fur das dritte

Vereinsjahr folgende Herren : Dr. Kessler, erster Vor-

sitzender, Premier-Lieutenant Stechmann, zweiter

Vorsitzender, Kaufmann L. Seyd, Schriftfiihrer, Kauf-

mann E. Scheldt, Kassirer, Kaufmann Horster, In-

ventar-Verwalter bezw. Bibliothekar.

Bevorstehende Ausstellungen.

Oesterreichischer Gefliigelzucht-Verein
in Wien, dritte internationale Gefliigel - Ausstellung

vom 6. bis 13. Mai. Anmeldungen bis zum 25. April

bei dem Secretariat des Vereins in Wien I, Herren-

gasse 13. — Ornithologischer Verein in

Aachen, vom 6.— 8. Mai. — Verein fiir Geflii-
gel- und Singvogel- Zucht und Vogelschutz
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in Hannover, vom 9.— 11. Juni. — Westf. Verein
fiirVogelschutz, Gefliigel- und Singvogel-
Zucht zu Miinster, vom 29. Juni — 2. Juli.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Literarisches.

§ 6 des Gesetzes iiber die Sckonzeit des Wildes.

Betrachtungen iiber Vergangenheit und
Zukunft der schleswig. -holstein. Nordsee-
Brutvbgel von J. Eohweder. (Separat-Abdruck

aus: Der zoolog. Garten.)

Der durch mehrere Arbeiten auf ornithologischem

Gebiete, insbesondere durch seine, eine Musterarbeit fur

die Darstellung von Lokalfaunen abgebenden, „Vbgel
Sehleswig-Holsteins" riihmlichst bekannte Ver-

fasser fiihrt in vorliegender Schrift, auf Grund von That-

saclien und mit eingehender Sachkenntniss erbrtert, ein

Beispiel vor, in welche Abgriinde die gegenwartigen

iibertriebenen Bestrebungen fiir Vogelschutz leiten kon-

nen und wie gesetzliche Bestimmungen, wenn sie, wie

es leider geschieht, ohne Beriicksichtigung des Urtheils

Sachverstandiger verfiigt werden, das Gegentheil von

dem erreiehen, was sie bezwecken, namlich die Aus-
rottungderVbgel. Hr. Rohweder bespricht im ersten

Capitel den Vogelreichthuni der Nordseekiiste Schles-

wig-Holsteins in friiherer Zeit, als der sentimentale Vo-
gelschutz noch nicht seine verderbliche Wurzel ge-

schlagen hatte. Damals wurden die Eier der zahlreich

nistenden Strandvogel — Wat- und Schwimmvbgel, ins-

besondere Silbermbven und Seeschwalben (cantiaca) —
regelmassig aber rationell von den Besitzern der be-

treffenden Inseln und Kiistenstriche gesammelt. Man
nahm den Ybgeln die ersten Gelege, liess ihnen aber

die letzten und wachte sorgsam dariiber, dass nicht

Unbefugte in der spateren Brutzeit die Vbgel stbrten,

denn diese Bewirthschaftung der Vbgelcolonien lieferte

den Besitzern einen bedeutenden Gewinn. Dass dabei

die Vbgel zahlreicher wurden, beweisen folgende Zahlen

:

Im Jahre 1855 wurden auf dem nordlichen Thcile Sylts

etwa 10,000 Silbermbveneier gesammelt, in den letzten

Jahren des erlaubten Eiersammelns dagegen gegen 70,000.

— Da schritten die Vogelschiitzler ein und bestimm-

teD, „um dem Unfug des Eierausnehmens zu steuern":

„Das Ausnehmen von Kibitz- und Moveneiern nach dem
30. April ist verboten". Da nun die Kibitze Anfangs

April anfangen zu legen, so konnten einen ganzen

Monat lang deren Eier gesammelt werden und war so-

mit fur diese keine Aenderung der alten Zustande ge-

schaffen. Die Mbven aber legen erst Ende Mai und
Anfang Juni; demnach verbot jene Bestimmung das Aus-

nehmen der Moveneier iiberhaupt. Die Eolge dieses

uniiberlegten Yerbotes zeigte sich bald. Die Grundbe-

sitzer oder Pachter, welchen die rationelle Ausnutz-

ung ihres Besitzes verboten war, kiimmerten sich

fortan nicht mehr um die Brutstatten. Zahlreich ka-

men jetzt Unbefugte zu den unbewachten Brutcolo-

nien, — denn die wenigen Feldhiiter und Gendarmen
iibten natiirlich nicht in gleicher Weise wie friiher die

Besitzer die Ueberwachung aus — raubten die Eier,

wo und wann sie sie fanden, und bald ist denn auch

die natiirliche Folge, die Abnahme der Vbgel bemerkbar
geworden, welcher, wenn die betreffende Bestimmung
nicht aufgehoben wird, bald ein vollstandiges Ver-
schwinden der Colonien folgen muss.

Wir hofien, dass Hr. Bohweder als Vorsteher der
ornithol. Section des naturwissenschaftl. Vereins fur
Schleswig-Holstein seine Arbeit an massgebender Stelle

bekannt gemacht hat. Aber auch hier verweisen wir
insbesondere diejenigen, welche bei der Landesverwal-
tung eine Stimme haben, dringend auf diese Schrift,

um ahnlicher schadlichen Anwendung von Gesetzes-Pa-
ragraphen vorzubeugen. A. R.

Der Thierfreund.
Organ des Wiener Thierschutzvereins.
Mit dem Jahre 1877 begann diese Zeitschrift ihren

26. Jahrgang, von welchem gegenwiirtig vier Nummern
vorliegen. Die Redaction ist mit dem neuen Jahre in

die Hande des Herrn Dr. v. Enderes iibergegangen

;

die Tendenz des Blattes ist dieselbe geblieben: Die Le-
ser mit dem Wiener Thierschutz-Verein und seinem
Wirken in engster Verbhidung zu erhalten, sie von
allem, was nah und fern von Vereinen gleicher Ten-
denz angestrebt und durchgefiihrt wurde, in Kenntniss
zu setzen und ihnen gute, anregende Lecture zu bieten,

welche grbssteutheils in Original-Aufsatzen besteht. Aus
den vorliegenden Kummern sei ein anziebender Auf-
satz einer Schriftstellerin auf ornithol. Gebiet, Frau
Aglaia v. Enderes, iiber die Winternoth der Vb-
gel besonders hervorgehoben. Wir empfehlen diese Zeit-

schrift alien, welche Interesse fiir die humanen Bestre-

bungen des Thierschutzes haben, angelegentlichst. —
Monatlich erscheint eine Nummer. Abonnement 1 fl.

jahrlich. Redaction und Expedition in Wien, Tuchlau-
ben 18. A. R.

Reise in Nordost-AMka.
Schilde rungen aus dem Gebiete der Beni
Amer und Habab vonM. Th. v. Heuglin.

(2 Bande, Verlag von G. Westermann in Braunschweig.)

Unter obigem Titel ist das letzte Werk des beriihm-

ten Beisenden und Naturforschers Th. v. H e u g 1 i n er-

schienen, in welchem derselbe die Besultate seiner letz-

ten Beise niederlegte und noch kurz vor seinem plbtz-

lichen Tode beendete. Die Reise wurde Anfangs des

Jahres 1874 in Gemeinschaft mit dem Verlagsbuchhand-
ler Hrn. V i e w e g in Braunschweig ausgefuhrt und gait

dem Gebiete der Beni 'Amer und Habab, dem Kii-

stenstriche des Rothen Meeres zwischen S u a k i n undM a-

s a u a. Obwohl sie nur drei Monate wahrte, lieferte sie dem
begabten Forscher doch ein reiches Material, welches ver-

schmolzen mit alteren Beobachtungen in anziehender, po-

pular-wissenschaftlicher Form in dem vorliegenden Werke
zusammengestellt ist. Neben den wissenschaftlich werth-

vollen Schilderungen der bereisten Gebiete, bietet die Dar-

stellung der Ereignisse der ganzen Reise dem weitesten

Leserkreise Interessantes in Fiille, und in einem beson-

deren Kapitel sind Jagern und Jagdliebhabern, welche

jene Lander zu bereisen beabsichtigen, praktische Rath-

schlage ertheilt, welche aus der Feder eines so erfah-

renen und mit jenen Gegenden, wie kein anderer, ver-

trauten Reisenden ganz besonders schatzbar sind. Wie
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immer seinen Reisewerken, hat v. H e u g 1 i n auch dem
vorliegenden einen speciell zoologischen Theil beigefugt,

welcher die Saugethiere und Vogel der genannten Ge-

biete behandelt. Derselbe giebt auch die im nordost-

lichen Afrika gebrauchlichen Trivialnamen der aufge-

fiihrten Thiere, was manchen spateren Reisenden bei

der Bestimmung von grossem Nutzen sein wird. Eine

Anzahl Holzschnitttafeln you Landscbaften u. a. sind

eine wiirdige Ausstattung, und die zoologischen Tafeln

— darunter drei in Buntdruck — , sowie eine sauber

ausgefiihrte Karte des bezeichneten Kiistenstriches des

Rothen Meeres, erhohen den wissenschaftlichen Werth
des Buches. A. R.

Fragen und Auskunft.

Mitte Marz fand ich in einem reichlich mit Obst-

baumen aller Art bestandenen Garten drei Baume der

griinen Reine-Claude-Pflaume aufs vollstandigste ihrer

sammtlichen sehr reichlichen Bliithenknospen beraubt

und zwar durch eine Vogelschaar, wie aufs deutlichste

aus der Beschaffenheit der verletzten Stellen zu schlies-

sen war. Die Uebelthater waren dabei sehr naschhaft

gewesen, denn sie batten nur den innersten zarten Kern
der Knospen genossen. Es ist nicht gesehen, welcher
Vogel der Missethater war, doch habe ich wohl mit

Recht den Blutfink (Dompfaff) in Verdacht, dessen Lieb-

haberei fur Bliithenknospen ja bekannt ist. — Man klagt

hier auch den Zeisig der Schadenstiftung an Bliithen-

knospen an ; ob mit Recht, ist mir zweifelhaft und mochte
ich hiermit diese Frage zur Beantwortung anregen, ob

derartige Beobachtungen sonstwo etwa schon gemacht
wurden.

Saarbriicken. J. Kjefeb.

Briefkasten der Redaction.

Hrn. Th. L. in Kr.: Der bei Ihnen „Klitscher" ge-

nannte Vogel ist in der That der Grauammer (Em-
beriza miliaria) ; fernere Notizen sind stets willkommen.
— Dr. Qu. in Gr. : Mit Dank erhalten; wird zum Theil

in der Jahresstatistik, zum Theil demnachst besonders

abgedruckt. — Hrn. PI. in St.-P. : Sendung mit Dank
erhalten , Riicksendung sogleich nach erfolgter Abbil-

dung. Der Dompfaff ist Fyrrhula cineracea Cab. fern,

abgebildet im Journ. f. Ornith. 1874.

Taiisch- uud Kauf-Verkehr.

Desiderata d. Kgl. zoolog. Museum zu Berlin.
Ardea rufivenlris Sund. (semirufa Schleg.) von Siidafrika.

Ardea sumatrana Raffl. (insignis Hodgs., robustus Mull.,

Temminckii Reich enb., typhon Temm., rectirostris Gould)

von Indien oder Australien. Ardea picata Gould von

Australien. Ardea Idae Hartl. von Madagaskar. Ardea
stagnatUis Gould von Australien. Botaurus melanolophus

Raffl. (goisagi Temm.) von Japan. Botaurus phaethon

Less, (heliosyla Less,) von Keu-Guinea.

Offerten gut erhaltener Balge sind an die Redaction

des Ornith. Centralbl. zu richten. [60]

Durch den Unterzeichneten sind „Balge surina-
mischer Vogel" zu beziehen. Preisverzeichnisse

stehen zu Diensten. H. B. Moeschler,

[19] Kron Forstchen b. Bautzen (Sachsen).

Bruteier von Italienern in alien Farben inch

Verp. a, 50 Pfg. Hoffmann, Stettin, Klosterhof 10. [54]

Kanarienvogel. Kastenkafige, welche auch anstatt

Einsetzkasten zu verwenden sind. Wasser- und
Futterglaser zum Anhangen, a, Dtz. 3 Mk., Ver-
packkiste 50 Pfg. Insecten-Tinctur als vorziigliches

Mitt el gegen aussere Parasiten bei Menschen,
Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Courants

franco. [57] R. KASPER, Breslau.

R. JIASCIIRE,
St. Andreasberg im Blarz, [59]

empfiehlt seinen Vorrath an Andreasberger Kanarien-

vbgeln ; eine zweckmassige Verpackung ermdglicht die

Versendung nach den entferntesten Landern Europas. —
Auch sind einige junge danischeDoggen abzugeben.

Capra cmicasica.
Schone Felle vom kaukasischen Steinbock, mit Schadel
und starken Hbrnern, hat abzulassen

[61] Wilt. Schliiter in Halle a/S.

Torfplatten zum Auslegen von Insectenkasten, 23 cm.

lang und 7 cm. breit, das Hundert 5 Mk. excl. Emballage,

hat abzulassen [62] Willi. Schliiter in Halle a/S.

Im Commissionsverlage der k.k. Hofbuchhandlung
Faesy & Frick in Wie n, I. Graben 27, erscheinen

:

Mitttaeilnngen
des Oriiithologischen Tereins in Wien.

Blatter fiir Vogelkunde, Vogel-Schutz
und -Pflege.

Erster Jahrgang 1877. [58]
Kedacteure : August von Pelzeln und Dr. Carl von Enderes.

Diese Zeitschrift erscheint v o r 1 a u f i g einmal im
Monate mindestens 1

/2 bis 1

/1
Bogen 4 ° stark und ist

durch alleBuchhandlungen a 4 Mark 50Pfg.
j a h r 1 i c h pranumerando , zu beziehen. Die Mitthei-

lungen des Ornithologischen Vereins in Wien verbffent-

lichen ebensowohl streng wissenschaftlich-ornithologische,

als auch populare und feuilletonistisch gehaltene Auf-

satze aus dem Gebiete der gesammten Vogelkunde und
aller ihrer einzelnen Zweige, iiber Vogelschutz, Vogel-

pflege und -Ziichtung, Gefliigelzucht, die Jagd und den
Fang der Vogel, das Prapariren, Conserviren u. s. w.,

ferner Nachrichten aus den Vereinen, von Ausstellungen

u. dergl. m., endlich Besprechungen, Tvritiken und An-
zeigen der literarischen Erseheinungen ornithologischen

und verwandten Inhalts.

Inserate a, 16 Pfg. fiir den Raum der drei-
spaltigen Nonpareillez erle durch die k.k. Hof-
buchhandlung Faesy & Frick in Wien I. Graben 27,
oder durch d. Redaction in Wien VIII, Florianigasse 46.

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

Druck: G. Piitz'sche Biichdruclcerei (Otto Haiithal) in Nauniburg a/S.
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Ein Goldstirnsittich (Conurus aureus GmlJ
als Sprecher.

Von Dr. St'dlker.

Das Sprechen der Papageien ist so allgemein bekannt,

dass der Laie glaubt, gleich bei jedem Mitgliede der

Familie diese Kunstfertigkeit voraussetzen zu diirfen;

fragte man mich doch schon bei Wellensittichen, ob sie

sprecheri ? Dem ist jedoch lange nicht so ! Der grosste

Virtuose im Sprechen ist unstreitig der Graupapagei, und
wir lesen fabelhafte Erzahlungen iiber seine Begabung,

die wahrlich nicht so iibertrieben sind, wie sie scheinen,

wovon sich Jeder iiberzeugen kann, der schon einen

solchen Kauz von entsprechender Intelligenz zu besitzen

das Vergniigen hatte. Ihnen reihen sich in verschiede-

nen Abstufungen, mit dem doppelten Gelbkopf (Ch. Le-
vaillanti) an der Spitze, die Amazonen an. Dann hat keine

Gattung mehr den Vorzug, als eigentliche Sprecher

gelten zu kb'nnen ; sondern aus den verschiedenen Grup-
pen sind einzelne Individuen bekannt geworden, die

sehr deutlich Worte nachsprechen lernten, so z. B. ver-

schiedene Cacatu's, Ai'a's, Edelpapageien, Monchssittiehe,

Keilschwanzsittiche und Lori's; niemals hort man Nym-
phen, Wellensittiche, Zwerg- und Schmalschnabelsittiche

oder Plattschweife sprechen. Ich muss offen bekennen,
dass ich an die Bedekunst der kleinen Sittiche nie recht

glauben wollte; doch wurde ich durch ein eigenes

Exemplar eines Bessern belehrt, von welchem mir ge-

stattet sein mag Einiges zu erzahlen, zumal es nebenbei

noch ein komisches Kerlchen ist.

Vor einigen Jahren kamen mir zufallig 2 noch sehr

jugendliche Goldstirnen in elend schlechtem Zustand des

Gefieders zu Handen. Sie waren namentlich durch die

gestutzten Fliigel und Mangel der Schwanzfedern sehr

entstellt. Der eine hatte durch das fortwahrende An-

schlagen des gestutzten Fliigels und Abbrechen der je-

weiligen Federkiele durch chronische Entziindung sich

eine starke Geschwulst der einen Hand zugezogen, die

ohne Amputation derselben unheilbar war; ich gab die-

sen bald fort.

Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht unterlassen,

wiederholt die iible Gewohnheit zu riigen, kleinen Pa-

pageien die Fliigel zu stutzen. Kommen sie in Auf-

regung und wollen flattern, so fallen sie im Kfiflg herum,
schlagen die Fliigelhandtheile an und brechen jeweilen

oft unter starker Blutung die sprossenden Federn ab,

und es vergeht oft sehr lange Zeit, bis sie sich erholt

haben, wenn eben nicht, wie bei meinem abgegebenen
Conurus und noch in vielen Fallen, der Fliigel fiir im-

mer ruinirt wird.

Meine zuriickbehaltene Goldstirne erholte sich all-

malig und ist jetzt tadellos im Gefieder. Es zeigte

sich bald an ihren modulirten Tonen, dass sie Sprech-

talent besass. Zuerst lernte sie den bettelnden Zuruf:

„Bitti! Bitti!" Sie nahm selbstverstandlich den schbnen

Dialekt ihres Herrn und Lehrmeisters an und spricht Alles

in einem hohen, naselnden Tone, doch sehr deutlich.

Man kann kaum bei einem andern Papagei, wie bei

diesem so eklatant ersehen, dass sie angewandt sprechen

;

ohne zu wissen natiirlich, was er sagt, weiss er doch die

Worte in Zusammenhang mit ausseren Erscheinungen zu

bringen. So z. B. ruft er jenes „Bitti!" hauptsachlich und
sehr beharrlich bei der allgemeinen Vogelfutterung, bis

er seine Sache hat; so auch, wenn man ihm etwas Ver-

lockendes vorhalt, z. B. Kasequark, Obst etc. Er ruft es

jedesmal auch, wenn ich zur Preparation von Vogeln
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grimes Moos hervomehme, ini Glauben, es sei etwas

geniessbares Griines. Schmeckt ihm etwas, so bekraf-

tigt er dies mit den Worten : „Das ist guet ! recht

guet!" Ferner spricht er: „Guete Tag! Wie gohts?

Guet, recht guet !" Stelle ich selbst erstere Frage
,

so

antwortet er das letztere. Er wtinscht auch: „Guet
Nacht! Herr Doctor!"; ruft „Marie", ein Wort, welches,

wie es scheint, die Papageien iibei'haupt leicht zu lernen

pflegen. Weit schwieriger geht ihm „Julie" aus dem
Schnabel, und wenn ich letzteres Wort ihm vorsage,

so erwiedert er sehr haufig mit „Marie", als ob er wiisste,

dass beides etwas Aehnliches bedeute ; ebenso antwortet

er oft auf „Guete Tag !" mit „Guet Nacht !" Sehr hiibsch

ruft er dem Hunde „Leo !"

Stelle ich ihn mit seinem Kafig an einen andern

Ort, so sagt er ganz verwundert: „Bueberli (Biibchen)!

ja wo bist Du?" Er ist sehr heftigen Temperaments
und beisst gerne recht empfindlich in die vorgehaltenen

Finger, so dass man sich beiru Fiittern in Acht nehmen
muss und mit ihm schimpfen ; so ruft er dann selbst in

seinem Zorne: „Gang a weg! Wart Du Spitzbueb!

Wart i chomme!'' Er fragt auch: ,,Was thuest?" und
ruft: „Chomm abe (Komm herunter) !" Selbstverstandlich

wird auch immer den TJmstanden anpassend mit ihm
gesprochen. Er kann auch lachen und niessen, wiinscht

selbst bei letzterem ganz hbflich „Gsondheit!" Da ich

in seinem Zimmer arbeite, hat er sich so an Gesellschaft

gewohnt, dass er nach meiner Abwesenheit von einem
halben oder ganzen Tage beim Wiedererscheinen schon

ausserordentliche Freude zeigt und vor Aufregung nicht

weiss, was er zuerst rufen soil, wodurch ein komisches
Kauderwelsch entsteht.

Ich darf nicht verhehlen, dass er mitunter auch

ein recht skandaloses Geschrei sehr hartnackig zum
Besten giebt, das mit alien Drohungen kaum zu be-

schwichtigen ist ; doch unterbricht er es manchmal
selbst mit dem Zurufe: „Bis still!" womit er auch mich
manchmal mahnt, wenn ich mit Pfeifen oder sonst wie
Larm verursache.

Singt oder pfeift man ihm in seiner Nahe etwas vor,

so streckt er sich moglichst in die Hohe und schreitet

gravitatisch, gleichsam tanzend auf dem Stabe hin und
her mit gestraubtem Gefieder, hier und da einen Pfiff

oder Schrei ausstossend; man weiss nicht, ist sie freudig

erregt oder unangenehm beriihrt. Die Amazonen be-

nehmen sich unter diesen Verhaltnissen ganz ahnlich.

Mein Bueberli hat es im Singen selbst noch nicht weit
gebracht; es versucht immer das Lied : „Komrnt a Vo-
gerl gefiogen —", mit welchem Anfange gewohnlich
auch schon das Ende erreicht ist; oder er walscht noch
etwas hinzu, wie etwa: „E Briefle — auf mei Fuss!"
Ich glaube, dass an dieser Stiimperei hauptsachlich der

Lehrmeister Schuld tragt aus Mangel an geniigender

Ausdauer. —
Nachdem ich meine Goldstirne als famosen Sprecher

vorgefiihrt, wollen wir sie noch als blossen Vogel be-

trachten. Als argen Nager halte ich sie in einem eiser-

nen Kafig und habe sie nicht auf den Finger gewohnt,
was jedoch leicht ginge, wenn sie nicht so bissig ware;
als sie einst entkam und zu Boden fiel , nahm sie die

dargebotene Hand sehr gerne an. Im Kafig ist sie,

wie gesagt, nicht nur ganz zahm, sondern frech und

bose. Zur Nachtruhe hangt sie sich zu oberst im Kafig

an's Gitter. Eine ganz eigenthiimliche Stellung nimmt
sie haufig ein , wenn sie des Tags Siesta halten will

:

dann setzt sie sich in des Wortes vollster Bedeutung
auf den Stab, indem sie sich namlich auf den Steiss

stiitzt, den Schwanz iiber dem Stabe nach vorn gerich-

tet; mit dem einen Fusse halt sie sich, den andern zieht

sie an sich. So sitzt sie, jedoch nie in der Mitte des
Stabes, sondern immer in der Nahe des Gitters, von
welchem aus sie sich riickwarts wendend in jene ab-

sonderliche Position gelangt.

Als Futter erhalt der Sittich fast ausschliesslieh

Saamen: Hirse, Glanz, Hafer und Sonnenblumensaamen;
dann auch Quark und zur Abwechslung Biiben und
Obst, wobei er sich sehr gut zu befinden scheint. Er
badet haufig und recht griindlich, meist bei Wetter-
wechsel.

Eine fremde Katze im Zimmer wird mit furchter-

lichem Geschrei begriisst, wahrend er die eigene kennt.

Leider weiss er auch fremde Personen von den be-

kannten zu unterscheiden, was ihn veranlasst, sich vor
ersteren so sprode zu benehmen , dass ich ihn solchen

nicht als Kunstler vorfiihren kann, wodurch er mir oft

die grosste Schande macht, falls ich vorher sein Sprach-

talent gepriesen. Diese Untugend theilt er ubrigens mit
andern sprechenden Papageien und Singvogeln, die sich

auch nicht gerne vor fremden Personen produciren und
sich hierzu auch nicht aufmuntern lassen; sie miissen

eben dazu aufgelegt sein.

Wie ich hore, lernte auch die andere abgegebene
Goldstirne sprechen und befindet sich gegenwartig, ih-

ren verstiimmelten Fliigel abgerechnet, sehr wohl.

Ich glaube, diesen kleinen Papagei alien Vogel-
freunden warmstens empfehlen zu diirfen, wie ja iiber-

haupt die Keilschwanzsittiche (Conurus) als sehr intelli-

gent gepriesen werden. Leider kommen die kleineren

Arten selten zu Markte. Selbstverstandlich sollte man
junge Exemplare bekommen kbnnen. Mir ist kein Fall

bekannt, dass Goldstirnen geziichtet worden sind. Solche

gezogene Junge mochten gewiss ausserst gelehrig werden

!

Ornithologische Notizen aus Schleswig-Holstein.

Von J. Eoliweder.

(Schluss.)

8. Haussclnvalben in Erstarrung.

Folgende Mittheilung eines mir als tiichtig und
wahrheitsliebend bekannten Beobachters konnte vielleicht

einen Beitrag liefern zur Aufklarung des „antediluviani-

schen Marchens" vom Winterschlaf der Schwalben.
JSTachdem die Hausschwalben (Hirundo urbica) im Herbst
1870 von Anfang bis Mitte Septembers ihre bekannten
Versammlungen auf den Dachfirsten gehalten, wo sie

sich taglich zu Hunderten an der Siidseite der Dacher
in den Strahlen der Herbstsonne streckten , da trat

plotzlich stiirmisches und regnigt kaltes Wetter ein.

Eben so plotzlich war der grosste Theil der Schwalben
nach dem Siiden abgezogen. Die wenigen zuriickgeblie-

benen jagten am folgenden Tage unruhig und angstlich

umher, gonnten sich den ganzen Tag keine Buhe und
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konnten offenbar wahrend des enipfindlich kalten Nord-

windes mit Staubregen nicht genug Insecten auftreiben,

um ihren Hunger zu stillen. Tags darauf wai-en auch

sie verschwunden. Drei Tage darnach, wahrend welcher

.Zeit keine Schwalben bemerkt wurden , sah mein Ge-
wiihrsmann , wie aus den Eluglochern einiger N ester,

Ton denen sich unter dem vorstehenden Dach der Ost-

seite seines Hauses eine ganze Beihe befand , hier ein

Eliigel, dort ein Sehwanz hervorragte oder nur einige

Eedern sichtbar waren. Auffallend war es, dass sie sich

nicht bewegten, auffallender noch, dass sie den ganzen

Tag nicht zuriickgezogen -wurden. Die Sache musste

untersucht werden. Es wurde eine Leiter angesetzt,

an die betreffenden Nester geklopft — keine Bewegung.
„Jetzt zog ich an dem hervorhangenden Fliigel vor-

sichtig und mit vieler Millie eine Schwalbe heraus. Sie

lebte noch, erschien aber wie gelahmt. Erst nachdem
ich sie kurze Zeit in der Hand gehalten, erholte sie

sich etwas, flatterte wankend ein kleines Stiick fort

und fiel dann zur Erde nieder. Aus dem etwas erwei-

terten Elugloch zog ich jetzt eine zweite hervor; sie

verhielt sich genau so wie die erste. Dann eine dritte;

sie zeigte nur geringe Spuren von Leben. Eine vierte

;

sie schien vollig leblos. Und solcher anscheinend todter

Schwalben fand ich in demselben Nest noch sechs. In

dem engen Raum, der kaum fur eine Brut von fiinf

Stiick mit ihren Alten gross genug erschien, lagen also

zusammengepfercht zehn Schwalben. Jetzt wurden auch
die iibrigen Nester revidirt, und in noch vieren derselben

fanden sich je zehn und mehr, in einem sogar vierzehn

Stiick! Ihr Verhalten war ganz wie das der ersten:

Ein Theil, namlich immer diejenigen , die in der Nahe
des Eingangsloches sassen, befand sich in einem Zustand
volliger Schlaftrunkenheit , die weiter zuriicksitzenden

zeigten keine Spur des Lebens. Die ersteren flogen

bald, wenn auch etwas schwerfallig, davon, eine kleinere

oder grbssere Strecke, nur eine suchte, wie es schien,

ganzlich das Weite; die letzteren, eine Sammlung von
c. 40 Stiick, hatte ich auf einen in der Nahe liegenden

Strohhaufen geworfen. Dringender Geschafte wegen
konnte ich an dieseni Tage nicht weiter darauf achten,

am folgenden waren sie fort."

Krahen und Dohlen an ihren Schlafplatzen.

Von H. Sclialow.

In den Wintertagen sieht man auf den Eeldern um
Nieder-Schonhausen bei Berlin nur wenige Krahen. Hier

und da eine einsam vagabundirende an den Randern der

kleinen Graben, zwei, auch drei Individuen aufdenfrisch

ausgebreiteten Dungerhaufen und wenige andere in den
sparlichen Kieferbestanden , die sich langs der Felder

hinziehen. Dohlen habe ich nie angetroffen.

Von einer Streiferei heimkehrend, durchschritt ich

an einem Novembertage die aussersten Stangenkiefern

der kleinen Schonhauser Bauernheide. Mit Gewollen
von Kriihen war der Boden dicht besat. Wo man nur

die Augen hinwandte , iiberall lagen sie in unendlicher

Menge. Es musste hier ein lang benutzter Schlafplatz

der Krahen sein. Um sie zu beobachten, besuchte ich

eines Abends die kleine, c. 30jahrige Schonung. Es

war gegen 5 Uhr und fing an zu dunkeln. Hier und
da zeigten sich bereits einzelne Krahen und Dohlen,

die ruhelos , unter lautem Gekracliz, umherstreiften.

Von dieser Seite, von jener Seite kamen kleinere Men-
gen heran, die Anzahl mehrte sich fort und fort. Ein-

zelne Vogel, Gesellschaften von 10 bis 20 Individuen,

Schaaren von 50 und mehr erschienen aus 'alien Rich-

tungen der Windrose. Zuerst schwarmten sie einzeln

unifier, sammelten sich dann aber auf mehreren starken

Schwarzpappeln, die, in einiger Entfernung von der

Heide, einen Garten einsaumten. Hm und wieder kamen
noch wenige Nachziigler. Es mochte jetzt wohl eine

Schaar von 1000 und mehr Vogeln beisammen sein,

davon dreiviertel Krahen, ein viertel Dohlen. Unter

unendlichem Larmen und Kriichzen erhoben sich plotz-

lich die Vogel und schwarmten nun, in mehreren Ge-
sellschaften, in grosser Hohe umher, die seltsamsten

aber prachtigsten Flugiibungen anstellend. Alle flogen

davon, schwenkten von der soeben genommenen Rich-

tung plotzlich wieder ab, kamen zuriick, trennten sich,

vereinigten sich wieder, alles hoch in der Luft. Bis es

ziemlich dunkel geworden, wurde dieses Spiel getrieben.

Da vereinigten sich die Krahen und Dohlen zu einem

einzigen grossen Schwann, flogen unter immerwahren-

dem Geschrei und Larmen tiefer und tiefer, die Kiefern

umkreisend. Ich stand unten gedeckt in der tichonung.

Elog die Schaar voriiber, so glaubte man, dass ein

starker Sturm rauschend iiber die Gipfel dahinzog.

Immer niedriger und niedriger flogen die Vogel, ver-

stummten und purzelten dann plotzlich , in schiet'er

Bichtung und unter starkem Gerausch in die Biiume

hinein. Hier arbeiteten sie sich , namentlich die nied-

riger sitzenden, durch das Geast hindurch, bis moglichst

an den Stamm heran, wenige blieben in den aussersten

Zweigen sitzen. Auf einem Baume ubernachten oft 10

bis 12 Individuen. Nach und nach haben alle ihre

Platze gefunden, auch die letzten Kachziigler sind ein-

gefallen, das Geschrei der Gesammtheit hort ailf, und

nur einzelne krachzen noch. Auch diese werden end-

lich still, allgemeine Ruhe tritt ein.

Oft habe ich diese beschauliche Gemeinde gestort.

Ein Schuss oder plotzliches Geschrei brachte die furcht-

barste Verwirrung hervor. In wildester Eile, doch ohne

Gekrachz, erhebt sich die ganze Gesellschaft. So wie

sie aber aus den Baumen heraus ist und sich sicher

glaubt, beginnt von Neuem ein Larmen, das jeder Be-

schreibung spottet. Bis sich die Vogel nach einer sol-

chen Stoning beruhigen und ihre Platze wieder auf-

suchen, dauert sehr lange. Ich habe oft mehrere Stun-

den gewartet. Wenngleich ich die Vogel, vom November

an, haufig gestort habe, so benutzen sie doch noch jetzt

im Eebruar ihre alten Schlafstatten. Zu welcher Zeit

sie des Morgens abstreichen, weiss ich nicht genau zu

sagen. Ende December, an einem kalten Morgen, fand

ich die Vogel um halb 7 Uhr, als es noch ziemlich

dunkel war, nicht mehr auf den Baumen; einzelne In-

dividuen zogen in der Nahe des Schlafplatzes schreiend

umher.
Was nun zum Schluss noch die Gewolle anbetrifft,

so habe ich eine Anzahl derselben gesammelt und unter-

sucht. Sie bieten einen immerhin interessanten Beitrag

zur Kenntniss der Winternahrung unserer Krahen und
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Bohlen. In der Kegel zeigen sie eine lcingliche Gestalt,

iihnlich den Gewollen der Bauhvbgel. Ihre Lange va-

riirt zwischen 5 und 7 Centimetern; Exemplare von 7*/2

und 8 Centimetern sind selten. Die Breite betragt 3,.

oft 3 x

/2
Centimeter. Nur ein einziges kugelformiges

Gewoll, mit einem Durchmesser von 2'/2 Centimetern,

habe ich unter 150 Stiick gefunden. Die von mir

untersuchten Gewolle setzen sich in der Hauptsache

aus Hafer-, Gersten-, iiberhaupt Grastheilen zusammen,

bier und da mit grosseren oder kleineren Stiickehen

Stroh oder mit wenigen Kiefernadeln untermischt. Ein-

zelne, namentlich die grosseren, sind vollkommen aus

starken verfilzten Schweineborsten gebildet, andere klei-

nere bestehen durchgangig nur aus Sand oder Lehm,
iiber und iiber mit diinnen Kalkblattchen besetzt, so dass

sie vollkommen weiss marmorirt erscheinen. Dieses sind

die Hauptbestandtheile der Gewolle. Ausserdem findet

man aber, eingeschlossen in die genannte Masse, die

verschiedensten Gegenstande. Vereinzelt Maiskbrner,

in grosserer Menge Lupinensamen, daneben Gerste,

Hafer und andere Samereien. Ferner fand ich in den
untersuchten Gewollen Steine von der Grosse einer

Kirsche, sowie Stiicke von Steinkohlen und Ziegelsteinen.

Eines zeigte in seinem Innern ein langes Stiick Bind-

faden und mehrere grbssere Holz- und Borkenstiicke.

Haufig fanden sich Helix hortensis, doch nicht in Frag-

menten. Die verschluckten Schnecken lagen vollkommen
unversehrt in den Gewollen. Sogar zwei kleine Schnecken

aus dem mittellandischen Meere, jedenfalls aus demDiinger
aufgelesen, wurden vorgefunden. Nur in einem einzigen,

ziemlich kleinen Gewolle habe ich Ueberreste von Mause-
knochen entdecken konnen.

Ueber das Brutgeschaft der Pinguine.

An der Siidkiiste Afrikas (Port Elisabeth) ist ein

Pinguin (Aptenodytes demersas) sehr gemein. Nahe bei

der Stadt, ca. 8 engl. Meilen von der Kiiste entfernt, liegt

die kleine Insel St. Croix, auf welcher die Vb'gel in

grosser Kolonie nisten. Die Insel ist unfruchtbar und
der Eier wegen von der englischen Begierung verpach-

tet. Die Eier werden in der Stadt, wo Alles derartig theuer

ist, dass 1 Ctn. Kartoffeln mit 10 bis 14 Thlr. bezahlt

wird, zu 4 Sgr. das Stiick verkauft.

Der Pinguin legt dort sein Ei in eine Vertiefung

im Guano, sitzt iiber demselben aufrecht, indem er e&

zwischen den Fiissen halt, den Schwanz auf den Boden
gesteift (sonst wiirde er zu miide werden) und die

Eliigel in die Hohe gerichtet. So sitzen sie in einer

Beihe, fast Vogel an Vogel, so dass es von Weitem
scheint, als stehe ein Begiment Soldaten auf der Klippe.

Die Vogel sind sehr zahm ; will man ihnen das Ei
nehmen, so schiebt man sie mit einem Hakenstocke vom
Neste und hakt das Ei weg. Wollte man dies mit der

Hand thun, so wiirde der Vogel arg beissen. Hakt
man es ihm unter dem Leibe weg, so greift er mit dem
einen Buder (Fuss) danach und halt es fest, es soil

dies, wie seine eigene Stellung iiber dem Ei mit ausge-

strecktem Buder, ganz possierlich aussehen. Das Son-

derbarste bei diesem Brutgeschaft ist aber, dass der
Vogel das ganze Jahr hindurch Eier legt. Mein Ereund
hat mit dem Pachter offers die Insel zu jeder Jahres-

zeit besucht, stets aber dort Eier gefunden; die, welche
er mir brachte, sind im Marz — also dort Anfangs
Winter — genommen. Er brachte einige voile mit, die

hier gekocht wurden, das Eiweiss ist fast so weiss und
durchsichtig wie Glas. — C. Sachse.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gcsellschaft.

Protokollauszug der Sitzung vom 9. April 1877.

Vorsitzender : Sen- Dr. Golz. Zu dem vom Schrift-

fiihrer verlesenen Bericht iiber die Marz-Sitzung bemerkt
Herr Dr. Brehru, dass ausser dem von Hrn. Schalo w
mitgetheilten Ealle auch von seinem Vater eine Notiz

iiber die Erbeutung einer Lasurmeise (Paras cyanus Pall.)

bei Greitz im Voigtlande gegeben worden ist. Herr
Dr. B o 1 1 e theilt bei dieser Gelegenheit eine Beobachtung
des bekannten Botanikers Prof. Grisebach in Gottingen
mit, wie derselbe eine grbssere Anzahl von Beutelmeisen
(Aegiilialus pendulinus Vig.) auf Platanen vor einem
Xaffeehause einer kleinen rumelischen Stadt gesellschaft-

lich briitend gefunden habe. Herr Dr. Beichenow legt

eine Anzahl neu eingegangener Drucksachen vor und
bespricht vornehmlich eine Arbeit von J. Bohweder:
§ 6 des Gesetzes iiber die Schonzeit des
Wildes (siehe Centralbl. 1877, p. 63), sowie eine

treffliche Broschiire unseres Prasidenten, des Herrn E.
von Homey er, iiber: Deutschlands Saugethiere und
Vogel, ihr Kutzen und S c h a d e n. Herr S c h a 1 o

w

giebt eine Beihe von Angaben iiber das Vorkommen
interessanter asiatischer und amerikanischer Arten auf
Helgoland, wie ihm diese durch Herrn Gatke, der
jetzt mit der Bearbeitung der Ornis von Helgoland

eifrig beschaftigt ist, in verschiedenen Briefen mitgetheilt

sind, Die Arten Caprimulgus isabellinus Temm., Lanius
major Pall., Emberiza icterica Eversm. und AmpeUs gar-

rula L. (^4. cedrorum Baird ?) werden besonders ein-

gehend behandelt. Herr Prof. Altum spricht, im An-
schluss an den in der Eebruarsitzung gehaltenen Vor-

trag , zum zweiten Male iiber die Arbeit der Spechte

im Walde. In seinen heutigen Ausfuhrungen verbreitet

sich der Vortragende iiber das eigenthiimliche Trommeln
der Spechte auf den Aesten im Eriihjahr, welches er

als eine Balzausserung betrachtet, ferner iiber die Sa-

mennahrung, sowie iiber das Hohlenmeisseln der Spechte.

Kach vielfachen Beobachtungen und eingehenden Unter-

suchungen ist Herr Prof. Altum zu dem Besultat ge-

kommen, dass in den oben beriihrten Punkten der prak-

tische Werth der Arbeit der Spechte als ein fast nur

negativer zu betrachten ist. An den Vortrag schliesst

sich eine interessante Discussion, an der sich besonders

die Herren Dr. Dr. Brehm und Bo lie betheiligen.

Herr Prof. Cabanis hat von unserem Mitgliede Hrn.

Pleske in St. Petersburg das Exemplar der Blaumeise,

welches er in der Februar-Sitzung nach einer Abbildung

besprochen, und auf welches hin er eine neue Art,

Parus Pleskii, begriindet hatte, erhalten und zeigt es

den Anwesenden vor. Das Exemplar bestatigt voll-
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kommen die friiher von Herrn Prof. Cab an is ausge-

sprochenen Ansichten iiber die Giite der neuen Art.

Ferner legt der Vortragende noch ein $ von Pyrrhula

eineracea Cab. vor, welches von Herrn P 1 e s k e lebend

auf dem Petersburger Markt gekauft worden ist; da

das betreffende Exemplar aus der Umgegend genannter

Stadt herstammt, so ist dureh diesen Fund das Vor-

kommen der sibirischen Art fur Europa erwiesen. Herr
Gado w bespricht in einer langeren Mittheilung die sy-

stematische Stellung des lJhoenicopterus antiquorum.

Nach den von ihm angestellten vergleichenden pterylo-

graphischen, osteologischen und splanchnologischen Unter-

suchungen unterliegt es keinem Zweifel, dass der Fla-

mingo nicht zu den Schwimmvogeln gestellt werden
darf , sondern vielmehr den Watvogeln , speciell den
Stbrchen, anzureihen ist.

[Niichste Sitzung Montag den 7. Mai, Abends 7% Uhr,

im Eestaurant Zennig, Unter den Linden 13. Vortrag

des Herrn Dr. Brehm iiber den Ullar (Konigsrebhuhn,

Megaloperdix) des Tarabagatai und seine nachsten Ver-

wandten. Gaste sind willkommen.]
H. Schalow.

Zoological Society of London.*)

Sitzung vom 20. Marz. President: Dr. Hamil-
ton. — Unter zahlreichen , andere Facher der Thier-

kunde betreffenden Mittheilungen war die des Herrn
Edward Newton iiber eine Vogelsammlung, die von

*) Ira Interesse unserer Leser halten wir es fur geboten,

audi die Vorgange in den wissenschaftlichen Gesellschat'ten des

Auslandes, soweit dieselben die Ornithologie betreff'en, zur

Kenntniss zu bringen. Wir werden daher aus den Sitzungs-

berichten , welche uns zuganglich sind, fortan regelmassige

Ausziige geben. D. Red.

Hrn. Bewsher auf der Insel Anjuana oder Johanna,
einer der Comoren, zusamniengebracht wurde und durch
welche die Zahl der bis jetzt von dieser Insel bekann-
ten Arten um 14 vermehrt ist. Im Ganzen enthalt die

Collection 35 Arten. Von den 14 fur die Insel neuen
Formen sind 5 bis jetzt noch nicht beschrieben und
werden von Hrn. Newton folgendermassen benannt:
Zosterops anjuanensis, Tchitrea vidpina, Ellisia longicau-

data, Turdus Bewslieri und Turtur comorensis.

Linnean Society of London.

Sitzung vom 15. Marz. President: Prof. Allmann.— Den ornithologischen Theil der Verhandlungen bil-

dete ein Beitrag zur Vogelfauna von Neu-Guinea von
Herrn B. B. Sharpe, gestiitzt auf eine Sammluny des

verstorbenen Dr. James. Dieser eifrige Naturforscher

wurde auf einer Expedition nach einer der Inseln des

Hall's Sund, welche er zum Zwecke des Sammelns von
Paradiesvogeln unternahm , von den Eingeborenen er-

mordet. Seine Sammlungen weisen 53 Vogelarten auf,

nach welchen es scheint, als wenn die siidostlichen

Theile Neu-Guineas, welche Dr. James besuchte, nicht

eine so reiche Avifauna besassen , als die ndrdlichen.

Neu entdeckt wurden 3 Arten: Melidora collaris, Pho-
nygama Jamesii, Tanysiptera microrhyncha. Sehr in-

teressant ist aber noch das durch diese Sammlung con-

statirte Vorkommen des schwarzen Habichts (Machae-
rhamphus alcinus) auf Neu- Guinea, welcher bisher nur
von Malacca bekannt war. Es existiren erst wenige
(nach Mr. Sharpe 4*) Exemplare dieses seltenen Raub-
vogels in den Museen.

*) Das zoolog. Mus. in Berlin besitzt ein Exemplar von
Malacca. Das Museum in Stettin erhielt den nahe verwandten
31. Anderssoni kiirzlich von Liberia.

Rundschau.

Unter vorstehendem Titel erweitern wir die bisherigen literai'ischen Besprechungen zu einer stehenden

Bubrik, welche bestimmt ist, eine regelmassige Uebersicht iiber die g.esammte, neu erscheinende ornithologische

Literatur des Inn- und Auslandes zu liefern. Bei der grossen Zahl streng wissenschaftlicher oder popular-

wissenschaftlicher Zeitschriften fiir Vo'gelkunde wird eine speciellere Kenntnissnahme der Publieationen fur den

Einzelnen unmoglich. Eine vollstandige und regelmassige Uebersicht iiber die in den Zeitschriften zerstreuten

oder als selbstfindige Werke neu erscheinenden Arbeiten ist daher dringendes Bediirfniss.

Die schnelle Folge des „Centralblattes" wird die Benachrichtigung iiber alle literarischen Neuigkeiten in

kiirzester Frist ermoglichen. Bereits haben mehrere unserer geehrten Mitarbeiter ihre Betheiligung an dieser,

gewiss alien Ornithologen hochst willkommenen literarischen Bundschau zugesagt, so dass wir in der Lage sein

werden, das bedeutende Material in befriedigender Weise zu bewaltigen. Wir richten aber noch insbesondere

an die Herren Autoren die Bitte, uns friihzeitig von dem Erscheinen neuer Arbeiten in Kenntniss zu

setzen, um von denselben jederzeit schnelle Mittheilung machen zu konnen. T\ie Redaction

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien,

Blatter fiir Vogelkunde, Vogel-Schutz und -Pflege. Bed.

v. A. v. Pelzeln u. Dr. C. v. Enderes (Wien). I. Jahrg.

No. 1 und 2 enthalt: Ausgestorbene Vogelarten der

Kais. Samml. in Wien, A. v. Pelzeln. S. 3. — Bei-

trage zur Kenntniss der Lebensweise der Lachmove,
H. Neweklowsky. S. 5. — Die Uraleule in Mahren,

J. T a 1 s k y. S. 8.— Gedachtniss eines Papageien. S. 9.—
Der Zwergkauz in Bohmen. S. 10.

No. 3 und 4 derselben Zeitschrift enthalt: Die Obedska,

bara, Ed. Hodek. S. 13, eine anziehende Schilderung

der reichen Vogelwelt jenes bekannten Sumpfterrains in

Syrmien. — Die Vogelfauna des einstigen Wiener Praters,

J. Kolazy. S. 16. — Hohes Alter eines Spottvogels,

C. v. E n d e r e s. — Auf diese neue Zeitschrift, welche ein

Centralorgan der osterreichisch ungarischen Ornithologen

bildet, sei hiermit ganz besonders aufmerksam gemacht.

Monatsschrift des Sachsisch-Thiiring. Vereins fiir Vogel-

kunde und Vogelschutz. Bed. v. E. v. Schlechtendal

(Halle a/S.). II. Jahrg. No. 1—4 enthalten : Haufigkeit

der Meisen in Ostthuringen, Prof. L i e b e. S. 15. — Er-

ziehung und Nutzen der Silberfasanen, v. Hinkeldey.
S.21.— DerBunt-Tukan (B,h. discolor) als Zimmergenosse,
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v. S c h 1 e c h t e n d a 1. S. 23. — Eingewbhnung und Aus-

setzen der Tauben, Thienemann. S. 26. — Kiinstliche

Nistplalze fur Nachtigallen, M. Paul. S. 29.— Der Fett-

vogel (Steatornis earipensis), Dr. Rey. S. 35. — Raub-

vogelleben Thiiringens, W. Thienemann. S. 37. —
Vogelleben im Kreise Schweinitz, J. Stengel. S. 42

u. 65. — Der Brauenheherling (Leucod. sinense) , v.

Schleehtendal. S. 55. — Sollen unsere Wildenten

ganz verschwinden, Th. Lie be. S. 57.

Der Thierfreund, Organ des Wiener Thierschutz-Vereins.

April-Nnmnier 1877: Der Staar, Beitrage zur Kenntniss

seiner Lebensweise und Niitzlichkeit, U. Neweklow-
sky. S. 38. —
Zeitschrift fur die gesammten Naturwissenschaften.

Red. v. Prof. Dr. Giebel. 1877, Hft. I, S. 143. Gie-
bel, iiber die Pterylose einiger Paradiesvogel.

A. R.

Der zoologische Garten, Zeitschrift fur Beobachtung,

Pflege und Zucht der Thiere. Gemeinsames Organ fiir

Deutschland und angrenz. Gebiete. Redigirt v. Dr. F.

C. Noll (Frankfurt a/M.). XVIII. Jahrg. 1877, Hft. I

enthalt : Ein Aufenthalt an der Tura el chadra, E. M a r n o.

S. 1. Notizen aus dem Vogelleben in derNahe Chartums

und am Bahr el Abiad. — Herbstzug und Vorkommen
der Raubvogel in Schwarzburg - Sondershausen , 0. v.

Krieger. S. 34.

The Ibis, a quarterly Journal of Ornithology. Ed. by

Osb. Salvin and P. L. Sclater (London). I. Heft 1877 ent-

halt: Contributions to the Ornithology of Borneo pt. II,

R. B. Sharp e. S. 1. — Description of a new Mooshen

from the Hawaiian Islands (Gallinula sandvicensis), Th.

H. Streets. S. 25. — Notes on some birds observed

in the Chuput Valley, Patagonia, and in the neighbou-

ring District, H. Durnford. S. 27. — Note on the

South-American Song-Sparrows, P. L. Sclater. S. 46.

—

Ornithological letters from the Bremen Expedition to

Western Siberia, 0. Finsch. S. 48. — On the Phyl-

loscopi or Willow-Warblers, H. Seebohm. S. 66. —
A note on the genus Orthotomus, R. B. Sharp e. S.

108 (neue Arten: Orthot. frontalis und cinereiceps). —
On Pycnonotus sinensis, Rob. S win hoe. S. 128. —
On Anthus seebohmi, H. Dresser. S. 128. — On the

ornithol. Museum of Signor Turati in Mailand. S. 129.

— On a irruption of snowy owls from the North, T.

M. Brewer. S. 131. — Abbildungen: Zonotrichia ca-

nicapilla und strigiceps, Taf. I. — Orthotomus frontalis

und cinereiceps, Taf. II. H. Schalow.

Annals and Magazine of Natural History. No. 112, April

1877 enthalt: Distributions of Birds in North Russia,

Ha r vie Brown. S. 277. —
Deutschlands Saugethiere und Vogel, ihr Nutzen und
Schaden, von E. F. v. Homeyer.

Mit einem dringenden Hinweis auf diese werthvolle

Arbeit des um die vaterlandische Vogelkunde hochver-

dienten Forschers, welche die Resultate so langjahriger

Beobachtungen und Erfahrungen uns vorfuhrt, wie sie

keine einzige der zahlreichen Schriften gleicher Tendenz

aufzuweisen hat, behalten wir uns vor, demnachst aus-

fiihrlich auf dieselbe zuriickzukommen. A. R.

Vogelmarchen von Baldamus *).

Vogelmarchen ? Von Baldamus? Ich traute

meinen Augen kaum, als ich diese Worte las. „Was
ist mit dem, was kann er meinen? — Das Buch muss
ich besitzen

!

Es warNeugier, des Mamies unwiirdige, dem Natur-

forscher aber doch wohl zustehende Neugier, welche

mich bewegte, das Buch zu kaufen, zu lesen. Wer so

viele Bucher kaufen und, was noch viel schlimmer,

lesen muss wie ich, wird es vielleicht absonderlich

finden, dass ich ein Buch auf seinen blossen Titel hin

erwarb. Aber mit einem Buche von Baldamus ist's

eben etwas anderes als mit einem unsterblichen Werke
von sonst Jemand. Jenes muss wenigstens derjenige

lesen, welcher so lebhaft wie ich beklagt, seit langer

Zeit kein neues Werk von Baldamus auf dem Biicher-

markte gefunden zu haben.

Die jiingeren Leser unserer Zeitschrift kennen Bal-
damus vielleicht aus seiner „Naumania", aus einzelnen

kurzen Aufsatzen in verschiedenen Blattern, aus seinem

Werke iiber unser Hausgefiugel etc. ;— personlich kennen

ihn wohl die wenigsten von ihnen. Wir alteren aber

haben mit ihm verkehrt, seinen Worten gelauscht, an der

reichen Fiille seiner Beobachtungen uns erquickt, an

seiner scharfschneidigen Rede vielleicht auch Anstoss

genommen, uns sogar mit ihm gestritten : wir kennen

ihn mit alien seinen Vorziigen und ebenso mit seinen

Schwachen, an denen ja auch er leidet wie jeder andere.

Und wenn er sich vielleicht Gegner unter uns erworben

hat, Freunde hat er sich auch erhalten, und diese wie

jene sind wohl immer ziemlich einstimmig gewesen in

der Wiirdigung seiner bohen Begabung, seiner Natur-

anlage zurn Forscher, seiner Kenntnisse und Erfahrungen,

seines Wissens.

Von diesem Manne also ist das Biichlein erschienen,

dessen Titel und — Inhalt ich verbreiten helfen mbchte.

Ich las, aber nicht lange. Denn ich rief Weib und
Kind herbei, gab der Hausmutter das Buch in die

Hand und bat sie weiter zu lesen, laut vorzulesen.

Heiterkeit und Freude leuchteten auf den Gesichtern der

grossen und Meinen Kinder; wie Friihlingsluft um-
wehte es die Erwachsenen: denn das Marchen redete

zu alien in gleich anmuthender Weise. Das Marchen
aber hielt Stand auch vor dem wortwagenden Fachge-

nossen. Welche Fiille der Beobachtungen und in welch'

anziehendem Gewande ! so lautete mein Urtheil. Welch'
fesselnde Darstellung! so gestaltete sich das meiner

Gattin. Was fiir entziickende Marchen! so jubelten die

Kinder.

„Um was aber handelt es sich denn eigentlich ?"

Die Anwort will ich geben: um wirkliche, wahrhaftige

Vogelmarchen.
Und was das Marchen enthalten, sein, besitzen soil,

das vereinigen diese Vogelmarchen in sich: treue, sorg-

faltige, verstandnissvolle, geistig verarbeitete Beobach-

tung, Laune, Scherz und Witz, Gefuhl und Phantasie,

selbst Ueberschwenglichkeit des ersteren, vor allem aber

*) Verlag von G. Schbnfeld in Dresden.
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Erfindungsgabe und Gestaltungskraft, wie sie der Dichter

haben soil und haben muss, wenn er March en erzahlen

will. Tandelnd und kosend gleitet hier, scherzend und
neckend flutet dort, hohnend und strafend ' rauscht an

einer andern Stelle der Rede Fluss , anziehend und
fesselnd aber immer und iiberall.

"Was soil ich ferner noch berichten?

Wer das Biichlein auch jetzt, nach solcher Beurthei-

lung, nicht liest, will ja nicht wissen, was dasselbe

enthalt.

„Giebt es denn aber gar nichts an ihm auszusetzen,
nichts zu tadeln?"

Vielleicht, aber weshalb? Warum soil ich kleinlich

tadeln, wenn ich im grossen ganzen nach vollster Ueber-
zeugung rlihmen kann? Was mir nicht in jeder Beziehung
zusagt, gefallt moglicher Weise einem Andern. Und
aller Tadel wiirde auch verstummen miissen vor dem
Bekenntnisse : Ich finde sie reizend diese

„Vogelmarchen" von Baldamus.
Brehm.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Die Vogelschutz-Frage.

Es war wohl zu erwarten, dass ich in meiner kleinen

Schrift: „Deutsch lands Saugethiere und To-
gel, ihr lutzen und Schaden," manchem ein-

gewurzelten Vorurtheil entgegentretend, auch manchen
Gegner finden musste, zumal mein entschiedenes Auf-

treten gegen eine Richtung der heutigen Zeit Vielen

die Ueberzeugung geben musste, dass das, was sie

bisher getriehen, keine Ornithologie, sondern nur

Spielerei sei, weit entfernt, der Wissenschaft in irgend

einer Weise zu niitzen. In noch hdherem Maasse musste

dies bei solchen Zeitschriften der Fall sein, welche

ihre ganze Existenz auf diese Zeitrichtung begriindet,

auf solche Bedacteure, wo es sich um Sein oder Mcht-
sein handelt. So lange nun solche Menschen und solche

Blatter sich auf dem Felde bewegten, welches ihnen

gebiihrte und welches sie sich erwahlt, lag iiberhaupt

keine Veranlassung vor, sie in irgend einer Weise zu

beriicksichtigen ; aber von dem Augenblicke an, wo sie

sich anmassten, ihre thorichten Ansichten in einer Frage

von bedeutender Wichtigkeit zu Markte zu tragen, war
es doch nothig, sie auf den Standpunkt zurtick zu fuhren,

welcher ihnen gebiihrt, und ihnen zu zeigen, dass ihre

Unwissenheit denn doch noch grosser sei, als ihre An-
massung. Wie ein Mann traten diese Leute auf fur die

unbedingte Schonung jeglichen Vogels. Es kam ihnen

ja nur darauf an , dass die Liebhaberei fur die Exoten
erhalten blieb, dass dieselbe sich nicht der vater-
landischen Ornithologie zuwende und etwa drei-

viertel der Abonnenten ihrer Blatter verloren gingen.

Ich habe den Beweis in Handen, dass die kleinlichsten

Mittel angewendet sind, um Schriftsteller zu veranlassen,

nicht mehr fur das wissenschaftliche Blatt, sondern fur

den Brutkasten zu schreiben. Nun, wie ich bereits er-

wahnt, dergleichen Kampfe, wenn auch mit etwas mehr
Anstand, waren zu erwarten.

Dagegen gereicht mir die grosse Zahl von Zu-
schriften bedeutender Ornithologen um so mehr zu'r

Freude, als dieselben besonders hervorheben, dass mein
Auftreten gegen die erwahnte Richtung ihren vollen

Beifall habe und gerade hier ein besonderer Werth
meiner kleinen Schrift liege.

Es ware von hohem Interesse, eine Blumenlese
dieser Zuschriften zu geben, allein fur jetzt kann ich

mich dazu noch nicht berechtigt halten, da mir die Er-
laubniss der Briefsteller noch fehlt. Mbglich, dass dies

in einer spateren Zeit geschehen kann und dann auch auf
die Zeitrichtung nicht ohne Einfluss bleihen diirfte.

E. F. v. Hometek.

Die Sammlung lebender Ytigel des Hrn. Emil Linden
in Radolfzell.

(Fortsetzung von No. 6 d. Bl., S. 48.)

lib. Nachtrag zu den Kbrnerfressem.
Die in Xo. 6 d. Bl. gegebene Liste von 52 Arten

Kornerfressern ist noch durch folgende 22 Weber und
Wittwen und 1 Ammerfink zu vervollstandigen:

Riesenweber (Hyphantornis grandis), schon 11 Jahre
in Besitz des Pfiegers, Maskenweber (H. abyssinicus),

Gilbweber (H. galbula), Feinweber (PI. vitellmus), Gold-
gilbweber {H. aureoflavus) , Fuchsweber (H. castaneo-

fuscus). Manyar (Ploceus manj/ar), Rothkopfweber {PI,

erythrops) ; Blutschnabelweber (PL sanguinirostris). Schar-

lachweher (Calyphantria madagascariensis). Schnurr-
bartchen (Sporopipes lepidopterus). Oryx (Pyromelana
oryx), Feuerfink (P.franciscana), Flammenfink (P. flam-
miceps), Sammetvogel (P. capensis), Napoleonsvogel (P.

melanogastra). Stummelwittwe (Penthetria axillaris),

Trauerwittwe (P. macrura) , Schildwittwe (P. ardens).

Paradieswittwe (Vidua paradisea), Dominikanerwittwe
(V. principalis). Stahlfink (Hypochera nitens). Morgen-
fink (Zonotrichia pileata).

III. Inseetenfresser (Weichf resser).
Blaukehlchen (Cyanecula suecica). Hiittensanger

(Sialia sialis). Damadrossel (Geocichla citrina). Spott-

drossel (Mimics polygloitus). Katzenvogel (Galeoscoptes

carolinensis). Gartengrasmiicke (Sylvia hortensis). Ma-
mulastelze (Motacilla maderaspatensis). Schopfbulbiil

(Pycnonotus jocosus). Haubenheherling (Garrulax leuco-

lophus). Brauenheherling (Leucodioptron chinensis). Gan-
ges-Brillenvogel (Zosterops palpebrosa). Seidenschwanz

(Bombycilla garrula). Sonnenvogel (Liothrix luteus).

Sumpfhordenvogel (Agelaius plioeniceus). Kuhvogel
(Molobrus pecoris). Reisstarling (Dolic/wnyx oryzivora).

Orangetrupial (Icterus Jamacaii) , Safrantrupial (let.

croconotus). Gartentrupial (let. spurius). Baltimorevogel

(let. baltimorensis). Staar (Sturnus vulgaris). Hirtenstaar

(Acridotheres tristis) , Haubenmaina (Acr. cristatellus).

Graukopfmaina (Temenuchus malabaricus). Erzglanzstaar

(Lainprotornis aeneus), Amethystglanzstaar (L. Eytoni).

Purpurglanzstaar (L. purpureus). Von Kurzschwanz-
glanzstaaren die Arten: Lamprocolius chalcurus, chalybeus,

chloropterus und purpureiceps. Hiigelatzel (Eulabes reli-

giosa), Andamanenatzel (Eul. andamanensis). Hinduspint

(Merops viridis). Jagerliest (Paralcyon gigas). Herren-

specht (Picus principalis). Goldspecht (Colaptes auratus).

Blauwangenbartvogel (Megalaema asiatica). Gimpelheher

(Struthidea cinerea). Himalayaheher
(
Cissa sinensis). Blauhe-

her (Cyanurus cristatus). Flbtenvogel (Gymnorhina tibicen).
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IV. Tauben- und Hiihner vbgel.

In 10 Arten vertreten namlich: Ghalcopelia afra, Geo-

pelia striata, Plilinopus perlatus, Starnoenas cyanocephala,

Ocyphaps lophotes, Phaps chalcoptera. Ortyx cristatus

und virginianus, Loplwrtyx califomianus , Excalfactoria

chinensis.

Neues vom Yogelmarkt.

Die Thiergrosshandlung von Karl Gudera in Wien
und Leipzig erliielt eine neue Sendung indischer Vbgel,

darunter auch Ceram-Loris.

Briefkasten der Redaction.

Hrn. H. in Gr. und Direct. M. in H.: Mit Dank er-

halten, erscheint in einer der nachsten Nummern. —
Dr. K. in C. : Wir werden event, auf die freundl. mit-

geth. Untersuchungen Bezug nehmen. '

Eingegangene Drucksachen.

Deutschlands Saugethiere und Vogel,
ihr Nutzen und Schaden, von E. F. v. Homeyer. Vom
Verfasser.

Mittheilungen des Ornithol. V

e

reins in
Wien, No. 3 und 4. Von der Redaction.

Der Thierfreund, Organ d. Wien. Thierschutz-

vereins, Apriln. Von d. Redaction.

Monatssch rift des Sachs. -Thiir. Vereins f.

Vogelkunde, No. 3 und 4. Von d. Redaction.

Schweizerische Ornithol. Blatter, No. 3

und 4. Vom Herausgeber.

Notes on the Birds ofthe lower Petschora
by H. Seebohm and I. Harvie Brown. Separatabdruck

aus „The Ibis" 1876. Von den Verfassern.

Sketch of the Ornithology of the lower
Petchora by Harvie -Brown. Separatabdr. aus den

Proceedings of the Nat. Hist. Soc. of Glasgow 1876.

Vom Verfasser.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Desiderata d. Kgl. zoolog. Museum zu Berlin.

II. Liste (vergl. Inserat 60 in No. 8).

Ibis papillosa Temm. aus der Austro-Malayischen
Subregion. Ibis Temminckii Rchb. {nippon Temm.) von
Japan. Ibis carunculata Riipp. von Nordost-Afrika. Ibis

olivacea Dus Bus von West-Afrika. Platalea major Schleg.

(minor Schleg.) von Japan. Platalea fiavipes von Austra-

lien. Leptoptilus javanicus (Horsf.) aus der Manschu-
rischen und Orientalischen Region. Mycteria australis

Shaw von Australien.

Offerten gut erhaltener Balge sind an die Redaction

des Ornith. Centralbl. zu richten. [67]

Nachstehende Vbgel wiinsche ich in guten
Balgen im ausgefarbten Kleide, nur Aquila fulva noch
jung, zu kaufen oder gegen Nordeuropaer und Nord-
asiaten einzutauschen.

Aquila fulva vom Brutplatze aus Griechenland
und Spanien.

Picas major, Algier, Spanien, Italien.

Cinclus aquaticus, Griechenland, Spanien, Italien.

Alle den Europaern nahe verwandten Arten aus
Nordafrika, namentlich die der Galerida cristata nahe
stehenden Arten. Laubvbgel aus Portugal und Siid-

spanien. E. F. v. Homeyer,

[64] Stolp in Pommern.

Tetrao teti'ix — Birkhuhn
wird zu kaufen gesucht. Ein oder mehrere Paare, so

bald wie mbglich, von H. Hesselink, Naturalist.

Groningen i. d. Niederlande,

[65] oude Boteringestraat, A. 238.

Zu kaufen gesucht: 1 Mnch. oder 1 Paar Crithagra
butyracea, 1 Wbch. Brotogerys tui.

Zu verkaufen 1 Mnch. Turd, migrat. 12 Mk., 1 Paar
IJothrix luteus 24 Mk., 1 Chrysotis ochroptera 40 Mk.

[63] H. Stechmann, K ass el.

Ein gut gestopfter Apteryx Oivenii, sowie eine

Partie Neu - Hollandischer und Neu - Seelandischer ge-

stopfter Vogel hat Unterzeichneter abzulassen. Verzeich-

nisse von Schmetterlingen, Kafern und Vogeleiern wer-
den auf Wunsch gratis und franco zugesandt.

A. Krickeldorff, Naturalien-Handlung,

[68] Berlin S., Oranien-Str. No. 135.

Bruteier von Italienern in alien Farben incl.

Verp. a, 50 Pfg. Hofiftnann, Stettin, Klosterhof 10. [55]

R. MASCHKE;
St. Andreasberg im Harz,

empfiehlt seinen Vorrath an Andreasberger Kanarien-

vogeln; eine zweckmassige Verpackung ermoglicht die

Versendung nach den entferntesten Landern Europas. —
Dunkelkafige fur Roller a 4,50 M. incl. Gefasse und
Verpackung. — Guter Sommerriibsen a, 3,30 M. per

5 Kilo incl. Beutel. [71]

Kanarienvogel. Kastenkafige, welche auch anstatt

Einsetzkasten zu verwenden sind. Wasser- und
Futterglaser zum Anhangen, a, Dtz. 3 Mk., Ver-

packkiste 50 Pfg. Insecten-Tinctur als vorziigliches

M i 1 1 e 1 gegen iiussere Parasiten bei Menschen,
Thieren und Pflanzen erprobt. Preis-Courants

franco. [70] R. KASPER, Breslau.

Wellensittiche , ausgefarbte kraftige Vbgel, a Paar

15 Mk. mit Verpackung, bei A. Seeliase,

[69] Neu-Ruppin.

In Commission bei Dr. Rey in Leipzig, Brandweg4,
ist erschienen

:

Deutschlands Saugethiere und Yiigel,

ihr Nutzen und Schaden.

Von E. F. v. Homeyer,
Prasidenten der Allgem. Deutsch. Ornitholog. Gesellschaft.

[66] Preis 2 Mark.

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

Druck: G. Patz'sche Buehdruckerei (Otto Hauthal) iu Naumtiurg a/S.
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Aus unseren Mauern.
Eine ornitliologische Plauderei.

Von Herman Scnalow.

Jules Janin, der bekannte geistreiche Kritiker, (les-

sen Tod die franzosische Literatur im Anfange des ver-

gangenen Jahres zu betrauern hatte, schildert einmal

in einem glanzend geschriebenen Feuilletonartikel die

Freuden, welche ein kleiner Pariser Burger bei einem
Bonntagsausfluge in das Land empfindet. Heraus aus

dem beangstigenden Treiben seiner engen Strasse, giebt

sich der Mann mit Weib und Kind ganz den Einwir-

kungen der freien landlichen Natur hin. Eine Elster,

die zur Seite des Weges aus den Baumen auffliegt, das

Rothkehlchen, welches an dem kleineu erlenumsaumten
Bache singt, die Staare, die munter schwatzend in dem
Geast der Alleebaume umherklettern, all' die Vogel
begriisst er mit einem Ausdruck unverhohlener Freude.
Denn, fugt Jules Janin hinzu, in Paris, dem grossen

Hausermeer, sieht der Mann dergleichen nie. In Paris

giebt es wenige Vogel; da larmen ja nur die Spatzen
in den Strassen und an den Quais.

lch bedauere sehr, dass Jules Janin von einer Bro-

schiire, welche Rene Paquet*) im Jahre 1874 veroffent-

licht hat, keine Kenntniss erhalten zu haben scheint.

Er wiirde dann sicherlich anders uber den Vogelreich-

thum von Paris geurtheilt haben. Der vorgenannte

Ornitholog, desse Giite ich die kleine Arbeit verdanke,

fiihrt in dem erwahnten Buche die sammtlichen Vogel-

arten auf, welche innerhalb der Mauern von Paris, ent-

weder als briitende oder als durchziehende, sicher beob-

achtet worden sind. In der Einleitung zu seiner Arbeit

*) Ne're'e Qudpat: Ornithologie parisienne ou Catalogue
des oiseaux sedentaires et de passage qui vivent a l'dtat sau-

vage dans l'enceinte de la ville de Paris. Paris 1874.

Berlin, im Miirz 1877.

betont er die Bedeutung einer derartigen Zusammen-
stellung.

Wenn ich nun auch die Ansichten Paquet's uber die

allgemeine Wichtigkeit einer Stadt-Ornis nicht theile,

so stimme ich doch darin mit meinem verehrten Freunde
iiberein, dass einer solchen Arbeit ein locales Interesse

nicht abzusprechen ist. Sie giebt vielfache Belehrung
und Anregung und ihr Werth ist daher nicht zu be-

streiten. Gerade in der Stadt wird man, wenn einmal

der Impuls gegeben, um so eher auf die einzelnen Vo-
gelarten achten, als das Vorkommen derselben doch

mehr oder weniger als ein aussergewohnliches zu be-

trachten ist. Ein Jeder ist in der Stadt leicht in der

Lage, die eine oder andere Beobachtung zu machen,

und ein Jeder ist erfreut, wenn er seine eigenen Beob-

achtungen durch die Anderer entweder bestatigt sieht,

oder selbst in die Lage kommt, fremde Mittheilungen

berichtigen zu konnen. Das Gefiihl fiir die Natur ist

wohl Niemandem erstorben, selbst dem eingefleischten

Stadter nicht, und er ist erfreut, wenn er inmitten der

Strassen durch eine ausserordentliche Erscheinung aus

der Vogelwelt an das Land erinnert wird.

Als ich die Arbeit Paquet's durchgesehen, war ich,

ich muss es offen bekennen, uber die grosse Anzahl

der darin aufgefuhrten Arten im hochsten Grade iiber-

rascht. Nicht weniger als 53 Vogel werden darin ge-

nannt. Zugleich trat auch an mich der Gedanke heran

:

wie viel Species diirften wohl in Berlin sicher beobach-

tet sein! Ich zog zu diesem Zwecke die auf den Gegen-

stand beziiglichen Notizen aus meinen Tagebiichern

heraus und stellte sie mit den Angaben zus.am.men, die
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mir von verschiedenen, vollkommen zuverlassigen Seiten

gemacht worden waren. Dass die auf diese Weise sich

ergebende Liste der in Berlin vorgekommenen Vogel-

arten bei Weitem nicht an die Pariser heranreichen

wiirde, dessen glaubte ich von vornherein sicher sein

zu konnen. Zunachst besitzt Paris innerhalb seiner

Mauern eine viel bedeutendere Anzahl von grossen Gar-

ten, in denen ja doch vornehmlich die Vogel vorkom-

men. Ich erinnere hier nur an den Jardin des Plantes,

an den Pare du Luxembourg, an den Pare des Buttes

Chauniont, an die Garten der Villa Montmorency, um
diese Aufzahlung nicht allzu weit auszudehnen. Und
was hat Berlin dem gegeniiber zu stellen? Den kleinen

Garten des Schlosses Monbijou, den Universitatsgarten,

die Garten in der Wilhelmstrasse und wenige andere.

Ferner ist noch ein Gesichtspunkt zu beriicksichti-

gen, der sehr schwer in die Waagschale fallt und bei

mir den Gedanken einer Rivalitat in Bezug auf die An-

zahl der Vogelarten von Paris und Berlin gar nicht

aufkommen Hess, namlich die eingehende Beschaftigung

mit der stadtischen Ornis. Begiinstigt durch ortliche

Verhaltnisse, wie ich sie oben wenigstens angedeutet

habe, hat Rene Paquet sich nicht weniger als 10 Jahre

eingehend mit dem Sammeln von Material beschaftigt

und ist stets, Sommer und Winter, bestrebt gewesen,

seine beziiglichen Beobachtungen zu vervollstandigen,

alles in der Absicht, eine Liste der Paris bewohnenden
Vogel zusammenzustellen. Mir dagegen hat dieser Ge-

danke stets fern gelegen. Ich habe dieses und jenes

wohl beobachtet und notirt, dieses und jenes gehort,

habe aber nie daran gedacht, systematisch Notizen zum
Zwecke der Veroffentlichung zu sammeln. Ich war
also, -wie gesagt, von vornherein mit dem Gedanken
vertraut, dass die kleine Anzahl der Vogel, die ich

fiir Berlin auffiihren wiirde, in keiner Weise, in Bezug
auf die Menge der Arten, mit den Paris bewohnenden
Vbgeln yerglichen werden kbnne. Wer beschreibt da-

her mein Erstaunen, als ich die von mir zusammenge-
stellte Liste iiberblicke und nicht weniger als 67 Arten
darin finde. Ich muss hierbei bemerken, dass ich mein
Beobachtungsgebiet nur auf denjenigen Theil der Stadt

begrenzt habe, der bis vor wenigen Jahren von der

Stadtmauer umspannt war. Das dariiber hinaus liegende

Terrain hat keine Beriicksichtigung erfahren. Alsdann
diirfte bei dieser Gelegenheit noch zu erwahnen sein,

dass ich in den folgenden Zeilen nur meine und weni-

ger Freunde diirftige Notizen zu geben in der Lage
bin. Wer weiss, welch' eine Anzahl von Arten wir in

die Intramuralornis von Bei'] in einzeichnen konnten,

wenn sich eine Feder, die durch den reichen Schatz

ihrer Erfahrungen vor alien berufen ist, das vorliegende

Thema in ebenso glanzender wie erschopfender Dar-
stellung zu behandeln, durch die ,,Muse Ornithea" nur
fiir wenige Male bestimmen lassen konnte, die Monats-
schrift des Gartenbauvereins mit dem Ornithologischen

Centralblatte zu vertauschen, um die reichen biologi-

schen BeobachtungeD, welche sie in den Strassen Ber-
lins, an den TJfern des Tegelersees, wie am Fusse des
Teyde sammeln konnte, dankbaren Lesern mitzu-
theilen! —

Also 67 Arten haben wir fiir Berlin zu nennen,
Wahrend Paris nur 53 besitzt! Selbstverstiindlich diirfen

fiir beide Stadte die Listen nicht als geschlossen zu

erachten sein.

Bevor ich nun zu einer Aufzahlung der in unserer

Stadt vorgekommenen Vogel schreite, will ich ganz

kurz einige numerische Verhaltnisse hier beriihren. Von
den in Paris vorkommenden 53 Arten sind folgende

21 bisher noch nicht in Berlin angetroffen worden:

Corvus frugilegus, Lanius rufus, Fringilla montifringilla,

Dryospiza serinus, Emberiza schoniclus, Anthus pratensis,

Budytes flava, Motacilla sulphurea, Turdus pilaris und
viscivorus, Pratincola rubetra, Accentor modularis, Curruca

atricapilla und cinerea, Acrocephalus turdoides, Calamo-

herpe arundinacea, Coturnix communis, Telmatias galli-

nago und gallinula, Rallus aquaticus und Gallinula chlo-

ropus. Dagegen besitzt die Ornis von Berlin allein

die nachfolgenden 35 Vogel: Astur nisus und palum-

barius, Milvus regalis, Circaetus gallicus, Stria; flammea,
oius und noctua, Upupa epops, Guculus canorus, Yunx
torquilla, Sitta caesia, Dryocopus martius, Picus leucono-

tus und major, Corvus corax unci comix, Lanius collurio,

Passer montanus, Fringilla spinus, Plectrophanes nivalis,

Oriolus galbula, Bombycilla garrula, Luscinia vera, Ru-
ticilla thitis, Sylvia fitis und rufa, Parus ater, Cotyle

riparia, Cypselus melba, Caprimulgus europaeus, Scolo-

pax rusticola, Fulica atra, Anas crecca, Cygnus olor und
Larus ridibundus. Gemeinsam schliesslich sind beiden

Stadten die nachbenannten 32 Arten: Falco peregrinus,

Alcedo ispida, Certhia familiaris, Corvus monedula, Stur-

nus vulgaris, Passer domesticus, Coccoiliraustes vulgaris,

Loxia chloris, Fringilla coelebs und carduelis, Cannabina

linota, Emberiza citrinella, Alauda arvensis, Galerita

cristata, Motacilla alba, Turdus merula und musicus,

Sylvia rubecula, Ruticilla phoenicura, Curruca hortensis

und garrula, Sylvia hypolais, Troglodytes parvulus, Re-
gulus cristatus , Parus major , coeruleus und palustris,

Butalis grisola, Cecropis rustica, Chelidon urbica, Cyp-
selus apus und Columba palumbus.

Aus diesen Aufziihlungen geht hervor, dass in der

franzosischen Hauptstadt nur eine Kaubvogelart als

beobachtet aufgefiihrt wird, wahrend Berlin 8 Arten
besitzt. Von den Spechten finden wir in letztgenannter

Stadt 3 Arten, in ersterer dagegen fehlen dieselben ganz.

Die Anzahl der Finken im weitesten Sinne wird in bei-

den Verzeichnissen mit 8 Arten angegeben. Von den
Sylvien besitzt Berlin 9, Paris dagegen 11 Arten. Auch
die Anzahl der Sumpfvbgel ist in Paris iiberwiegend,

dort 4, hier dagegen nur 2 Species. Die Gruppe der

Schwimmvogel wird in Berlin durch 3 Arten reprasen-

tirt, wahrend sie der franzosischen Hauptstadt, wenig-

stens nach den Mittheilungen Paquet's, ganz fehlt.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wollen wir

uns nun eingehender mit der Berliner Intramuralornis

beschaftigen.

Wie schon oben bemerkt, konnen acht Raubvogel-
arten, und zwar fiinf Tag- und drei Nachtrauber, als

innerhalb der Mauern von Berlin vorgekommen genannt
werden. Haufig beobachtet man im Winter den Wan-
derfalken, Falco peregrinus, wenn er die Taubenschwarnie
jagt; in friiheren Jahren war derselbe weit haufiger als

jetzt. Dasselbe gilt von einem anderen gefiedertenBauber,

dem Hiihnerhabicht, Astur palumbarius, der wie jener

auf den Thiirmen der Stadt sein Quartier aufschlagt
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und von hier aus seine Raubziige unterninimt. Diesen

beiden gesellt sich als wiirdiger Genosse der Sperber,

Astur nisus, an, der leider in der ganzen Stadt sehr

haufig ist und hier mit derselben Unversehamtheit jagt und

raubtwie auf demLande. VoneinemExemplaredesGabel-
weih, Milvus regalis, habe ich Kenntniss erhalten, wel-

ches, von Dohlen und Krahen auf das heftigste verfolgt,

sich in heillosester Flucht durch eine oifenstehende

Bodenluke in einen der Schickler'schen Speicher in der

Hollmannstrasse rettete. Der Vogel wurde ergriffen

und lange im Rang gehalten, wo er durch sein unge-

mein zahmes Wesen dem Besitzer viel Freude machte.

Ein schones altes ausgefarbtes Weibchen des Nattern-

adlers, Circaetus brachydactylus, welches von dem Jager

Dobert im Garten des Kriegsministeriums in der Leip-

zigerstrasse geschossen worden ist, steht im kgl. zoo-

logischen Museum. Ein zweites Individuum dieses Ad-

lers soil in dem Garten des Prinzen Karl erlegt

worden sein, doch habe ich, trotz vieler Fragen, nie

etwas wirklich Sicheres iiber dieses Exemplar in Er-

fahrung bringen konnen. Die Schleiereule, Strix flam-

mea, bewohnt die Kirchthiirme der Stadt; dem Geschrei

der Ohreule, Strix otus, konnte man bis vor wenigen
Jahren in den Garten der Wilhelmstrasse regelmassig

lauschen. Ein junges Exemplar des Steinkauzes, Strix

noctua, noch stark mit Dunenfedern bedeckt, flog am
24. Juni 1872 durch ein offenstehendes Fenster in das

Zimmer eines am Leipziger Platz gelegenen Hauses
und wurde daselbst ergriffen.

Mit dieser letztgenannten Art muss ich, nach mei-

nen und meiner Freunde Aufzeichnungen, die Anzahl
der bis jetzt in Berlin be.obachteten Raubvogel schlies-

sen. Ehe ich jedoch in meiner Aufzahlung der stadti-

schen Vogelspecies fortfahre, mochte ich zum Ergotzen
meiner Leser noch eine kurze Notiz aus einer Berli-

ner Zeitnng, welclie iiber eine weitere Raubvogelart be-

richtet, an dieser Stelle wiedergeben. Wer damals
der ornithologische Berather der Vossischen Zeitung
gewesen ist, weiss ich leider nicht zu sagen. Die Notiz,

die, irre ich nicht, einer Nummer vom November 1868
vorerwahnter Zeitung entnommen ist, lautet: „Im Jahre

1739, kurz vor Ausbruch des ersten schlesischen Krie-

ges, horstete ein Steinadler [Vultur fulvus) im konig-

lichen Schlosse zu Berlin. Im October d. J. soil sich

wiederum ein solcher Vogel hier eingefunden und seine

Wohnung auf den grossen Akazienbaumen aufgeschlagen

haben, die am Schlosse an der Wasserseite stehen. Hier
erhebt er sich des Morgens, fliegt den Tag iiber nach
Aesung aus und kehrt gegen Abend zuriick, heftig von
den Dohlen angegriffen, die auf den hohen Thiirmen
der St. Kicolai- und St. Marienkirche nisten."

Also ein Steinadler, der richtige Vultur fulvus. Man
denke nur! Armseliger Bussard, wie stolz kannst du
auf deine Wurde als Adler und Vultur sein!

Eine andere Notiz , aus dem Berliner Tageblatte

vom Jahre 1875, die Nummer vermag ich nicht genau
zu nennen, klingt ebenfalls recht heiter. Ich theile auch
diese mit: „Bei dem grossen Werthe, welchen man hier

mit Recht auf die Erhaltung der niitzlichen, insecten-

fressenden Vogel legt, ist es zu verwundern, dass man
glaubt, durch ein Verbot, die Letzteren zu fangen und
auf den Miirkten zu verkaul'en, etwas Wesentliches er-

reicht zu haben, wahrend man doch zu gleicher Zeit
die zahlreichen, auf Thiirmen und alten Gebiiuden hor-
stenden Raubvogel — Wiirger von tausenden niitzlicher

Vogel — unbehelligt ihr schadliches Wesen treiben

lasst. Wir denunciren in dieser Beziehung beispiels-

weise mehrere Stbsser auf den Thiirmen am Schiller-

platze, eine Anzahl von Dohlen, welche im, oder viel-

mehr am koniglichen Schlosse und am Marienkirchthurme
nisten und endlich eine machtige, rauberische Perleule
auf der Klosterkirche. Man muss es nur gesehen ha-

ben, mit wecher Frechheit diese Strolche in der Abend-
dammerung die Nester unter dem Dachgesims ausneh-

men, wie sie Tausende von Singvogeln, Schwalben, Sper-
lingen u. s. w. im Fluge erhaschen, urn den verursach-

ten Schaden zu ermessen."

Nun vergegenwiirtige man sich nur einmal die Situa-

tion. Der Abend bricht herein, vom Thurni der Pa-
rochialkirche verkiindet die Singuhr die achte Stunde.

Da erhebt sich von dem kleinen gothischen Spitzthurm
der alten Klosterkirche eine „machtige grosse Perleule",

umfliegt ein paar Mai, nach alien Seiten spahend, den
Thurm und wendet sich dann beutegierig nach dem Klei-

nen Jiidenhof. TJnten in der engen Strasse plaudern

harmlos nach des Tages Miihsal Nachbar Schneider und
Schuster, aber oben in den Liiften wiirgt die „rnachtige

Perleule Tausende von niitzlichen Singvogeln". Nachdem
hier die Arbeit vollbracht, wendet sie sich nach der

Kalandsgasse, um dort mit ungeschwachten Kraften

weiter zu wiirgen!

Bevor ich den vorerwiihnten Zeitungsartikel kannte,

hatte ich stets geglaubt, iiber eine ziemlich gute Phan-

tasie zu verfiigen. So wiirde es mir, ich bin dessen

sicher, nie schwer geworden sein , mir die Rixdorfer

Chaussee z. B. mit Carolinensittichen in iippigster Menge
bevolkert zu denken oder einen Gartenbesitzer in Steg-

litz vorzustellen, der dem rothen Cardinal wegen zu

starker Vermehrung mit Pulver und Blei nachstellt.

Als ich aber die obige Notiz von der machtigen Perleule

las, als ich mir mit Schaudern im Gemiith die ungefahre

Localitiit mitihren Tausenden von Singvogeln vergegen-

wartigen wollte, da, bekiimmert muss ich esgestehen, ist

mir das Vertrauen auf meine Phantasie zum Teufel gegan-

gen. Aber, mochte ich fragen, ist es denn zu verwundern,

dass solche Notizen von unberufenen Federn geschrieben

werden ? Ich meine : nein ! Wenn ein vielgenannter Ber-

liner Ornitholog— er muss doch wohl Ornitholog sein, denn

es wird ja unendlich viel Ornithologisches von ihm be- und
abgeschrieben, oder soil te sich gerade aus diesem Unistande

das Gegentheil beweisen lassen? — ich sage also, wenn
ein vielgenannter Berliner Ornitholog seine bedeutenden

Kenntnisse dadurch documentirt, dass er sein hochstes

Befremden dariiber ausspricht, in der Nahe unserer Stadt

im Winter einen Eisvogel beobachtet zu haben, dann

glaube ich, diirfen wir iiber derartige Angaben in Tages-

blattern, wie ich sie oben mitgetheilt, nicht erstaunt

sein. Wenn einmal eine Notiz durch die Zeitungen

laufen sollte, class sich in den Ki-onen der alten Kastanien

im Thierarzneischulgarten eine Schaar von Alca impennis

niedergelassen habe, und der Reporter an dieses Factum
die freudige Hoffnung kniipft, dass sie hier vielleicht

briiten wei'den, oder wenn auf Grund der Beobachtung

mehrerer griiner Hanflinge sich die Fachricht verbrei-
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tete, dass eine Colonie von Merops persica sich am
Unterbaum, an der Panke angesiedelt hatte, mich sollte

es gar nicht wundern. Es wird ja in mancher weit

verbreiteten Zeitschrift fur Vogelliebhaber, Ziichter und

Handler so unglaublicher Unsinn geschrieben, warum
sollte es einem nicht fachlichen Blatte verwehrt sein ? —

Doch wohin bin ich da gekommen. Ich wollte ja

iiber unsere Berliner Vogel sohreiben. Gehen wir also

weiter! (Schluss folgt.)

Reiseerinnerungen an Siid-Russland,

mit vergleichenden Betrachtungen dortiger und Pommerscher
Brutvbgel.

Von Ludwig Holtz.

Ina Friihjahr 1871 wurde ich sehr iiberrascht durch

die Einladung eines in der Stadt Uman, Gouvernement
Kiew, wohnhaften kaiserlichen Forstmeisters H. Gob el,

in welcher derselbe mich aufforderte, ihn zu besuchen
und wenigstens wahrend der Brutzeit der dortigen

Vogel sein Gast zu sein.

Ein solches Anerbieten war fur mich ein sehr an-

genehmes, indem es mir die interessante Aussicht er-

bffnete, meine Kenntnisse bereichern zu konnen und das

Leben der Vogehvelt eines mir bis dahin verschlossen

gewesenen Landes kennen zu lernen, und zwar in Ge-
sellschaft und unter Fiihrung eines dort ansassigen, mit

den Verhaltnissen vertrauten Gastfreundes. Ich nahm
die Einladung daher mit Dank an und begab mich am
2. April auf die Beise.

Es wiirde iiber Zweck und Baum dieses Blattes

hinweggehen, wenn ich eine genaue Schilderung meiner
Beise bis Uman geben wolite; ich will nur kurz an-

fuhren, dass ich von der russischen Grenze ab die er-

sten 10 deutschen Meilen mit Privat-Fuhrwerk, die

letzten 60 in 3 auf einander folgenden Tagen mit der
russischen Post zuriicklegte, einer schnellen und billigen,

aber wenig bequemen Befdrderung vermittelst kleiner

offener Wagen ohne Federn und Sitzsack, nur anstatt

des letzteren mit einem Bund Stroh oder Heu versehen,

und dass ich froh war, am dritten Tage mein Ziel er-

reicht zu haben, weil ich sonst gezwungen gewesen
ware, zerdriickt, geschunden und krank liegen zu bleiben.

Am 13. April kam ich in Uman an.

Siid-Bussland und in demselben das Uman'sche Ge-
biet ist ein meist wellenfbrmig gestaltetes Flachland.
Der zum grbssten Theile sehr fruchtbare, schwarze,
humose Boden bringt eine herrliche Vegetation hervor,

wenn die nbthige Feuchtigkeit vorhanden.
TTeppige Getreidefelder und griine Steppen wechseln

mit grossen und kleinen, zum grbssten Theile mit Hain-
buchen und eingesprengten Ulmen, Linden, Ahorn und
Eschen bestandenen Waldcomplexen , und tiefe Ein-
schnitte, durch welche theils rasch, theils langsam flies-

sende Gewasser sich ergiessen, deren Ufer hin und
wieder mit Gebiisch bewachsen, zuweilen aber auch steil

sind und dann gewbhnlich zu Tage getretene Granit-
massen zeigen, durchziehen das Land.

Hier und dort sieht man auch grosse und kleine

Seen und Sumpfe, welche durch Anstauung der das
Land durchstrbmenden Gewasser, z weeks Miihlenanlagen,
entstanden sind.

Die Stadt Uman, in welcher ich mich bei meinem
Gastfreunde circa 3 Monate aufgehalten, liegt ungefabr

60 Meilen siidlicher und 150 Meilen bstlicher als Berlin.

Die Brutvbgel ihrer Umgegend will ich hier vergleichs-

weise mit denjenigen Pommerns in Betracht ziehen, und
zwar, mit Beriicksichtigung der einschlaglichen Lite-

ratur und soweit meine ornithologischen Kenntnisse

beider Gebiete reichen, vorzugsweise in Bezug auf ge-

meinsames Vorkommen in beiden Gebieten, oder aus-

schliessliches in einem derselben, oder Eigenthiimlich-

keiten beim Brutgeschafte und andern Erscheinungen.

Da nun aber der Baum des Blattes es wohl nicht

gestatten mbchte, systematische Namensverzeichnisse

der Brutvbgel beider Gebiete zu geben, so mag bei den

Vergleichungen die Ornis Pommerns*) als Norm die-

nen, weil ich annehmen darf, dass diese den Lesern

bekannter ist, als die des Uman'schen Gebietes.

Von den Baubvbgeln gehbre.u ausschliesslich
dem Pommerschen Gebiete an : der Wanderfalke
(Falco peregrinus), die rothe Gabelweihe (Milvus regalis),

die Schleiereule (Strix flammed) und die Sumpfohreule

( Otus brachyolus) ; dagegen dem Uman'schen Gebiete

:

der Kaiseradler (Aquila imperialis), der gestiefelte Adler

(A. pennata) , der Wiirgfalke (Falco lanarius), Bbthel-

falke (Cerchneis Cenchris) und der Bothfussfalke (Cercli-

neis vespertinus).

Wenn auch H. Gbbel — J. f. 0. 1870, p. 193 — meint,

dass er ein Gelege von dem Wander fa lken erhalten,

so habe ich denselben doch nicht als gemeinsamen Brut-

vogel beider Gebiete betrachten kbnnen, weil einerseits

H. Gbbel von der besagten Stelle bei seiner Behauptung
sich selbst nicht recht sicher zu fiihlen scheint, anderer-

seits ich denselben dort auch nicht beobachtet babe.

Der Wiirgfalke ersetzt ubrigens als wiirdiger

Stellvertreter und Freibeuter seinen Vetter, den Wan-
derfalken, vollkommen; ja noch zahlreicher als dieser

tritt er auf. Er ist in alien seinen Bewegungen, seinem

Brutgeschafte und seinem Kleide demselben zum Ver-

wechseln ahnlich.

Auffallend ist mir das Fehlen der rothen Gabel-
weihe im Uman'schen Gebiete, da dieselbe gerade

kleinere Waldcomplexe , wie sich diese dort besonders

finden, den grbsseren vorzuziehen pflegt. H. Gbbel —
J. f. 0. 1870, p. 199 — erzahlt indess, dass er sie

bfter in dem siidlicher belegenen, mit Eichenwaldern
ausgestatteten Balta'schen Kreise beobachtet habe, be-

merkt aber nicht, ob als Brutvogel.

Auch diese Weihe findet ihre wiirdige Vertreterin

in der, beiden Gebieten gemeinsamen schwar zbrau-
nen Gabelweihe (Milvus ater), welche hier weniger,

im Uman'schen Gebiete dagegen sehr zahlreich auftritt,

ja zahlreicher, wie jeder andere der dort wohnenden
Baubvbgel.

Hinsichtlich des Thurmfalken (Falco tinnunculus)

will ich bemerken , dass derselbe, wahrend er hier in

den Waldern einen freien Horst aufstellt, oder in

*) Es erschienen:

1. Verzeichniss der in Pommern vorkommenden Vogel von
Dr. Hornschuh und Dr. Schilling. Greifswald 1837.

2. Systematische Uebersicht der Vogel Pommerns von E. v. H o-

meyer. Anclam 1837.

3. Die Wirbelthiere Pommerns von Dr. Theodor Holland.
Stolp 1871. D. V.
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Krahennestern und Thurmlbchern briitet, ini Uman'schen
Gebiete sein Wochenbett meistens wenigstens in hohlen

Baumen aufschlagt.

Von dem Kothfussfalken bemerken schon Eug.
v. Homeyer: "Systematische Uebers. der Vogel Pom-
merns, 1837, p. 23, sowie Dr. H. D. F. Zander: Sy-
stematische Uebersicht der Vogel Mecklenburgs im
Archiv d. Freunde d. Naturgeschichte in Mecklenburg,

1861, p. 44 — dass er wahrscheinlich in unseren Ge-
genden nisten wiirde, und habe ich, aus mir unlangst
zugekommenen Nachrichten, gleichfalls schliessen kon-

nen, dass derselbe hier wirklich niste; doch ist mir dies

nicbt geniigend gewesen, um denselben audi als Brut-

vogel des hiesigen Gebietes zu betrachten.

Der gemeine Bussard (Buteo vulgaris) briitet im
Uman'schen Gebiete nicht so zahlreich wie hier.

Der Kaiseradler ist auch fur das dortige Gebiet

ein seltener Brutvogel. Der kraftvolle Baubvogel, grosser

als der Schreiadler, mit dunklem Kleide, weissem Biicken-

fleck und goldig glanzendem Nacken, gewahrt iibrigens

einen wunderbar schonen Anblick, wenn man von einer

Anhbhe aus denselben unter sich fortschweben sieht.

Der interessanteste Brutvogel des Uman'schen Ge-
bietes ist aber unzweifelhaft der gestiefelteAdler,
der dort iiberhaupt nicht selten briitet, von der Grosse

des Bussard, ein sehr geschickter Flieger. Mannchen
und Weibchen tragen verschiedene Kleider, was Veran-

lassung gegeben hat, dass friiher beide verschieden be-

nannt sind, und zwar wurde das Mannchen als Zwerg-
adler (Aquila minuta) bezeichnet. Hinsichtlich meiner
Beobachtungen iiber diesen Vogel, iiber sein Betragen,

sein Brutgeschaft u. s. w. verweise ich auf meine Pub-
licationen im „J. f. 0. 1872, p. 286 ff." und in den
„Mittheilungen des naturwissenschaftlichen Vereins fiir

Neuvorpommern u. Riigen 1873 u. 1874, p. 102—104."
Von den Sperlingsvbgeln finden sich nun aus-

schliesslich im Pommerschen Gebiete: die Hauben-
und Tannen-Meise (Parus cristatus und ater), der schwarz-
riickige Fliegenfanger (Museicapa atricapilla), der Mauer-
segler (Cypselus apus), der rothkopfige Wiirger (Lanius

ruficeps) , die Mistel- und Wachholderdrossel (Turdus
viscivorus und pilaris), der gemeine Wasserschwatzer
(Cinelus aquaticus), der Hausrothschwanz (Ruticilla tithys),

der graue und Fitis-Laubsanger {Phyllopneuste rufa und
trochilus), die Klappergrasmiicke (Curruca garrula), der

gemeine Gimpel [Dompfaff] (Pyrrhula vulgaris), der ge-

meine Zeisig (Fring. spinus) , der Sehwarzspecht und
der kleine Buntspecht (Picus Martius und minor).

Dagegen gehoren ausschliesslich dem Unian 'schen
Gebiete an: die Beutelmeise (Parus pendulinus) , der
weisshalsige Fliegenfanger {Museicapa albicollis) , der

schwarzkehlige Wiesenschmatzer (Saxicola rubicola), der
schwarzkb'pfige Sanger (Sylvia melanocephala) , der Bie-

nenfresser (Merops apiaster) und der Grauspecht (Picus

canus).

Die Beutelmeise wir.d in dem „Verzeichnisse von
Homschuli und Schilling 1837, p. 9, No. 109"
fiir Pommern als Brutvogel angegeben. Da indess keine

erganzende Nachricht dariiber vorhanden, meines Wissens
auch seit jener Zeit keine Beobachtungen iiber das Brii-

ten des Vogels hier gemacht sind, kann ich denselben

auch nicht als Brutvogel des hiesigen Gebietes betrachten.

Das Fehlen der T a n n e n - und Hauben-Meise
im Uman'schen Gebiete erklart sich leicht dadurch, dass

sich dort keine Nadelwalder finden.

Der kleine Fliegenfanger (Museicapa parva),

der im Uman'schen Gebiete ein haufiger Brutvogel ist,

kommt als solcher in Neuvorpommern sehr selten, in

Hinterpommern ziemlich selten vor.

Der Hausrothschwanz zeigt sich hier nur immer
in sehr vereinzelten Paaren. Er riickt iibrigens ziemlich

friih im Jahre ein, ist ein sehr lebendiges Vogelchen,

erwacht sehr zeitig am Morgen und lasst zeitiger als

jeder andere Vogel schon beim ersten Morgengrauen

von dem Kirchendache oder einer anderen hohen Firste

herab lustig sein Lied erschallen.

H a n f 1 i n g ( Cannabina linota) und S t i e g 1 i t a (Car-

duelis elegans) treten im Uman'schen Gebiete als seltene

Brutvogel auf, der Zaunkbnig (Troglodytes parvulus)

findet sich dort sehr selten.

Die Grauammer (Emberiza miliaria) ist seltener

Brutvogel fiir das Uman'sche Gebiet, wahrend sie sich

hier sehr haufig, in Hinterpommern jedoch auch nur

selten findet.

Die Gartenammer (Emberiza hortulana) kommt
dagegen wieder sehr haufig im Uman'schen Gebiete vor,

wogegen sie sich in Neuvorpommern gar nicht, in Hinter-

pommern auch nur in einigen Gegenden sparlich findet.

Die Wachholderdrossel ist fiir das Pommersche

Gebiet nur in Hinterpommern Brutvogel.

Die Singdrossel (Turdus musicus) briitet im

Uman'schen Gebiete sehr haufig, indess noch haufiger

die Schwarzdrossel (Turdus merida); wogegen der

Staar (Sturnus vulgaris) nur als seltener Brutvogel

dort erseheint.

Die beiden schon gefarbten Vogel, der Eis vogel
(Alcedo ispida) und dieblaueRacke ( Coracias garrula)

finden sich nur in Hinterpommern, und zwar der letzte

jetzt auch nur als sehr seltener Brutvogel, seitdem die

alten Eichen, deren Hohlungen ihm Brutplatze gewahren,

immer mehr verschwinden ; wogegen er im Uman'schen

Gebiete gemein ist.

Der Bienenfresser nistet, gleich dem Eisvogel,

an den mit steilen Wanden versehenen Fliissen, Bitchen

oder Laufen, wo er sich in ersteren i

ji
— 2

/3
Meter tiefe

Lbcher grabt.

Zu den krahenartigen Vbgeln will ich noch bemerken,

dass im Uman'schen Gebiete die E 1 s t e r (Pica caudata)

oft ihren Horst sehr niedrig, wohl nur 2—3 Meter hoch,

anlegt, die Dohle (Corvus monedula) vielfach in den

Waldern sich aufhalt und die Hohlungen alter Baume

zu Brutstatten benutzt.

Aus der Ordnung der Scharrer gehoren aus-

schliesslich dem Pommerschen Gebiete an: das

Auer-Waldfruhn (Tetrao urogallus) und das Haselhuhn

(Tetrao bonasia); dem Uman'schen Gebiete: die

Zwergtrappe (Otis tetrax). Hin und wieder mag auch

wohl noch in Hinterpommern das B i r k e n -W a 1 d h u h n

briiten.

Von den Taubenarten ist fiir das Uman'sche

Gebiet die Holztaube (Columba oenas) , welche in

Baumhohlungen briitet, ein seltener, die Turteltaube
(Peristera turtur) dagegen ein ?ehr haufiger Brutvogel.

(Schluss folgt.)
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Rundschau.

Deutschlands Saugethiere und Vogel, ihr Nutzen und
Schaden, von E. F. v. Honieyer. (Selbstverlag des

Verfassers. In Commission bei Dr. Rey in Leipzig.

Preis 2 Mark. 8°. 81 Seiten.)

Der Verfasser der vorliegenden Schrift, in den wei-

testen Kreisen deutscher Ornithologie ebenso riihmlich

bekannt als beliebt und ein Meister im Beobachten, wie

kauni ein zweiter unter den jetzt lebenden, giebt uns

in derselben, abgesehen von dem vielen Beherzigens-

werthen, das iiber die Saugethiere mit einfliesst, eine

hbchst dankenswerthe Uebersicht jener Beriihrungs-

punkte, die zwischen der heimischen Vogelwelt einer-

seits und dem Interesse der Menschen andererseits be-

stehen. Er versteht es, dem vielfach behandelten und
gewissermassen als Tagesfrage im Vordergrund ste-

henden Thema immer noch neue Seiten abzugewinnen.

Es freut uns, seiner schon in den Commissionssitzungen

des Reichstages laut gewordenen Stimme hier wieder zu

begegnen und sowohl ihre Autoritat als ihren guten
Klang constatiren zu konnen. Gereifte Erfahrung und
ein gediegenes Urtheil bekunden sich auf jeder Seite

im Verein mit einer schatzbaren Darlegung zum Theil

frischer, zum Theil noch wenig gekannter und nicht

hinreichend gewiirdigter Thatsachen. Es freut uns, mit

dem Autor insofern iibereinzustimmen, als auch er glaubt,

in der trockenen Eormel des Gesetzes und in dem Appell

an die nicht immer sanfte Hand des Gendarmen nur
ungeniigende Eactoren fur den Vogelschutz erkennen
zu diirfen, als auch er mit Lebhaftigkeit fur eine frei-

ere, grossartigere und mithin wirkungsvollere Auffassung

der Dinge plaidirt. Auch Herr Eugen von Homeyer
kommt zu der Schlussfolgerung, dass die einzelne Vogel-
art, je nach den Verhaltnissen und Oertlichkeiten, bald

nutzen- bald schadenbringend sein konne und dass es

Sache der Einzelnen sei, in der grossen Mehrzahl der

Falle hieriiber zu entscheiden, jedenfalls aber sich das

Recht der Nothwehr um so scharfer zu wahren, jernehr

sonst Herzensneigung zur Vogelwelt, ja eine berechtigte

Partheilichkeit fur dieselbe sich von vornherein geltend

machen. Worte so gediegenen Inhalts, wie wir ihnen

iiberall in dieser Schrift begegnen, konnen nicht anders

als schwer ins Gewicht fallen; mogen sie bei alien Le-
sern die verdiente Beachtung finden und vermbge des

liebenswiirdigen, doch nie einseitigen Optimismus, wel-
chen sie athmen , der guten Sache der Vogelfdrderung
immer mehr Anhanger zufuhren.

Leider verbietet uns der knapp zugemessene Raum
auf Einzelnheiten, welche sich im Rahmen der Broschiire

besonders hervorheben, naher einzugehen. Kapitel, wie
z. B. das vom Staare, einem besonderen Lieblinge des

Verfassers, stellen sich bei diesem Bedauern in den
Vordergrund. Es wird Niemand gereuen, statt an einer

entfernteren Filtration seinen Durst zu lbschen, aus

dem krystallenen Strahl der Quelle des Werkes selbst

einen labenden Trunk geschopft zu haben.

C. Boiie.

Die Vogel Madagascars und der benachbarten Insel-

gruppen. Ein Beitrag zur Zoologie der athiopischen

Region. Von G. Hartlaub. — Zunachst die Anzeige

von dem Erscheinen dieser wichtigen Arbeit, auf welche

wir an anderer Stelle ausfuhrlich zuriickzukommen ge-

denken.

Die durch Thiere erzeugten Baumringelungen von Prof.

Dr. A 1 1 u m. (Breslau, E. Morgenstern.) — Eine kleine

Broschiire, auf welche insbesondere Forst- und Land-

wirthe angelegentlichst aufmerksam gemacht seien. Als

Ei-zeuger der Ringelungen werden Horniss, Eichhornchen,

Haselmaus und die beiden Spechte Pic. martius xrnA

major abgehandelt, deren verschiedenartiges Beschadigen

der Baumrinden auch durch gute Holzschnitte darge-

stellt ist. -A- R -

Der zoologische Garten 1877 Heft 2 enthalt: J. Roh-
weder, § 6 des Gesetzes iiber die Schonzeit des

Wildes. Betrachtungen iiber Vergangenheit und Zu-

kunft der schleswig - holsteinischen Nordseebrutvbgel.

g # 98. — 0. v. Krieger, Herbstzug und Vorkommen

der Raubvogel in Schwarzburg-Sondershausen. S. 119. —
v. Freyberg, TJeber die Dreistigkeit eines Habichts.

S. 134. — Aufzucht von Rebhiihnern betreffend. S. 137.

— Koerner, Brut von Ruticilla tithys in einer Giess-

kanne. S. 138. — Noll, Brut von Parus palustris in

einer Strassenlaterne. S. 139. — Hoff, Flugfahigkeit

der Hausgans. S. 139. — H. S.

Ornithological Miscellany. Ed. by G. D. Rowley.
Pt. VI. January 1877 (London): Notizen iiber Platy-

cercus Rowleyi, S. 115; Chalcophaps indica, S. 119;

Didus ineptus, S. 123; Gallinula giganlea, S. 131. —
Prjewalsky, The Birds of Mongolia, the Tangut

country and the solitudes of North Tibet. S. 137,_ von

grossem Interesse fur die europaische und nordasiatische

Fauna. Neu beschrieben werden : Caprimulgus plumipes,

Ruticilla alaschanica, Calliope Tschebajewi, Poecile a/finis

und superciliosa, Lophophanes dichroides, Merula Kessleri.

— Ueber Somateria labradora (Gm.), S. 205. (Ist jeden-

falls keine Somateria, sondern ein eigenes genus, wel-

ches der G. clangula nahe steht.) — Abgebildet sind:

Platyc. Rowleyi, Clialcoph. indica, Didus ineptus, Gallinula

gigantea, Rutic. alaschanica, Calliope Tschebajewi, Merula

Kessleri, Onychospiza Taczanowskii, Monti/ring, ruficollis,

Carpodac. rubicilloides und dubius, Somateria labradora

und Brustbeine von Eiderenten.

E. F. v. Hometek.

Ornithological Miscellany. Pt. VII. March 1877:

Rowley, on Broderipus formosus. S. 227. — Row-
ley, on a few species belonging to the genus Loriculus.

S. 231. — Swinhoe, on the nesting and eggs of

White's Thrush {Oreocincla varia). S. 255. — Rowley,
on the genus Pitta. S. 259. — Prjewalsky, The

Birds of Mongolia etc (Fortsetzung). S. 271. — Ab-

gebildet sind: Broderipus formosus, T. 56; Loriculus

catamene, T. 57 ; Lor. regulus, T. 58 ; Lor. exilis, T. 59

;

Lor. stigmatus, T. 60. Nest und Eier von Turdus varius,

T. 61; Pitta Rosenbergi, T. 62. —

Proceedings of the Zoological Society of London for

the year 1876. Part IV (erschienen am 1. April 1877):
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Sclater, A new Crow from Fao (Persian Golf), Corvus

capellanus. S. 693. — Anderson, Corrections of and

Additions to the ,,Raptorial Birds of North-west. India"

Pt. III. S. 776. — Abgebildet sind: Corvus capellanus,

T. 66 ; Sarcidiornis melanonota und carunculata, T. 67

und 68 ; Polioaetus plumbeus, T. 82. —
Transactions of the Zoologic. Society of London. Vol.

IX 1877 : Mit dem soeben erschienenen 11. Theil schliesst

der IX. Band, welcher Publicationen der Jahre 1875 —
77 umfasst, darunter folgende ornithologische Arbeiten:

W aid en, List of the Birds known to inhabit the Phi-

lippine Archipelago. S. 125. — Owen, On Dinornis,

containing a restoration of the skeleton of Gnemiornis

calcitrans, with remarks on its affinities in the Lamelli-

rostral group. S. 253. — Sclater, On the Curassows

now or lately living in the Society's Gardens. S. 273. —
Parker, On Aegithognathous Birds. S. 289. — Per-

r i n , On the Myology of Opisthocomus cristatus. S. 353. —
Salvin, On the Avifauna of the Galapagos. S. 447. —
The Birds of South Africa by E. L. Layard. New
Edition thoroughly revised and augmented by R. B.
Sharpe. Part IV. — Diese neu erschienene vierte

Lieferung behandelt die Fortsetzung der Singvogel bis

zu den Fliegenfangern. Abgebildet werden: Batis mo-
litor und pririt, T. X ; CJiaetops aurantius, T. VI.

A History of the Birds of Europe by H. E. D r e s s e r. —
Von diesem Prachtwerke, welches alle europaischen
einschliesslich die der westlich Palaarctischen Region
angehorenden Vogel behandelt, sind gegenwartig 56
Theile erschienen. Das ganze Werk wird irn nachsten
Jahre vollstandig werden und etwa 70 Theile umfassen,
welche Abbildungen von etwa 600 Vogelarten enthalten

sollen. Der Preis der erschienenen 56 Lieferungen
betragt 588 sh. A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Bericht liber den Fulterplatz
der Section IV des ornithol. Vereins zu Stettin.

Vom December 1876 bis Marz 1877.

Von H. Hintze.

Der Futterplatz befindet sich auf dem hiesigen alten

Kirchhofe, auf einem freien Platze, umgeben von kleinen
5' hohen Tannen und Zierstrauchern. Die Fiitterung

geschah Vormittags 10—1 1 Uhr. Zur Fiitterung wurden
Weizen, Hafer, Hanf, Riibsamen, gekochte Kartoffeln,

sowie etwas Fleisch (Speck) verwendet. Von den Futter-

sorten wurde meistentheils Hanf und Riibsamen der

"Vorzug gegeben, besonders von sammtlichen Arten
Meisen wurde Hanf sowie Fleisch vorgezogen.

Auf dem Platze wurden folgende Vogel- Arten in den

Monaten Januar, Februar und Marz beobachtet:

1. Dompfaff (Pyrrhula vulgaris), wurde im Januar

2 mal und Februar 1 mal vereinzelt beobachtet.

2. G r ii n 1 i n g (Fringilla chloris) , fanden sich taglich

in kleinen Schaaren von 10—12 Stuck ein.

3. Buchfink (Fring. coelebs), taglich in kleinen

Trupps von 5—6 Stiick.

4. Bergfink (Fr. montifringilia), in den 3 Monaten
6 mal bemerkt in kleinen Ziigen von 8— 10 Stiick.

5. Feldsperling (Passer montanus), taglich zwischen
Haussperlingen in Schaaren von 20—30 Stiick.

6. Haussperling (Passer domesticus) , taglich in

Schaaren von 50—60 Stiick.

7. Stieglitz (Fr. carduelis), beobachtet am 6., 9. u.

20. Januar in kleinen Ziigen von 10—12 Stiick.

Ebenso am 5., 9. u. 22. Februar.

8. Z e i s i g (Fr. spinus), in den 3 Monaten 5 mal be-

merkt in kleinen Schaaren von 20—30 Stiick;

fanden sich nur bei Kalte von 13— 15° ein.

9. Bluthanfling (Fr. cannabina), mitunter in

Schaaren von 30—40 Stiick.

10. Berghanfling (Fr. flavirostris), zuweilen in Schaa-

ren von 50-70 Stiick; nur bei 10—15° Kalte.

11. Goldammer (Emberiza citrinella), fast taglich in

Schaaren von 50— 60 Stiick.

12. Grauammer (Emb. miliaria), weniger haufig als

der Goldammer.

13. Gartenammer (Emb. hortulana), einige Male in

Schaaren auf dem Platze.

14. Haubenlerche (Alauda cristata), taglich ver-

einzelt oder in Paaren.

15. Kohlmeise (Parus major), taglich in Schaaren
von 20—30 Stiick.

16. Tannenmeise (P. ater), taglich zwischen Kohl-

meisen bemerkt, 5—8 Stiick.

17. Blaumeise (P. coeruleus), taglich bemerkt.

18. Haubenmeise (P. cristatus) , taglich zwischen

Kohl- und Tannenmeisen, 10— 12 Stiick.

19. Schwanzmeise (P. caudatus) , im Januar 1 mal
bemerkt bei 15 ° Kalte, 4—5 Stiick.

20. Kleiber (Sitta europaed), taglich vereinzelt.

21. B a u m 1 a u f e r (Certhiafamiliaris), taglich in kleinen

Ziigen von 5—6 Stiick, mitunter auch mehr.

22. G oldhahnchen (Regulus cristatus) , wurde zwi-

schen Kohlmeisen vereinzelt bemerkt, mitunter

auch 10— 12 Stiick auf dem Platze.

23. Zaunkonig (
Troglodytes parvulus), taglich einige

Paare bemerkt.

In der Nahe wurden noch bemerkt:

24. Griinspecht (Picus viridis).

25. Buntspecht (P. major).

26. Nebelkrahe (Corvus comix).

27. Dohle (Corvus monedula).

28. Elster (Pica caudata).

29. Eichelheher (Garrulus glandarius).

(Schluss folgt.)

Fragen und Auskunft.

Herr C. Preen in Tanne a/H. , den Lesern des

Journals fiir Ornithologie durch einen Aufsatz iiber die

„Ausrottung der Singvogel" (J. f. O. 1872, S.209)
riihmlichst bekannt, schickt uns nachfolgende Notiz zu,

welche wir den Beobachtern der einheimischen Vogel

zur Erorterung vorlegen

:

„Auf einen Punkt mochte ich Ihre Aufmerk-

samkeit lenken, namlich die Frage erortern zu lassen,

welche Ursachen dazu beitragen, dass auf natiirlichem

Wege, ohne jegliches Fangen, fast die ganze Jahresbrut



80

verloren geht. In den langen Jahren meiner Beob-

achtungen finde ich, dass in den Revieren, in denen

die brtlichen Verhaltnisse dieselben geblieben sind, auch

die relative Anzahl der Vbgel dieselbe geblieben ist;

es ist demnach der jahrliche Ueberschuss regelmassig

verloren gegangen. Nisten in einem bestimmten Re-

viere 80 Paar Vbgel, so finde ich nach 20 Jahren auch

nur 80 Paar Vbgel. In dieser Beobachtung liegt nichts

Besonderes, denn wenn ein Haus heute fiir 20 Menschen

Rauni darbietet, so kbnnen nach 20 Jahren nicht 40
Menschen darin wohnen. 15 ein, dies ist nicht die Frage,

welche ich in Anregung bringen mbchte, sondern die,

dass fast sammtliche alte Vbgel vor der Zugzeit im

Herbste schon verloren gegangen sind. Von 100 Vbgeln

des Jahres 75 existiren z. B. im Jahre 76 nur 10 °/o

und im Jahre 77 noch 2 °/ und im Jahre 78 als eine

Merkwiirdigkeit zuweilen 1 °/ . Also, woher dieser

grosse natiirliche Abgang, da doch dieselben Vogelarten

im Kafige meistens 10 Jahre alt werden? Wenn ich

mein Gedachtniss auf die Vbgel zuruckfuhre, welche

ich vor 6 Jahren hier antraf, so ist es entsetzlich, welche
Masse von Vogelgeschlechtern in dieser Zeit gekommen
und vergangen sind. Fiir meine Freunde und mich ist

es stets im Frlihjahr ein Hochgenuss, zu constatiren,

wie viele alte Bekannte unter den Vbgeln in unsern
ausgedehnten Waldern die Zeit vom 15. Juli bis zum
1. Mai iiberlebt haben. Es sind stets wenige; fast

lauter neue Leute, viel schlimmer als in einem neu-
gewahlten Parlamente." D. Red.
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Reiseerinnerungen an Siid-Russland,

mit vergleichenden Betrachtungen dortiger und Pommerscher Brutvogel.

Von Ludwig- Uoltz.

(Schluss.)

Gehen wir zu den Watern iiber, so finden wir
unter denselben als ausschliessliche Brutvogel des Pom-
mel* schen Gebietes: den Dickfuss (Oedicnemus crepi-

tans), den rothfiissigen Wasserlaufer (Totanus calidris),

den weissstirnigen und buntschnabligen Strandpfeifer

(Aegialitis cantianus und hiaticuld), den Austernfischer

(Haematopus ostralegus), den Halsbandsteinwalzer (Strep-

silas interpres), die gemeine "Waldschnepfe (Scolopax

rusticola), den gemeinen Kampfstrandlaufer (Machetes

pugnax), den Alpenschlammlaufer (Pelidna alpina), den
grossen- und Gold-Regenpfeifer (Numenius arcuatus und
Gharadrius pluvialis), den Sabelschnabler (Recurvirostra

avocetta), den Wachtelkbnig (Orex pratensis) und den
schwarzen Storch (Ciconia nigra); dagegen als aus-

schliesslich dem Umanschen Gebiete angehorend

:

den Teichwasserlaufer (Totanus stagnatilis), den schwarz-
schwanzigen Uferlaufer (Limesa melanura), den Purpur-
reiher (Ardea purpurea), den Seidenreiher (Ardea gar-

zetta), den Silberreiher (Herodias egretta), den Nachtreiher

{Nycticorax griseus) und den Jungfernkranieh (Grus virgo).

Die Water sind sehr wiihlerisch hinsichtlich der

Wahl ihrer Brutplatze. So finden wir z. B. den Wald-
wasserlaufer ( Totanus glareola), den getiipfelten
Wasserlaufer (Totanus ochropus), den trillern-
den Uferlaufer (Actitis hypoleucos) nur an einzelnen

Stellen Hinterpommerns ; iiberall tritt dagegen der roth

-

fiissige Wasserlaufer auf.

Der grosse- und Gold-Regenpfeifer kommen
auch nur in Hinterpommern vor.

Den Temminckischen Schlammlaufer {Pe-

lidna Temminckii), welcher nach Eug. v. Homeyer's
Verzeichnisse : „hier nur hbchst einzeln nistet", und den

schwar zschwanzigen Uferlaufer, welcher nach

demselben „einmal auf einem Moore Riigens genistet

haben soil'', habe ich nicht als Brutvogel des Pommerschen
Gebietes betrachten konnen, da, meines Wissens, seit

jenen Anfiihrungen keine weiteren sicheren Beobach-

tungen iiber das Britten derselben gemacht worden sind.

Der Nachtreiher soil nach Eug. v. Homeyer
friiher in manchen Gegenden Pommerns jahrlich ge-

briitet haben, wahrend er jetzt ganz verschwunden ist.

Der schwarze Storch ist fur das Pommersche
Gebiet gerade kein seltener Brutvogel. Gehen wir nun
schliesslich die letzte Ordnung der Schwimmvogel durch,

so finden wir ausschliesslich dem Pommerschen Ge-

biete angehorig: die Zwerg-, langschwanzige und silber-

graue Seeschwalbe (Sterna minuta, macrura und fluviatilis),

die Sturmmove (Larus eanus), den langschnabligen und
Giinse-Sager (Mergus serrator und merganser), die Kor-

moranscharbe (Phalacrocorax carbo), den arktischen

Meertaucher (Golymbus arcticus), die Euchs-, Loffel-,

Spiess-, Krick- und Schellente (Anas tadorna, clypeata,

acuta, crecca und clangula) ; wogegen nur dem U m a n -

schen Gebiete angehorend: die weissschwanzige See-

schwalbe [Hydrochelidon leucoptera) und die weissaugige

Ente (Anas nyroca).

Wenngleich H. Gobel (J. f. 0. 1871 p. 150) bei der

Zwerg-Seeschwalbe bemerkt : „scheint Brutvogel
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zu sein"; so habe ich doch geglaubt, dieselbe als Brut-

vogel dem Umanschen Gebiete nicht zurechnen zu

diirfen, weil die, nach meiner Erfahrung, zum Brut-

geschafte dieses niedlichen Vogels nbthige Oertlichkeit,

namlich oflener Meeresstrand , aus Sand und kleinen

Kieseln bestehend, dort fehlt.

Die Biesen- uud die Lach-Seeschwalbe
{Sterna caspia und anglica) haben nach Eug. v. Homeyer's

Verzeichnisse friiher hier auf einigen Inseln der Ostsee

gebriitet, infolge von Nachstellungen aber wohl ihre

Brutplatze verlassen.

Hoffen wir, dass die Aufmerksamkeit , welche die

hiesige Begierung in den letzten Jahren den Brut-

colonien der unschiidlichen Seevbgel geschenkt, auch

Biesen- und Lach-Seeschwalbe wieder an ihre alten

Brutplatze zuriickfiihren wird.

Dass die Pfeifente (Anas penelope), die gemeine
Beiherente (

Anas fuligula), sowie dieweissaugige
Ente ina Pommerschen Gebiete noch nicht als Brut-

vogel beobachtet woi-den sind, ist merkwiirdig ; da die-

selben schon lange als Brutvogel Mecklenburgs nach

dem Dr. H. D. E. Zander'schen Verzeichnisse (Archiv

d. Ereunde d. Naturg. f. Mecklbg. 1861 p. 141, 142 und

145) bekannt sind.

Von den, dem Pommerschen Gebiete angehdrenden

Brutvbgeln dieser Ordnung kommen nun wieder aus-

schliesslich auf Hinterpommern: die silbergraue
Seeschwalbe, der arktische Meertaucher, der

Gansesager und die Schellente, deren Brut-

platze sich indess dort auch nur in wenigen Gegenden
und auf einzelnen Seen linden. Gansesager und Schell-

ente bauen in Hohlungen der die Waldseen umsaumen-
den Baume.

Es gehbren also, ausser den beiden Gebieten gemein-

samen Vogelarten, ausschliesslich an:

Baubvbgel: Urnan 5; Pommern 4.

Sperlingsvogel: „ 6; „ 16.

Scharrer

:

„ 1
; „ 2.

Water: „ 7; „ 14.

Schwimmvdgel : ,, 2; „ 14.

Es ergiebt sich darnach ein erheblicher Procentsatz

zu Gunsten Pommerns.
Derselbe konnte seine Erklarung theils in der be-

deutenderen Grosse des Pommerschen Gebietes, da das-

selbe das Umansche um drei Mai und mehr iibersteigt,

theils in der gestreckten Lage desselben finden, wenn
nicht zwei andere Factoren noch in Betracht kamen,
die zu Gunsten des Pommerschen Gebietes bedeutend
in die Wage fallen, namlich Wasser und Wald.

Hinsichtlich des Wassers zwar nehmen die Seen
und Siimpfe im Umanschen Gebiete keinen unwesent-
lichen Flachenraum desselben ein; doch alle sind ent-

standen durch kiinstliche Anstauungen der Eliisse und
Bache, ihr Hohenstand wird regulirt je nach Bediirfniss

der Muhlen, periodisch findet ein rapides Steigen oder

Fallen des Wassers statt, wodurch die gefliigelten Be-
wohner derselben beim Brutgeschaft beunruhigt werden.

Bei den Pommerschen Gewassern finden wir
aber nur ausnahmsweise solche kiinstliche Anstauungen,
es sind eben natiirliche Seen und Siimpfe, die Natur
regulirt den Hohenstand durch zeitweisen Begen oder
Diirre; fast unmerkbar vollzieht sich hier das Steigen

und Sinken der Gewasser; die Bewohner derselben

werden nicht beunruhigt; ungestort kann der Brutvogel
seinem Brutgeschafte obliegen. Nehmen wir dazu noch
den schonen weiten Meeresstrand , so kann uns das
Verhaltniss der Water und Schwimmvbgel wie 7 : 14
und 2:14 durchaus nicht mehr auffallend erscheinen.

In Betreff der W a 1 d e r begegnen wir im Umanschen
Gebiete gleichfalls Missstanden. Die ungliicklichen Ver-
haltnisse, welche hier friiher statthatten, sind auch dort

eingekehrt; die Privatwalder wurden und werden noch
devastirt, die fiskalischen Walder zum Theil mit gleichem

Maass gemessen, zum Theil nicht geniigend verjiingt,.

und die Waldflachen haben sich von Jahr zu Jahr ver-

mindert trotz der warnenden Stimmen
;

die, hinsichtlich

dieser Missstande, dort laut geworden sind.

Die Folgen solcher Todsiinden, die schon lange auf

Spanien , Italien und anderen Landern mit schwerem
Drucke lasten, haben sich auch dort schon eingestellt,

der Begen fallt seltener, die feuchten Niederschlage sind

geringer geworden , und Land- und Wald-Wirthschaft
leiden von der entsetzlichen Diirre , die wahrend der
Sommermonate herrscht.

Den gefliigelten Sangern aber, welche die Buhe des

Waldes lieben, und welche bekanntlich auch sehr wah-
lerisch hinsichtlich der Speise und des Trankes sind,

ist es dort nicht recht geheuer, wo die Axt regiert, wo
sie anstatt des kiihlenden Quell- und rieselnden Fluss-

Wassers mit dem lauwarmen Nass stagnirender Ge-
wasser furlieb nehmen miissen; sie ziehen lieber in

andere Gegenden, wo ihnen Besseres geboten wird, und
mit ihnen geht die Hiilfe gegen das iiberhand nehmende
Heer der Insecten, insonderheit hier der Heuschrecken,

verloren.

Im Pommerschen Gebiete haben sich aber die frii-

heren, den eben erwahnten ahnliche Verhaltnisse seit

mehreren Decennien ganz anders gestaltet, die warnenden
Stimmen und die vor Augen liegenden ungliicklichen

Zustande anderer Lander haben zur rechten Zeit noch
erkennen lassen, welcher reichen Hiilfsquelle man sich

selbst, den Zeitgenossen und Nachkommen durch De-
vastirung der Walder beraube, und die BegieruDgen
haben gesucht und suchen noch mit anerkennenswerthem
Eifer die alten Waidbestande durch neue Culturen zu

erhalten und zu verbessern, welchem guten Beispiele die

Privatgrundbesitzer zum grossten Theile gefolgt sind.

Die jungen Anpflanzungen und die mehrjahrigen

Schonungen aber bieten grade den Sangern den nbthigen

Schutz und die geeigneten Brutplatze.

Es lasst sich hiernach auch das Verhaltniss der Schar-

rer, wie 1 : 2, welche beiden letzten, dem Pommerschen
Gebiete ausschliesslich angehorenden Arten, Auer- und
Hasel-Huhn , nur Bewohner der Walder sind und das,

wie 6 : 16 der Sperlingsvogel , unter welchen ja auch

die Sanger mit begriffen sind, leicht erklaren.

Wasser und Wald sind demnach zwei bedeutende

Factoren im Leben der Vogel; Entstehen oder Schwin-

den, Mangel oder Beichthum, An- oder Abwesenheit

beider bedingen zum grossen Theile die Armuth oder

den Beichthum der Vogelwelt eines Landes.

Will man also eine reiche Vogelwelt haben und mit

ihr Lust und Freude, sowie den nbthigen Schutz gegen
Ueberhandnehmen der schadlichen Insecten, so suche



83

man vor allem Wasser- und Wald-Anlagen zu begiinsti-

gen und das gefliigelte Wort Dr. C. Bolle's zu bethatigen :

,,Pflanzet nur, die Vogel werden sich schon einstellen."

Wenn aber auch, wie wir gesehen baben, die Ornis

des LTmanschen Gebietes an Artenreichthum dem des
Pommerschen nachsteht, so bleibt sie doch immer eine

interessante, indem sie manchen seltenen Brutvogel auf-

zuweisen hat.

Elster, Heher und Eichhornchen.
3 arge Nestzerstbrer kleinerer Vbgel.

Von Fr. Bockmann.

In einem grossen Garten bei meinem Wohnhause
stand ein grosser machtiger Birnbaum, in welchem schon

ein paar Jahre ein Waldrothschwanzchenpaar {Euticilla

phoenicura) sein Nest hatte. In den oberen Zweigen
dieses Baumes nistete sich ein Elsterpaar ein. Diese

ungebetenen Gaste wurden von den Rothschwanzchen
sehr angstlich beobachtet, und verstiegen sich die Vogel
sogar dazu, mit Geschrei ab und zu auf die Elstern

einzusturmen. Die Elstern beachteten indess, da sie

sich als die starkeren fiihlten, dies wenig, und nach

und nach schienen sich die Vogel mehr an einander

gewohnt zu haben. Beide Paare brachten Junge aus.

Als aber die Zeit kam, dass die jungen Rothschwanzchen
beim Eiittern lauter wurden, waren auch die Elstern

aufmerksam und flogen ab und zu an das ziemlich

grosse Brutloch der Rothschwanzchen, was die Alten

in die grosste Angst brachte ; denn sie flogen den Elstern

fast auf den Kopf, und geschah dies namentlich des

Morgens fruh. Als ich einmal wieder meinen gewohn-
lichen Spaziergang fruh des Morgens im Garten raachte,

zog mich das ausserordentlich angstliche Geschrei der

Rothschwanzchen an. Ich schlich mich, gedeckt durch

«in Eeld Stangenbohnen , naher und sah, wie eine der

Elstern ein fast ftiigges Rothschwanzchen aus dem Neste

zog. Schnell eilte ich hinzu, worauf die Elster mit

dem Raub im Schnabel davon flog, und entdeckte, dass

es bereits das letzte junge Rothschwanzchen war. Sie

hatten also alle gefressen. Hierauf wurden die Elstern

weggeschossen und ihr Nest zerstort.

Von Bewohnern von Burgfelde (Vorstadt von Ham-
burg) wurde mir versichert, dass vergangenen Sommer
fast alle Singvogel sich weggezogen hatten, da sich

viele Elstern dort angesiedelt. In Garten sollte man
diese daher nicht dulden.

Ebenso wie die Elstern, haben wir in dem Eichel-

heher (Garmdus glandarius) einen argen Brut- und
Nestzerstorer. Zu verschiedenen Malen habe ich Heher
beobachtet, welche junge Vogel geraubt hatten, und mag
hier ein Eall Erwahnung finden. In der zweiten Halfte

des Aprils ging ich noch auf Schnepfen suchend aus

und wurde durch das Geschrei von Kernbeissern (Cog-

cothraustes vulgaris) angezogen. Bald entdeckte ich die

Ursaehe der Angst der Vogel. Sie hatten sich in die

niederen Auswiichse einer Eiche, etwa 10 Fuss hoch,

ein Nest gebaut, und hier war ein Heher hastig dabei,

die Jungen zu verspeisen. Eins sahe ich selbst ver-

zehren , bei dem Erwiirgen des zweiten schoss ich den

Heher herunter. Dem jungen Kernbeisser, welcher mit

nieder fiel, war der Kopf zerbissen. Er hatte schon
ziemlich entwickelte Schwanz- und Fliigelstoppeln.

Ein Heher, welchen ich einmal fliigellahm geschossen
hatte und lebend mit nach Hause brachte, frass mit
Vorliebe kleine Vogel; jedoch mussten sie noch Federn
haben; aus gerupften machte er sich nichts.

Die schlimmsten aller Nestzerstbrer sind die Eich-
hornchen (Sciurus vulgaris) ; so niedlich dieselben auch
sind und so sehr sie auch durch ihre Munterkeit den
Wald beleben, so schadlich sind dieselben aber auch
fur die Vogelbrut, denn sie scheinen Alles zu zerstoren,

was sie finden. Ich habe zwei Falle beobachtet, wo
dieselben beim Zerstoren von Nestern betroffen wurden.
Bei einem Morgengang in den Stadtforst (Eilenriede bei

Hannover) zog mich ein Finkenpaar durch seine iingst-

lichen Geberden an ; ich blieb stehen , um nach der

Ursaehe zu forschen, welche ich denn auch bald ent-

deckte. Auf einem niedrigen, schlank auslaufenden

Aste einer Eiche hatten dieselben ihr kunstvolles Nest
gebaut. Ein Eichhornchen war dariiber her, um sich

den Inhalt desselben gut schmecken zu lassen. Ich sah,

dass dieses vier noch nackte Junge, eins nach dem an-

dern , aus dem Neste nahm und gemiithlich verspeiste,

und als ich hinzutrat, um es zu verscheuchen, hatte es

kaum Eile.

Ein anderes Mai sah ich, wie ein Eichhornchen einen

jungen Staar aus einem Neste hervorholte, sich mit

demselben hoher in den Baum begab, ihn dort ver-

speiste , und sich kaum um das Drangen der Alten,

welche ihm ziemlich nahe auf den Leib ruckten,

bekummerte. Nach Verspeisen des Vogels kam es

wieder herunter, um sich noch mehr Beute zu holen.

Als es den Kopf in das Nistloch gesteckt hatte, lief ich

hinzu und stiess mit dem Fusse gegen den Baum, wo-
rauf das Eichhornchen behende den Kopf zuriickzog,

aber wiederum einen jungen Staar im Maule hatte,

welchen es durch den Schreck fallen liess und sich

aus dem Staube machte. Ich bin ofters nach ein paar

Tagen Zwischenzeit zu dem Baum zuriickgekehrt, doch

war das Nest leer. Ob nun das Junge, welches ich

ihm abgejagt, das letzte war, oder ob sich das Eichhorn

die Beute noch nachtraglich geholt hat, weiss ich nicht.

Aus diesem, wie aus noch Aehnlichem, welches Freunde

von mir gesehen haben, geht die ausserordentliche Schad-

lichkeit der Eichhornchen fur die Vogelbrut hervor, und
sollte man dieselben niederschiessen, wo man sie antrifft.

Vor der vollstandigen Ausrottung schiitzt sie schon ihre

Scklauheit.

Hefe und Gewollbildung.

Von Dr. von Gloeden.

Die Nr. 1 des Ornithologischen Centralblattes bringt

Einwendungen auf meine Bemerkungen in Nr. 8 vorigen

Jahrganges d. Bl. iiber von Brehm empfohlene Verfah-

rungsweisen bei der Futterung von Vbgeln. Im Interesse

der Wissenschaft kann ich dem Herrn Verfasser fiir

die versuchte Widerlegung nur dankbar sein; dasselbe

Interesse nothigt mich aber gleichzeitig zu nachstehender

Erwiderung.
Zunachst wird behauptet, Brehm habe das Aus-
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driicken der Semmel zur Entfernung der Hefe nicht

empfohlen, weil er gleich hinterher eine andere An-
sicht aufgefuhrt. Meines Bediinkens beweist dieser

Umstand ei.ne indirecte stillschweigende Empfehlung
fur beide Verfahrungsweisen. Dies war es namentlich,

was mich zu einer Beleuchtung veranlasste. Dieser

letzteren gegeniiber wird nun angefiihrt, dass an manchen
Orten auch die Hefe obergahrer Biere zum Brotbacken

benutzt werde, welche mitunter so stark mit Hopfen-

bitterstoff gemengt sei, dass das damit hergestellte Ge-

back ungeniessbar werde und Leibscbmerzen verursache,

weshalb das Ausdriicken immerhin von der Vorsicbt

geboten werde.

Brehm sowobl als ich sprechen nur yon Hefe, hier

aber handelt es sich um die Entfernung eines derselben

fremden Bitterstoffes. Dieser findet sich wohl bei dem
zu Anfang der Gahrung sich bildenden Schaum, ist

aber nicht in penetranter Weise bei der spater entste-

henden Hefe, nach vollendeter Bottichgahrung, vorhanden,

letztere wird dann im Geschmack etwa der Wiirze
gleichkommen ; erstere wird daher in der Begel von
der zu verkaufenden Hefe getrennt. Es liegt iiberhaupt

nur zu sehr im Interesse der Bierbrauer und Backer,

nur gute Waare zu Markte zu bringen, als dass hier

irgend eine Gefahr zu besorgen ware. Wenn aber ge-

legentlich mal eine unkundige Hausfrau das Sprichwort

bewahrheitet : „Backen und Brauen gerath nicht immer",
so ist das eben verdorbene Waare, der gegeniiber es

keiner Warnung bedarf, denn was fur Menschen ungeniess-

bar ist, wird Niemand seinen Insectenvbgeln ohne
Weiteres fiittern wollen, obschon Thiere haufig ohne
Nachtheil verzehren, was dem Menschen nicht behagt.

Es eriibrigt dann aber immer noch die Frage, ob das

Humulin fur die Vb'gel schadlich ist, wofur der Beweis
nicht geliefert wird.

Stark gehopfte Biere schaden uns keineswegs, dem
Brotteige wird nur verhaltnissmassig sehr wenig Hefe
zugesetzt ; sollte er aber trotzdem dadurch bitterer

werden als das bitterste Bier, so wiirde eine Geschmacks-
probe und allenfallsiger Nichtgebrauch sich weit mehr
empfehlen, als das unbedingt nachtheilige Einweichen
und Ausdriicken.

Ich habe ferner eine absichtliche Fiitterung mit un-
verdaulichen Stoffen, lediglich zum Zweck der Gewoll-
bildung, unsinnig genannt, und glaube diesen Ausdruck
auch heute noch aufrecht erhalten zu miissen.

Unverdauliche Stoffe geniesst die ganze Thierwelt,

mit Einschluss des Menschen, und zwar nothgedrungen;
ware das zu vermeiden, so wiirden wir namentlich fur

grossere Stadte einen bedeutenden Fortschritt zu re-

gistriren haben, denn es wiirden alsdann nicht nur die

Aborte auf ein Minimum reducirt, sondern auch ihre

unangenehmen Folgen, Seuchen u. s. w. in gleichem
Maasse beschrankt, wenn nicht ganz vermieden werden.
la der Vogelwelt liegen die Verhaltnisse nicht nur
nicht „anders", sondern sogar schlimmer, denn diese

Thiere sind nicht immer, wie der Mensch, im Stande,

sorgfaltig zu rupfen und zu enthauten, und daher
werfen Eulen und andere Rauber jederzeit ihre Ge-
wblle. Wenn hieraus aber geschlossen wird: „in der
Gefangenschaft miissen sie daher so gefuttert werden,
dass ihnen die Gewbllbildung mbglich wird, denn wir

miissen die gefangenen Vbgel, soweit dies erreichbar

ist, so halten, wie sie die Natur halt," so ist dieser

Schluss fur die Nothwendigkeit der Gewbllbildung
mindestens voreilig. Der freilebende Vogel muss Ge-
wblle bilden, weil die Natur ihm Verdauliches und TJn-

verdauliches in mehr oder minder untrennbarer Form
liefert, und die Ausscheidung auf anderem Wege, wie
ich nachgewiesen zu haben glaube, unthunlich erscheint.

Damit ist aber noch keineswegs der Beweis erbracht,

dass dem gefangenen Vogel solche Stoffe zum Wohl-
befmden nothwendig sind. Dagegen ist ein sehr wichtiger

Punkt fur das Wohlsein gefangener Vbgel in der

Weise, wie sie von der Natur gehalten werden, iiber-

sehen; es kommt namlich nicht darauf an, ob z. B.
eine Eule eine Maus mit oder ohne Haare verzehrt,

gross aber ist der Unterschied zwischen einer Fiitterung

mit „Mausen" und der mit „Bindfleisch". Je kleiner

das Thier, um so zarter und leichtverdaulicher sein

Fleisch. Unsere Eulen aber ernahren sich mit Thieren

von hbchstens Kaninchengrbsse, mit Rindvieh speist die

Natur keine einzige, eine derartige Fiitterung ist mit-

hin wider die Natur, unnatiirlich. Kein Wunder, dass

der schwache Verdauungsapparat des Waldkauzes, der

Mausefleisch zu verdauen und die Haare auszustossen

vermag, mit den groben Fasern des Bindfleisehes nicht

fertig werden konnte, dass das Thier an Unverdaulich-
keit litt, und in der Noth seines Herzens Bindfaden und
Scheuerlappen verschlang. Aus diesem Verhalten des
Waldkauzes folgt daher keineswegs, dass das Rindfleisch

durch einen Zusatz von Haaren oder Federn zur natur-

gemassen Nahrung werde. Jahre lang habe ich fast

unsere sammtlichen Tag- und Nachtraubvbgel aus-

schliesslich mit zerlegten Thieren gefuttert, weil eine

andere Fiitterung mit meinen Zwecken collidirte, und
zwar vorzugsweise mit Vbgeln , besonders Tauben,
die mir ein Flug mehrerer hundert reichlich lieferte,

Eichhbrnchen, Kaninchen, und die grbsseren Tagrauber
auch wohl mit Xatzen- oderHundefleisch. Mause wurden
nur zufallig beachtet, weil sie in der Begel der Zahl der

Thiere gegeniiber keiner Beachtung werth waren, nie aber

krankelte oder starb mir gar ein so gefuttertes Thier.

Ebenso ist es bei den Insectenfressern ; sie bediirfen

der Gewbllbildung nicht, wohl aber ist ihnen grober
Sand zur Befbrderung der Verdauung niitzlich. Nest-

vbgel geben kein Gewblle, weil die Alten sich wohl
hiiten, ihnen IJnverdauliches in den Mund zu schieben.

Der gefangene Vogel ist in alien seinen Lebensausse-

rungen dem Wildling gegeniiber abgeschwacht , daher

auch in der Verdauung subtiler. Kafigvbgel dauern
deshalb auch regelmassig weniger lange, als solche in

einem Zimmerfluge oder einer Voliere; aufgefiitterte

Vbgel sind schwachlicher als wild eingefangene.

Dass Krahen und andere Vbgel, trotz Ueberflusses

sonstiger Nahrung, mitunter diese oder jene Frucht
geniessen und alsdann Gewblle bilden, beweist fur die

Nothwendigkeit iiberhaupt der letzten Erscheinung gar

nichts, sondern nur, dass auch die Krahe eine gelegent-

liche Abwechslung liebt, und sich dann die unvermeid-

liche Folge ohne Murren gefallen lasst. Unser Kolkrabe
giebt in der Freiheit seiner Nahrung entsprechend stets

Gewblle, halt aber in der Gefangenschaft Jahrzehnte

aus, ohne eines Wiirgmittels zu bediirfen.
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Fur Insectenvogel muss das Putter unter alien Um-
standen leicht verdaulich sein, der Grad der zulassigen

Concentration hangt aber von der Grbsse des zur Ver-

fugung stehenden Raumes und den Temperatur - Ver-

haltnissen ab, unter denen die Vogel gehalten wei'den.

Am gesundesten bleiben sie jedenfalls, wenn man sie

mit Eintritt der Mauser in einen Stubenflug setzt, und
in einem solchen ungeheizten Raume bis zum nachsten

Friihjahr, dem Eintritt der Gesangeszeit, belasst. Mit
den Naehtheilen des Zufettseins hat es dann keine

Noth, Gewollbildung aber ist unter alien Umstanden
iiberflussig, man hat sie nicht zu vermeiden, aber auch

keineswegs kiinstlich hervorzurufen. Auch ist nicht

zu iibersehen, dass der Verdauungs-Apparat eines mit

concentrirterem Futter als die Natur es liefert ernahrten

Thieres nach Maassgabe der Concentration jenes einer

Verengung unterliegt, die ihn nachgerade zur plotz-

lichen Aufnahme unverdaulicher Stoffe ungeschickt

machen diirfte.

spriingliche schone Scharlachroth umwandeln ; heute
sind Wangen, Oberkopf, Brustseiten, unterer Riicken,

Steiss und Biirzel schon fast vollstandig roth, nur Ober-
brust und oberer Riicken noch gelblich, Fliigel schwarz,
und vollstandig neue, vollkommen schwarze Schwanz-
federn. Emil Linden.

Nachtragliche Bemerkungen
liber meine Pfleglinge.

Zur Erganzung meiner friiheren Mittheilung iiber

den Jagerliest,Sirgang und Scharlachtangara
gebe ich nachstehende Bemerkungen:

Das Gefieder des Jiigerlicst ist dichter, voller und
weicher geworden, die mittleren Fliigeldeckfedern schim-

mern nun schuppenartig in zartem Hellblau, nur die

Fliigeldecken und der Schwanz sind eigentliche Federn

mit Barten, das ganze iibrige Gefieder ist zerschlissen,

und alle diese ausgebildeten Federn sind nicht glatt

anliegend, sondern wie gekrauste Spitzen, also wellen-

formig. Viele Federn haben dadurch das Eigenthiimliche

eines aufgeworfenen Randes. Der Strich unter dem
Auge und auf der innern horizontal liegenden Haube
ist nun l 1^ ctm. breit und im schonsten Braun. — Trotz

des gelinden Winters hielt ich ihn noch bis Marz im
geheizten Raume bei Ziinmertemperatur. Sein Kafig

befindet sich unmittelbar am Futtertisch ; wahrend des

ganzen Morgens sind wir uns also ganz nahe, und ist

sein Benehmen sehr zutraulich. Er blinzelt und dreht

seinen dicken Kopf nach jeder Bewegung und lasst

seine starke Stimme oft 4— 6mal hintereinander und
ganz ohne Einfluss der Tageszeit erschallen.

Mit Mausen war seine Mahlzeit einige Zeit schlecht

bestellt, da diese mangelten; seit ihm einige durch die

weiten Maschen am Thiirchen entkommen sind, stellt

er sich jetzt hier auf, damit sie nicht entwischen. —
Gekochtes Fleisch wird dem frischen und jedem an-

deren Futter vorgezogen.

Der griine Sirgang verdient nun cher seine Farben-

bezeichnung , obwohl sie in der Hauptfarbung immer
noch rein hellblau ist ; einzig der Oberkopf, Kehle und
Oberbrust gehen in ein zartes Blaugriin iiber ; die brau-

nen Fliigel sind an den Spitzen silbergrau gerandet,

was bei zusammengelegtem Fliigel einige hiibsch ab-

stechende Tupfen bildet. —
Ganz gegen mein Erwarten wird sich das gelblich

griine Gefieder der Scharlachtangara durch eine vollstan-

dige Mauser, also nicht durch Verfarbung in das ur-

Ein neuer Brutvogel der Mark.

In meinen „Materialien zu einer Ornis der Mark
Brandenburg" (Journal fiir Ornithologie 1876) habe ich

die diirftigen Angaben zusammengestellt, welche iiber

das Vorkommen des Girlitz, Dnjospiza serinus (L), in

dem genannten Gebiet berichten. Leider waren ihrer

nur wenige. Zweimal ist die Art in der Provinz

gefangen worden und ein Mai will ein, freilich sehr

zuverlassiger, Beobachter ihren Gesang gehort haben.

Kurze Zeit nach der Veroffentlichung meiner Ai'beit

wurde mir das Yergniigen, durch die Giite des Herrn
Regierungs-Rath Henrici in Frankfurt a. 0. eine

Nachricht iiber ein Brutvorkommen des Girlitz in der

Mark Brandenburg, und zwar in der Umgegend vorge-

nannter Stadt, zu erhalten. Herr Henrici theilte mir

mit, dass er den Girlitz am 10. Mai 1876 zum ersten

Male zu horen Gelegenheit hatte. Der Vogel sass,

eifrig singend, auf einem kahlen vorspringenden Zweige
einer Akazie, die auf dem buschreichen Frankfurter

Kirchhofe stand. In den ersten Tagen wurde nur das

Mannchen gesehen und gehort, am 13. endlich gelang

es , auch das Weibchen zu beobachten , welches eifrig

nach Niststoffen suchte und dieselben in eine dichte

Fichte trug. Auf der aussersten Spitze eines starken

Seitenzweiges derselben , ungefahr 7' vom Stamm und
20' von der Erde entfernt, fand sich denn auch das

Nest, welches am 15. Mai fertig gebaut war, und am
17. das erste Ei enthalten mochte. Von dieseui Tage
ab waren die Vogel spurlos verschwunden. Entweder
miissen sie weggefangen oder einer herumstreifenden

Katze, oder einem anderen Raubthiere zur Beute

geworden sein. Als nach wenigen Tagen das Nest,

welches allerliebst fast ganz aus Federn gebaut war,

herunter geholt wurde, befand sich in demselben nur

ein Ei.

In diesem Jahre habe ich das Gliick gehabt, den

Gesang des Girlitz im Freien selbst zu horen. Herr

Regierungs-Rath Henrici und Sohn, Dr. Reichenow,

Freund Gadow und Schreiber dieses waren am 6. Mai
auf einer ornithologischen Excursion in der Umgegend
von Peitz in der Niederlausitz. Nachdem Herr Henrici,

der vorausgefahren, den Girlitz bereits in einem Garten

der Stadt gehort, trafen wir den Vogel spater noch

ein Mai in dem Garten des Kgl. Domanenpachters

Herrn Th. Berger in Ottendorf an. Er sass auf

einer Fichte und liess von hier aus seinen munteren

hellklingenden Gesang ertbnen. Dass der Vogel einem

hier briitenden Paare angehorte, diirfte wohl kaum zu

bezweifeln sein. Vielleicht biirgert sich die Art im
Laufe der Zeit in der Mark ebenso ein, wie dies in

der Oberiausitz der Fall gewesen , wo sie jetzt von
Jahr zu Jahr haufiger beobachtet wird. Ich mochte

alien markischen Ornithologen die Bitte an's Herz
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legen, auf das Vorkonimen dieses interessanten kleinen

Finken recht zu achten.

Die kleine Excursion nach Peitz und Uingegend gab

uus nicht nur Gelegenheit, das Vorkommen des Girlitz

in der Gegend zu constatiren, sondern verhalf uns auch

zu biologischen Beobachtungen iiber verschiedene Sumpf-

und Wasservogel , insbesondere zur Besichtigung einer

Kolonie von Lachmoven, welche die ausgedehnten Teiche

(76 an der Zahl) , die ein Areal von c. 4500 Morgen
umfassen , und auf denen von Herrn B e r g e r eine

grossartige Karpfenzucht betrieben wird, bevolkern. Da
die Raubvogel und Krahen diesen Fischteichen und den

daselbst nistenden Enten und Mdven (auch die Saatkrahe

wird als Eierrauber beobachtet) grossen Schaden thun,

so werden diese Vogel von den Bauern der TJmgegend

erlegt, ihre Eier gesammelt und gegen Bezahlung an
Herrn Berger ausgeliefert. Eine grosse Anzahl von.

Eiern, sowie mehrere erlegte Raubvogel wurden uns von
dem Genannten in freundlichster Weise zur Verfugung
gestellt. Eiir die im hochsten Grade liebenswiirdige

Gastfreundschaft , mit der wir emfangen und aufge-

nommen, und die uns stets mit dankbarer Erinnerung
an den in Peitz verlebten Tag wird zuriickdenken

lassen , sei es mir gestattet , in meiner Genossen und
meinem Namen Herrn Kgl. Domanenpachter Berger
in Ottendorf, Herrn Kgl. Oberforster Witzmann in

Janschwalde , sowie Herrn Revierfdrster Busse in

Peitz unseren verbindlichsten Dank an dieser Stelle

auszusprechen.

Herman Schalow.

Vereins-Angelegenheiten.

Ornithologischer Yerein in Stettin.

Auszug aus dem Jahresberichte: Die eingerichteten

Zuchtstationen lieferten ein durchaus giinstiges Resul-

tat. In einzelnen Dorfern der Umgegend Stettins

werden fast nur noch Racehiihner geziichtet, und die

wenig rentirenden Landhiihner sind meistentheils besei-

tigt. Die Thatigkeit auf dem Gebiete des Vogelschutzes

war eine rege und erspriessliche. Die Errichtung von
Futterplatzen hat sich vortrefflich bewahrt; verfuttert

wurden 300 Kilo Hafer, 420 Kilo Hanf und eine Anzahl

Kilo Talg und Fleisch. — Der bisherige Jahresbericht

fallt fur die Eolge weg, und tritt an dessen Stelle eine

Monatsschrift. — Die Neuwahl des Vorstandes

ergab: Dr. Bauer Vorsitzender; Ober-Post-Cassirer

Maud und Dr. Hart wig Stellvertreter; Schriftfdhrer

die Herren Priitz, Rbhl und Wiegener.

Von Seiten des Badischen Vereins fur Geflugelzucht

geht uns folgende Mittheilung zu:

„Wenn in No. 8 des Ornitholog. Centralblattes be-

ziiglich des Vereins fur Vogel-Kunde und -Zucht in

Kassel erwahnt ist, dass derselbe fur die Hauswirth-
schaft einen grosseren Eierertrag und bessere Schlacht-

thiere durch Kreuzungen zu erzielen suche und dass

bis jetzt kein ahnlicher Verein in Deutschland bekannt
sei, der seine Thatigkeit in dieser "Weise auf das

praktische Gebiet ausgedehnt hatte, so diirfte mit Recht
anzunehmen sein, dass dem Herrn Referenten die

Thatigkeit des Bad. Vereins fur Geflugelzucht unbe-

kannt ist. — Dieser, seit dem Jahr 1863 bestehende
Verein strebt seine Zwecke u. A. hauptsachlich zu
erreichen durch: ,,Ziichtung edlen Gefliigels reinerRace
und in planmassiger Kreuzung zum Zweck der Erprob-
ung und Verbreitung desselben." Speciell auf Zuchtung
zweckmassiger und vortheilhafter Kreuzungen hat

besagter Verein in den letzten Jahren sein Hauptaugen-
merk gerichtet und sucht in dieser Hinsicht durch
Schrift und That zu wirken. Zeugniss hiefiir geben
die mehrfachen Aufsatze iiber Kreuzungen in dem
„Monatsblatt des Badischen Vereins fiir Ge-
flugelzucht" und die zahlreichen Kreuzungspro-
ducte, welche seit einer Reihe von Jahren schon auf

den vom Verein veranstalteten Ausstellungen sich pro-

duziren und, so weit verkauflich, rasch und leicht Lieb-

haber finden; iiberdies werden bei den Pramiirungen
schone und niitzliche Kreuzungen ganz besonders vom
Vorstande beriicksichtigt, welcher solche in wirthschaft-

licher Beziehung fiir viel vortheilhafter und zur Hebung
der Gefldgelzucht erspriesslicher erachtet, als die Zucht
reiner Racen. Damit soil indessen keineswegs gelaugnet
werden, dass auch letztere unter gewissen Uinstanden

ihre Berechtigung hat." D. Red.

Zoological Society of London.

Sitzung vom 17. April. Vorsitzender Herr Osbert
Salvin. Von ornithologischen Mittheilungen wurden der

Gesellschaft vorgetragen: Eine Arbeit von Herren Forbes
iiber das eigenthiimliche Organ, welches unter dem
Namen ,,bursa Fabricii" bekannt ist, und iiber die Ab-
weichungen derselben bei verschiedenen Vogelgruppen.
-— Ferner von Herrn Taczanowski eine Liste von
Vogelarten aus ]Nordwest-Peru, welche von den Herren
Jelski und Holzmann wahrend des Jahres 1876 gesam-

melt wurden. Unter mehreren neuen und interessanten

Formen war eine neue Finkengattung und Art, Gna-
thospiza raimondii. — Von Herrn Ramsay lag vor:

Der Schluss eines Verzeichnisses der Vogel, welche im
Nordosten von Queensland, insbesondere in der Rocking-
ham Bay angetroffen wurden, und von Dr. F i n s c h ein

vorlaufiger Bericht iiber die Vogel, welche derselbe im
nordbstlichen Theile von Turkestan sammelte. —
Marquis von Tweeddale gab Beschreibungen

von vier neuen Vogelarten der Indischen Region

:

Trichostoma leucoprocta, Chri/sococcyx limborgi, Pomato-
rhinus avsteni (von Tenasserim) und Brachypteryx buxtoni

(Sumatra). — Herr Salvin sprach iiber eine neue
Art der Familie Ampelidae von Costa Rica: Phaenoptila

melanoxantha.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Zur vorliiufigen Benachrichtigung diene, dass die

diesjahrige Jahresversammlung Mitte September in

Dresden stattfindet.
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Nachrichten unci Neuigkeiten.

Die Eiersamilllung der Gebruder Miiller (Prof.

Dr. August M., gestorb. in Konigsberg i/P. 1875, und
Dr. Theodor M. in Berlin), eine der altesten hervor-

ragenden Privatsammlungen, wenig spater als die B a

-

d e c k e r'sche begriindet , ist von dem K g 1. Zoolo-
gischen Museum in Berlin erworben und wird so-

mit der Wissenschaft dauernd erhalten und den Oologen

zum Studium zuganglich bleiben. Der Werth dieser

Sammlung, welche aussehliesslich die Eier deutscher

Vogel umfasst, besteht in der reichen Auswahl von Va-

rietaten, deren Anzahl gegen 6000 betragt. Aus vielen

Hunderten von Sammlungen und wobl aus einigen

Hunderttausenden von Exemplaren verschiedener Ge-
genden sind die abweichenden Formen und Farben aus-

gewahlt und so Varietaten-Collectionen zusammenge-
bracht, wie sie selten gefunden werden. — Oologen,

welche wissenschaftliche TJntersuchungen anstellen,

diirfen nicht versaumen, die Sammlung in Augenschein
zu nehmen.

Es ist mehrfach die Klage laut geworden , dass die

Schriften mancher Ornithol. Vereine nicht anders als

durch Mitgliedschaft zu erhalten seien. Es diirfte im
Interesse der Vereine liegen , ihre wissenschaftlichen

Leistungen moglichst verbreitet zu wissen, und sollten

dieselben daher darauf Bedacht nehmen, dass auch
Nichtmitgliedern die Vereinsschriften auf buchhandl.

Wege zuganglich werden.

Die Zeitschrift fur die gesamm ten Natur-
wissenschaften von Prof. Dr. Giebel bringt die

Notiz , dass in dem durch seinen Reichthum an Petre-

fakten beriihmten lithographischen Schiefer von Solen-

hofen ein Fund von grbsstem Interesse gemacht sei,

namlich einer zweiten Archaeopteryx lithographica

!

Das Exemplar soil vollstandiger sein als das erste, vor

zwanzig Jahren gefundene, welches sich jetzt in London
befmdet. Namentlich ist der Kopf vorhanden, so dass

wir genauere Kenntniss von dieser, halb Vogel, halb

Reptil darstellenden Thierform der Vorwelt erhalten

werden. Der Finder ist wiederum der Entdecker des ersten

Exemplars, Hen* Ernst Haeberlein in Pappenheim.

Fragen und Auslumft.

In No. 1 1876 dieses Blattes wurde auf die iiber-

raschende Entdeckung von Dr. A. B. Meyer aufmerk-

sam gemacht, dass die vorzugsweise griingefarbten

Arten der Papageien-Gattung Eclectus die Mannchen
zu den rothen Arten seien , und den Liebhabern die

Beachtung dieser Entdeckung und die Anstellung von
Ziichtungsversuchen , welche am besten weitere Besta-
tigung Liefern konnten, empfohlen. Mit Bezug auf
diese Notiz erhalten wir folgende Mittheilung:

„Vor etwa dreiviertel Jahren erhielt ieh einen

Griinedelpapagei [Eclectus chloris), aber trotz aller

Miihe gelang es mir nicht, dazu einen Eel. grandis,

welcher das Weibchen des ersteren sein soil, zu erwer-
ben, um Beobachtungen anzustellen. Jetzt ist mir nun
der bisher gesunde Vogel plotzlich eingegangen und
wurde dem Praparator des hiesigen Landesmuseums
zum Ausstopfen iibergeben. Dabei stellte es sich

heraus, dass das Exemplar ein Weibchen gewesen
(ein Widerspruch also mit obiger Angabe), was von
dem Praparator bestatigt werden kann. Dieser Fall

diirfte alle Ornithologen interessiren und ware es

erwiinscht, wenn alle Besitzer von Papageien dieser

Gattung, die das Ungluck haben, einen solchen Vogel
durch den Tod zu verlieren, durch gewissenhafte ana-

tomische Untersuchung der Geschlechtstheile diese

hochst wichtige Frage Ibsen helfen wollten. Sobald

sich mir Gelegenheit bietet, solche Vogel zu erwerben,

werde ich weitere TJntersuchungen und Beobachtungen
anstellen und die Resultate verbffentlichen."

Agram. H. Fiedlee.

Briefkasten der Redaction.

in G. : Gelangt in nachst. Nummer zur lUt-Or. Qu.

theilung. — Prof. G. in H. .' Wir werden nicht ver-

fehlen, das Werk , welches uns schon manchen Dienst

geleistet, sogleich nach dem Erscheinen anzuzeigen und
zu besprechen.

Eingegangene Drucksaclien.

Vogel-Marchen von Dr. Baldamus (Dresden.

G. Schoenfeld's Verlag). Von der Verlagshandlung. —
Die durch Thiere erzeugtenBaumringelun-
gen. Von Prof. Dr. Altum. Vom Verfasser. — Ueber
den Entwurfeines Vogelschutzgesetzes im
deutsch. Reichstage. Von Prof. Dr. Altum. Vom Ver-

fasser. — Etudes d'Ornithologie Africaine.
Par Sharpe et Bouvier. Von den Verfassern. — Aves
das possessoes portuguezas d'Africa occi-
dental par Barboza du Bocage. (XII. u. XIII. Lista.)

Vom Verfasser. — Schweizerische Ornithol.
Blatter, No. 5— 9. Vom Herausgeber.— Mittheilun-
gen des Ornith. Vereins inWien, No. 5. Von der

Redaction. — Monatsschrift des Sachs. -Thur.
Vereins fiirVogelkunde, No. 5. Von der Redaction.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Folgende aus der Sammlung der deutschen Expedition nach der Loango-Kiiste stammenden Balge sind

zu den beigesetzten Preisen (in Mark) abzugeben:

Sula capensis . .

M.

6 Actit. hypoleuc.
M.

. 2 Scopus umbretta

Plotus Levaillanti . 8 Totan. canescens . . 2 Ibis caffrensis .

Charadr. tricollaris . 6 — glareola . . . 2 Nycticor. griseus

Chettus. inornata .
'6 Parra africana . 3 Ardea garzetta .

Calidr. arenar. . . . 3 Porphyr. Alleni . 2—5 — atricapilla .

M.

3

6

4
2
2

Ardea minuta .

Peristera puella

— afra . . .

Turtur erythrophr.

Treron calva

M.

1

2
2
3
3



M.

9

6
9

1

15
4
2
3
2
2
2
3
6

3
-6
2
2
2
2
2

Da die vorhandenen

haftem Zustande. —
[82]

Gypolderax angol.

— (juvj ;• •

HaliaSt. vocifer .

Agapom. pullaria

Turacus cristatus

Corythaix persa

Colius nigricoll.

Coccyst. glandar.

Chrysococc. cupreu,

Megalaema leucol.

Gymnobucco calv.

Trachyph. purpur.

Pogonorh. bident.

Picus Caroli

Buceros fasciat.

Eurystom. afer

Halcyon seneg.

— orientalis

Alcedo eristata

— picta . .

NB.
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Ceryle rudis

Merops Savigni

— angolensis .

— bicolor . .

Upupa africana

Cypsel. parvus .

Hirundo nigrita

— puella . .

— senegalens. .

Muscicapa lugens

Platystira cyanea
— leucopyg.

Terpsiph. atrochal.

Dicrurus corac.

Laniar. major
— gambensis .

— gutturalis

— sulphureipect.

— leucorhynch.

Nicator chloris .

Balge nach Auswahl von c. 1000 Expl. iibrig geblieben,

Von einigen Arten sind audi Expl. in Spiritus vorhanden.

I. A. Dr. Falkenstein, Berlin N.

M.

2 Lanius Smithi . . .

M.
2

2 Nectarin. Jardinei 2
2
3
2
2

— chloropyg. . . .

— cyanoceph. .

Pycnonot. tricolor .

Criniger simplex .

2
2
2

2
2 — nwosus . . . 2
2 — notatus . . 2
2

2
2

Andropad. virens .

Phyllastr. fulviventr.

Corvus scapulat. . .

. 2
2

3
2
2
2

Lamproc. splendid.

Pholidaug. Verreauxi

Sycob. cristatus

4
4
2

2 — nitens 2
2
2

. 3

Symplect. jonquillaceu^

Hyphant. nigerrim.

— cinctus

2
2
2

3
2

— aurantiigula

Ploc. erythrops 2

M.
Pyromel. flammiceps .

Vidua macrura
2
2— principalis .

Pyrenest. capitalb.

Passer Swainsoni .

2
2
2

Pytelia melba . .

Spermest. cucull. .

Estrelda phoenicot.

Chloropeta natalens.

Macronyx croceus .

Anthus Gouldi . .

1

1

1

2
. 2

2
Motacilla vidua 2
Budt/t. Jlavus . .

Cichlad. ruficauda

Bessorn. natalens.

. 2

. 2
2

— intermedia . 2
Ruticilla phoenicurus . 1

so sind manche in mangel-

W. Friedrichstr. 140.

Zoologischer Verlag von R. Friedlander & Sohn
in Berlin N. W., Karlstr. 11.

Kallmann's Naturgesch. d. Vogel Deutschlands. Mit

Zusatzen u. Nachtragen v. Blasius u. Bald am us.

Vollstfindig in 13 Banden, gr. 8. mit 400 colorirten

Eupfertafeln. (Ladenpreis Mk. 036. —) Ermassigt

auf Mk. 375. —
L. Eeichenbach's Specielle Ornithologie. Monogra-

phien d. Vogel , mit 911 colorirten u. 112 schwarzen

Tafeln. — Jede Abtheilung wird einzelnab-
gegeben. Specielle Preisliste gratis franco.

Die Nester u. Eier der Vogel von H. R. Schinz,

in Abbildgn. u. Beschreibungen. Zurich 1830. gr. 4.

mit 44 Taf. d. Nester u. 30 Taf. d. Eier, zus. 74 fein

color. Kupfertafeln. (Ladenpr. Mk. 104.) Fur Ik. 48.

Kiirzlich erschien : Lagerkatalog No. 254, Orni-
thologie, und steht franco gratis zu Diensten.

Berlin N. W., R. Friedlander & Sohn,

Karlstr. 11. Buchhandlung und Antiquariat

[74] fur Naturwissenschaften.

1 Stamm r. weisse Italiener-Huhner fur 20 Mark u.

1 schwarzen schon gelb gezeichneten , 2 Monate alten

Dachshund fur 15 Mark hat abzugeben
Otto Parczyk,

[83] Hauptlehrer in Pstronsna, Post Czernitz.

Wegen bevorstehender Renovation meiner
Geschaftsraume

beabsichtige ich circa 300 Stuck

„Kanarienliahne"
zu ermassigten Preisen sobald als moglich abzugeben
und zwar anstatt Mark 36, 30, 24, 20 und 18

mit Mark 30, 24, 20, 17 und 15.

Kastenkafige und Insecten-Tinctur

halte fortwahrend vorrathig.

[76] R, Kasper, Breslau.

Kin Priiparaior gesucht.
Zur Wiederbesetzung der Praparator- (bezw. Conser-

vator-) Stelle am Herzoglichen Naturhistorischen Museum
werden noch neue Meldungen innerhalb der nachsten 14
Tage angenommen. — Erforderlich : Allgemeine Bildung

und speciell zoologische und anatomische Kenntnisse.

Gewandtheit in alien Praparationsarbeiten , besonders

auch im Aufstellen grosserer Siiugethiere. Einsendung
von Attesten und Probearbeiten (ausgestopfte Saugethiere

und Vogel, womoglich auch Skelette).— Gehalt ungefahr

1500 bis 2000 Mark (event, auch mehr) nebst Woh-
nungsgeldzuschuss. — Weitere Auskunft ertheilt

Professor Dr. Willi. Blasius.

Braunschweig, den 26. Mai 1877.
^

[85]

Billig und schBn fiir Aquarien:
Kleine bunte flinke Fischchen (Ellritzchen) a Dutz. 2 Mk.
Wasser-Molche in verschiedenen Farben und Zeichnungen
a Dutz. 1 Mk. Gelbgefieckte Molche (Salamandra ma-
culata) a Dutz. 1 Mk. 50 Pf. Wasser-Schnecken mit

Hausern a Dutz. 2 Mk. Laub-Frosche a Stiick 50 Pf.

Feuerkrbten (Unken) a Stiick 1 Mk.
Hier Angeftihrtes mit Verpackung.

Fiir Terrarien:
Ringelnattern a Stiick l ]

/g
—2 Mk. Blindschleichen a

Stiick 1 Mk. Graue und griine Eideehsen a Stiick 25

—

50 Pf. mit Verpackung. Zum Fiittern fiir Terrarien-

Thiere griine und braune Frosche a Dutz. 36 Pf.

Kanarieu-Rol Ier-Gesang-kasteu

aus Fichtenholz, leicht und solid, roth gebeizt, Napfchen

zum Einschieben, dass sich der Vogel baden kann, 40
cm. lang, 22 cm. hoch und 20 cm. tief, Schubfach zum
Reinigen, mit Verpackung (Leistenverschluss) a St. 3 Mk.
Versandt-Kafige in verschiedenen Grossen billigst.

Nest-Eier v. Porzellan a Dtz. 1,20 Mk., 100 St. billiger.

Vogel - Napfchen von Porzellan in verschiedenen

Grossen von 20—50 Pf. a Stiick. [81]

A. Tenner in Sonneberg, Herzogthum S. M. H.

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

Druck: (i. Piltz'sche liuchdruokerei (Otto Uauthal) iu Naumlmrg a/S
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Aus unseren Mauern.
Eine ornithologisclie Planderei.

Von Herman Schalow.

(Schluss.)

Der Wiedehopf, Upupa epops, war in friiheren

Jahren ein nicht seltener standiger Bewohner der grosse-

ren Stadtgarten
;

jetzt ist er seltener geworden, doch

soil noch im vergangenen Jalire ein Parchen im Garten

des Kriegsministeriums in der Leipzigerstrasse gebriitet

haben. Auch die Zeiten sind nicht allzu lange voruber,

in denen der Ruf des Kukuks, Cuculus canorus, in den

Garten der Wilhelmstrasse alljahrlich erklang. Den
Wendehals, Jynx torquilla, habe ich noch im vergange-

nen Jahre in einem kleinen Gartchen in der Linien-

strasse beobachtet. Hin und wieder wird er wohl in

alien Garten, selbst der innersten Stadt angetroffen.

Dasselbe gilt von dem Baumlaufer, Certlua familiaris,

und der Spechtmeise, Sitta caesia. Als ein interessantes

Vorkommen in Mitten der Stadt dtirfte wohl das des

Eisvogels, Alcedo ispida, in der Burgstrasse, an der

Spree, zu bezeichnen sein, von dem mein hochverehrter

Freund, Herr Dr. Bolle , der den Vogel selbst geseben,

mir zu berichten die Giite hatte. Wir kommen nun
zu der Pamilie der Spechte. Unsern grossen Bunt-
specht, Picus major, finden wir in alien in der !Nahe

des Thiergartens liegenden Garten, manch' ein Mai
haufiger, manch' ein Mai seltener. Vor wenigen Tagen
habe ich ihn auch im Innern der Stadt auf dem alten

Jacobikirchhofe umherfliegen sehen. In seiner Jugend

beobachtete Herr Professor Cabanis, im Winter als

voriibergehenden Gast, den Schwarzspecht , Dryocopus

martins, in seines Vaters Garten in der Lindenstrasse.

Ueber den dritten der hier zu nennenden Spechte hat

Herr Professor Altum bereits friiher ausfuhrlich be-

richtet. Im Winter 1853/54 beobachtete erim Invaliden-

park den weissriickigen Specht, Picus leuconotus, dem
er sich so weit naherte, dass er mit Schneeballen nach

ihm werfen konnte.

Ein Mai habe ich unseren Kolkraben, Cormis corax,

in der Stadt gesehen. Ziemlich niedrig flog ein Exem-
plar am 20. November 1870 die Karlstrasse entlang

dem Thiergarten zu. Was nun die Dohle, Corvus mone-

dula, und die Nebelkrahe, Corvus comix, anbetrifft, so

ist erstere jetzt bei Weitem haufiger, als sie es friiher

war, wiihrend letztere entschieden in ihrer Anzahl ab-

genommen hat. Wir treffen die Nebelkrahe nur noch

im Winter in grosserer Menge an. Sie bewohnt im

Sommer hauptsachlich die Bander der Stadt, die Gegen-

den an der Spree und an den grossen Kanalen. Die

Dohlen briiten vielfach inmitten der Stadt auf Thiirmen

und Gebauden, die Krahen kommen meist nur aus der

Umgegend , um ihre Nachtruhe hier zu halten. Bei
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dieser Gruppe diirfte wohl auch noch zu erwahnen sein,

obgleich eigentlich nicht hierher gehbrig, dass ein

Tannenhaher, Nucifraga caryocatactes, ein schones altes

Mannchen, von Herrn Inspector Bouche am 3. October

1868 im botanischen Garten, also in nachster Nahe von

Berlin, erlegt worden ist. Der rothriickige Wiirger,

Lanius collurio, kommt hier und da in den Garten vor.

In dem des Fiirsten Radziwill in der Wilhelmstrasse

ist er wiederholt geschossen worden. Den muntern

geschwatzigen Staar, Sturnus vulgaris, habe ich oft im
Kastanienwaldchen sowie in kleinen Garten inmitten

der Stadt getroffen. In den Garten der Wilhelm- und
Leipzigerstrasse briitet er noch jetzt; friiher nistete er

haufig, nach den Mittheilungen des Herrn Dr. Bolle, in

den Mauerlbchern im Neubau des Domes. Ueber den

Hausspatz, Passer dornesticus , brauche ich nichts zu

sagen: er ist iiberall sehr gemein. Interessant ware es

festzustellen , ob gewisse Farbenvarietaten, die man ja

in grosser Menge innerhalb der Stadt findet, regel-

massig an denselben Orten, Jahr aus, Jahr ein, beob-

achtet werden. In der Gesellschaft des Haussperlings

trifft man im Winter zuweilen, auf den Strassen nach

Putter suchend, seinen Vetter, den Feldspatz, Passer

montanus, und den Buchfinken, Fringilla coelebs, an,

Ton letzterem jedoch nur Mannchen. Im Friihjahre sieht

man den Fink einzeln in den Garten Berlins. Dasselbe

gilt von dem Kernbeisser, Coccothraustes vulgaris, dem
Griinling, Loada chloris, und dem Stieglitz, Fringilla

carduelis. Den Lockruf des Zeisigs, Fringilla spinas,

habe ich mit ziemlicher Begelmassigkeit alle Jahre in

einem Garten dev Linienstrasse gehbrt , wahrend der

graue Handing, Cannabina linota, sogar Brutvogel

unserer stadtischen Garten ist. Von den Ammern sah

ich nur den Goldammer, Emberiza citrinella, der, wenn
auch nicht allzu haufig, im Winter in den Strassen

Berlins angetroffen wird. Von dem Schneeammer,
Plectrophanes nivalis, theilt Schulz in seiner Fauna
marchica mit, dass er ihn in den kalten Wintern der

Jahre 1823, 1827 und 1833 in den Strassen beobachtet

habe. In der Nahe des Halleschen Thores sah er ein

Mai etwa ein Dutzend dieser Vbgel. Alauda arvensis

wird ganz vereinzelt gefunden, die Haubenlerche, Gale-

rita cristata, haufiger mit Sperlingen und Ammern im
Winter auf den Strassendammen. Hin und wieder
treffen wir auch eine Bachstelze, Motacilla alba, im
Winter an; im Sommer habe ich sie nur ein Mai, im
Juli 1872, in der Leipzigerstrasse beobachtet. Den Buf
des Pirols, Oriolus galbula, hort man, wie in friiheren

Jahren, so auch noch heute in den Garten, selbst der

innersten Stadt. Von den Drosseln wurden wahrend
der Zugzeit die Amsel, Turdus merula, und die Sing-

drossel, T. musicus, bemerkt. Eine Schaar Seiden-

schwanze, Bombycilla garrula, beobachtete Herr Lotterie-

director Bornemann, ein aufmerksamer und zuverlassiger

Beobachter unserer Vbgel in den zwanziger Jahren auf
den kleinen Baumen in der Schbnhauserstrasse.

Die wenigen Sylvien , die in Berlin vorgekommen,
sind bald aufgezahlt. Da ist das Rothkehlchen , Sylvia

rubecula, und die Nachtigall, Luscinia vera, da ist

Hausrothschwanz, Ruticilla thitis, und Gartenrothling,

R. phoenicura, die ersten seltnere, die beiden letzten

haufige Bewohner unserer Garten und Kirchhofe. Ferner:

die Gartengrasmiicke, Curruca hortensis, sogar in Mitten
der Stadt briitend, die Klappergrasmiicke, C. garrula,

der Fitis, Sylvia fiiis, der Weidenzeisig, S. rufa , dieser

besonders im Friihling oft haufig, und die Bastard-

nachtigall, S. hypolais. Wie ein Parchen letztgenannter

Art auf einer Kugelakazie in der Prinzenstrasse , trotz

fortwahrenden Larmens und Verkehrs, gebriitet hat, ist

von Herrn Professor Cabanis bereits an einem andern
Orte mitgetheilt worden. Den genannten Arten reihen

sich dann der Zaunkbnig, Troglodytes parvulus, und das

Goldhahnchen, Regulus flavicapillus, an. Erstere Art ist

in den Berliner Garten sehr haufig, letztere dagegen
nur eine ganz voriibergehende Erscheinung. Was die

Meisen anbelangt, so gilt das, was sich von der einen

sagen lasst, fur alle. Ueberall, selbst in den kleinsten

Garten, werden sie angetroffen, besonders haufig im
Fruhjahr und Herbst. Zu nennen sind die Kohl-, Tannen-,

Blau- und Sumpfmeise, Parus major, ater, coeruleus

und palustris. Den Fliegenschnapper , Butalis grisola,

habe ich nur wenige Male selbst beobachten konnen,

doch soil er namentlich in grbsseren Garten, auch im
Centrum der Stadt, nicht selten sein. Von den Schwalben
ist die Rauchschwalbe, Cecropis rustica, haufiger als die

Stadtschwalbe, Chelidon urbica. Eines am Kanal einzeln

nistenden Paares der Uferschwalbe, Cotyle riparia, er-

wahnt Herr Professor Cabanis im Journal fur Ornitho-

logie. Ungemein haufig sind die Mauersegler, Cypselus

apus. Von Ende April bis in die ersten Tage des

August hinein sieht man sie einzeln und in kleinen

Gesellschaften. Mit gellendem Geschrei jagen sie durch

die Strassen und umkreisen die Thtirme der Stadt.

TJeber das Vorkommen des nahe verwandten Alpen-

seglers, C. alpinus, habe ich eine kleine Notiz erhalten,

die wohl registrirt zu werden verdient. In einem
Buche aus dem Besitze des fur die Ornithologie leider

zu friih verstorbenen Alfred Hansmann fand ich eine

Marginalbemerkung von der Hand des Genannten,

dahin lautend : „Sollte sich C. melba nicht schon haufiger

in der Mark gezeigt haben, als das eine Mai auf dem
Thurm am Gensdarmenmarkt?" Leider ist der Mund,
der iiber den Werth dieser Angabe allein uns Auf-

schluss zu geben im Stande gewesen ware , fur immer
geschlossen. Doch diirfte die Eotiz , selbst zugegeben,

dass sie gar nichts Positives enthalt, schon als eine

Angabe Hansmann's immerhin werth sein, der vblligen

Vergessenheit entrissen zu werden.

Es ist interessant, dass auch der Ziegenmelker,

Caprimulgus europaeus, schon in den Garten der inne-

ren Stadt beobachtet worden ist. Ein sehr schones

Exemplar aus einem Garten der Friedrichsstrasse besitzt

der Ftirst Boguslaw Radziwill in seiner Sammlung.
Nicht allzu selten hat man Gelegenheit die Bingeltaube,

Columba palumbus, in unsei'en Mauern zu beobachten.

Ich fand sie wiederholt in dem Thierarzeneischulgarten,

im Kastanienwaldchen und in dem kleinen Universitats-

garten. Im vergangenen Jahre brtitete sie am Leipziger

Platz. Nach den freundlichen Mittheilungen A. Walter's

hat sie 1875 auf einem Kastanienbaume in der Bellevue-

strasse gebriitet, einer Gegend, die schon ausserhalb,

aber doch dicht an der Grenze unseres Beobachtungs-

gebietes liegt.

Diese Taube bildet den Schluss in der Auffiihrung
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unserer Landvbgel. Die Gruppen der Sumpf- und
Schwimmvbgel finden naturgeniass in unseren Mauern
nur ausserst wenige Vertreter. Vor Jaliren wurde ein

-Mai ein ermattetes Exemplar der Waldschnepfe, Scolopase

rusticola, in der Elisabethstrasse von einem Arbeiter

mit den Handen ergriffen; ein anderes schoss der Fiirst

Radziwill in seinem Garten in der Wilhelmstrasse. In

den ersten Tagen des December 1875 sah ieh auf der

Spree, in der Nahe der Ebertsbrticke eine Lietze, Fulica

atra, munter tauchen. Ueber das Gelander der Briicke

gebeugt schaute, gleich mir, ein Strassenjunge dem be-

weglichen Treiben des Vogels zu. Nach langem, auf-

merksamen Beobachten offnete er den Mund und sprach
zu mir die inhaltschweren Worte: „Sehen Sie man
bios, wie die Dohle taucht!" — Ieh dachte an die

Segnungen des naturwissenschaftlichen Unterrichts auf
unseren Volksschulen und ging meine Strasse weiter.

Die Zeiten , in denen Anas crecca auf der Spree
innerhalb Berlins regelmassig vorkam und in der Nahe
der Marschalls- und Unterbaumsbriicke oft gesehen
wurde, wie Schulz in seiner Fauna marchica berichtet,

sind langst voriiber. Jetzt lebt nur noch der Hbcker-
schwan, Cygnus olor , als halb wilder Vogel auf dem
Elusse. Ein Mai habe ieh, am 14. December 1871
eine Lachmowe, Chroicocephalus ridibundus, im Winter-
kleide auf der Spree, die an den Randern mit dunnem
Eise bedeckt war, in der Nahe der Borse angetroffen

und das Individuum bis zur Unterbaumsbriicke verfolgt.

Mit dieser etwas abnormen Erscheinung schliesst

die Aufzahlung der innerhalb der Mauern Berlins vor-

gekomnienen Vogel. Wer in den Strassen und auf den
Platzen, in den Garten und an der Spree aufmerksam
beobachtet, wird sicher dieses und jenes Neue finden,

von dessen Dasein mir keine Kunde ward. Ebenso
werden sich durch eingehende Beobachtungen viele

meiner Angaben verbessern lassen. Ieh habe nichts

Vollstandiges geben wollen noch konnen. Meine Absicht
war nur, derartige Beobachtungen anzuregen. Wenn dies

in den vorstehenden Zeilen geschehen , so haben sie

ihren Zweck vollkommen erreicht. Mit den Worten
Alfred Hansmann's will ieh diese kleine Planderai

schliessen : „Der Leser mbge mir verzeihen, dass ieh so

lange geschwatzt habe, ohne „etwas Neues" zu bringen.

Ieh will es ja so bald nicht wieder thun!"

Niitzlichkeit der Saatkrahe.

Von E. Michelsen,
Director der Landwirthschaftsschule in Hildesheim.

Durch die Ueberschrift mbchte ieh mich sofort in

directen Gegensatz zu den Anschauungen des Herrn
A. Bo th -Hind enburg in No. 8 des Ornithologischen

Centralblattes setzen.

Da ieh annehme, dass die Mittheilungen des Herrn
B. das Resultat eigener Beobachtungen sind , so halte

ieh mich fur verpflichtet , auch meinerseits meine Ur-

theilsberechtigung in fraglieher Sache nachzuweisen.

Preilich bin ieh seit 15 Jahren in meiner jetzigen Stel-

lung, d. h. wahrend des Semesters in der S t a d t und
— wenn mbglich — in den Ferien auf dem Lande.

Die eigene Beobachtung wird mir dadurch geschmalert.

Doch wird, von meiner grossen Vorliebe fur Ornithologie

abgesehen, dieser Mangel wohl dadurch aufgehoben,
dass meine Schiiler, Sbhne von Landwirthen und selbst

Landwirthe , deren ieh in der angegebenen Zeit etwas
iiber 1000 ausgebildet habe, zum grossen Theile mir
ihre Augen und Beobachtungen auch dann noch zur

Verfugung stellen, wenn sie die Schule langst verlassen

haben. Unter so bewandten Umstanden mbge mir Herr
R. es nicht verargen, wenn ieh seinen Behauptungcn zu

widersprechen wage.

Meine Ueberzeugung mbchte ieh formuliren wiefolgt:

1) Es giebt iiberhaupt keinen absolut niitzlichen

Vogel. — Auch das Rothkehlchen frisst essbare Beeren
und der Fliegenschnaipper gelegentlich niitzliche Insecten.

2) Unter den Rabenvbgeln sind iiberwiegend
niitzlich die Dohle (Corvus monedula) und die Saat-
krahe (Corvus frugilegus). Damit wird durchaus nicht

geleugnet, dass die Dohle keimende Erbsen frisst und
die Kirschbaume pliindert; aber sie frisst die Erbsen
eben nur, wenn sie keimen, und die Kirschen, wenn sie

reifen. Das Jahr aber hat 12 Monate. Ebenso fressen

die Saatkrahen gewiss Getreide und die rliigge gewor-
denen Jungen zumal. Auch will ieh, was Herr R. nicht

bemerkt, hinzufugen, dass sie von einer gelegentlichen

Nesterpliinderei nicht frei zu sprechen sind. Letzterem
Laster frbhnen aber die von Herrn R. relativ in Schutz

genommenen Rabenkrahen (C corone) und Nebelkriihen

(C. comix) in viel hbherem Grade, weshalb ieh dicse

beiden ebensowenig wie den Kolkraben (C. corax) fur

landwirthschaftlich iiberwiegend niitzlich lialten mbchte.

Trotz alledem muss ieh meine Ueberzeugung dahin

aussprechen, dass gerade die gesellig nistenden Ra-
benvbgel, also die Dohle und die Saatkrahe, land-

wirthschaftlich iiberwiegend niitzlich sind, und dass es

desto besser fiir uns Landwirthe ist, je geselliger sie nisten.

Thatsachen mit Ort und Zeit werden gewiss die

liebsten Beweismittel sein

:

1) Das Jahr 1859 war fiir Holstein ein Maikafer-

jahr, so zwar, dass z. B. an dem rechten Ufer des K i e-

ler Hafens die Landwirthe sich vereinigten, um noch

zu retten , was zu retten war, An dem linken Ufer,

unmittelbar an die Stadt stossend, findet sich das be-

riihmte Diisternbrooker Holz , damals , und hoffentlich

noch jetzt, mit einer grossen Saatkrahen-Kolonie besetzt.

Dieser Wald stand im frischen Griin, wahrend sonst

weit und breit die Waldungen kahl gefressen waren;

und als die Saatkrahen fiir ihre Jungen dort keine

Nahrung mehr fanden, flogen sie iiber das Wasser, um
auf der andern Seite Maikafer zu holen. Denn die

Nestjungen fiittert die Saatkrahe gerade so gut mit

Insecten, wie solches auch reine Kbrnerfresser, z. B.

der Sperling, oder Kernfresser, z. B. der Kernbeisser,

thun (der leichteren Verdaulichkeit wegen). — Dass die

Kieler „Philister", wenn ieh den Ausdruck gebrauchen

darf, den Saatkrahen mit allerlei Donnerbiichsen zu

Leibe gingen, Dachdem einige weisse Plakate auf einige

Hutbander promenirender junger Damen gefallen waren,

wird keinen Leser des Centralblattes Wunder nehmen.

Gehbrt solche Erscheinung doch in dieselbe Kategorie,

wie die auf Kosten des Stadtsackels und zu Gunsten

des Ungeziefers umgebrachten Maulwiirfe.

2) Der Herr Inspector Kiinneke, welcher auf dem
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Areal der Zuckerfabrik Thiede bei Wolfe nbiittel,

also in der bestcultivirten Gegend Deutschlands, so hohe

Reinertrage erzielt, dass er vor dem Verdacht , ein

blosser Theoretiker za sein, geniigend gesichert ist,

hatte die Giite, im Sommer 1872 die beiden obersten

Klassen meiner Landwirthschaftsschule zur Besichtigung

seiner musterhaften , weil auf die Dauer lucrativen

Wirthschaft einzuladen. Wir fanden einen so gleich-

massig schbnen Stand sammtlicher Feldfriichte, wie ich

micli kaum jemals erinnere gesehen zu haben. Als wir
unter der Leitung des Herrn K. durch die Feldmark
gingen, flogen iiberall Saatkrahen umher, und aus einem
auf einem Hiigel gelegenen Gehblz klang das verwor-

rene Getbse einer grossen Kolonie dieser lebhaften

Vogel hervor. Herr K. benutzte eine Anfrage meiner-

seits, am in eindringlicher Weise meinen Schiilern etwa
Folgendes zu sagen: „Diese sohwarzen Vbgel sind nach
meinen und meiner Arbeiter langjahrigen und taglichen

Erfahrungen gar nicht mit Geld zu bezahlen ; sie bieten

in ihrer Thatigkeit eine wesentliche Biirgscliaft fiir

regelmassig gesicherte Ernteertrage. Als ich bierher

nach Thiede kam, wurde Geld gesammelt, urn diese

lastigen Schreier zu vertilgen (die Krahen batten nam-
licb durch ihre mangelhaften Melodien den Morgen-
schlummer der Bewohnerinnen eines nahe gelegenen

Frauleinstiftes gestbrt) ; ich erbot mich, Geld herzugeben,

ran sie zu schiitzen. Collegen von mir, welche bei Be-

suchen hier die Arbeit der Saatkrahen sahen, meinten,

dass sie gern fiir das Paar solcher Vbgel 5 Thaler

geben wiirden , wenn man dieselben nur veranlassen

kbnne, sich auf ihren Anhaltischen Riibenwirthschaften

dauernd anzusiedeln. Der Ungezieferverbrauch dieser

Vbgel fiir sich und ihre Jungen geht geradezu ins

Ungeheuere ; und wenn die letzteren herangewachsen
sind, werden sie von den Alten systematisch in der

Ungezieferjagd ausgebildet. Noch neulich , als eine

plbtzlich aufgeschreckte Saatkrahe einen Speiseballen

auswiirgte, fand ich bei genauer Untersuchung , dass

derselbe aus wenigstens 12 Engerlingen zusammenge-
setzt war. Thun Sie, meine jungen Freunde, im In-

terest unserer Landwirthschaft Alles, was in Ihren

Kraften steht, zum Schutze dieser unserer guten Freunde."

3) Als ich vorstehende und eine Anzahl gleichar-

tiger Beobachtungen in dem von mir herausgegebenen
Hannov. Land- und Forstw.-Vereinsblatte verbfFentlichte,

erhielt ich eine grosse Anzahl zustimmender Zuschriften

aus der Praxis. Namentlich belegte Herr Inspector

Durrhack, der jiingst nach niehr als 50jahriger Pra-

xis in Diensten des Baron von Cramm auf Vol-
kersheim bei Bockenem (Prov. Hannover) gestorben

ist, die Aussagen des Herrn Kiinneke mit einer Reihe
weiterer Thatsachen.

4) Dass und wie sehr die Saatkrahen sich an der

Vertilgung der Mause betbeiligen, kann man nicht nur
daran sehen, dass die Krahen die Mause sammt der

Falle verschleppen, sondern leider noch deutlicher dort

erkennen , wo man zu dem zweifelhaften Mittel des

Vergiftens gegriffen hat, indem dann die Saatkrahen
(neben den Mause-Bussarden) zablreich todt auf dem
Felde umherliegen.

5) Nur junge Saatkrahen haben Bartborsten,
wahrend sie bei den alten durch das fortwahrende

Bohren in der Erde ersticken, weshalb man die Saat-

krahen in der Gegend von Hindenburg „weissschnabliger

Babe" nennt. — Diese Thatsache fiihrt Herr R. auf

das Ausziehen des Kornes zuriick, eine Anschauung,
der ich nur zum geringen Theile Recht geben kann. —
Zunachst bemerke icb , dass nach vielfacher Aussage
von Praktikern der Schaden, den die Saatkrahen an dem
frischgesaeten Getreide thun , durch zwei Dinge sehr

abgenommen hat, namlich durch die Einfuhrung der

Drillcultur und durch das Einbeizen (Kalken)

des Getreides Durch die Drillcultur wird das Korn
gleichmassiger untergebracht. Eingebeizten Weizen
frisst aber nur die junge Saatkrahe; die altere, welche
sich von diesem Vomitiv einmal hat anfiihren lasseD,

thut es nicht wieder. — Sodann erlaube ich mir die

Anfrage, ob Herr R. sich auch persbnlich davon iiber-

zeugt hat , dass die von den Krahen ausgezogenen
Pflanzen wirklich gesund waren, oder ob nicht viel-

mehr ein Engerling, Drahtwurm od. dgl. an der Wurzel
sass. — Ein alter Arbeiter des oben erwahnten Herrn
Kiinneke machte meine Schiller darauf aufmerksam,

wie die Saatkrahen ihre fliigge gewordenen Jungen
darin unterweisen, dass unter einer jungen Riibenpfianze,

welche die Blatter hangen lasst, ein Wurm sitzt. Man
zieht die Pflanze heraus, stbsst mit dem Schnabel in das

Loch, und der Wurm ist erwischt. — Aehnliche Beob-

achtungen theilte mir kurz darauf ein ehemaliger Schiiler,

A. Redemann, damals Verwalter auf Abb en sen bei

Peine, mit. Derselbe war von den Arbeitern aufge-

fordert, die bbsen Saatkrahen wegzuschiessen, weil sie

die jungen Riibenpflanzen aus der Erde zogen , bewies

denselben aber, dass die von den Krahen ausgezogenen

Pflanzen doch lebensunfahig gewesen waren, indem ein

Engerling (der sich nunmehr im Magen der Krahe be-

fand) die Wurzel abgefressen hatte. — Auf einem

Karto ffel felde habe ich wahrend eines Landauf-

enthaltes in S'chweden die gleiche Beobachtung ge-

macht. — — Dass die Saatkrahen dem Getreide wah-
rend eines so langen Zeitraumes, "wie Herr R. an-

giebt, nachstellen, habe ich weder selbst beobachtet,

noch ist mir solches von anderer Seite mitgetheilt.

Aber, selbst die Richtigkeit jener Beobachtung voraus-

gesetzt, wonach bohren denn die Saatkrahen, wenn sie

sich vom Herbst bis zum Fruhjahr auf den Wie-
sen zusammenfinden? Doch wohl nach nichts Anderem
als nach Ungeziefer.

Diese Mittheilungen mogen fiir heute geniigen.

Fassen wir dieselben zusammen, so geht meine Ansicht

dahin, dass Dohle und Saatkrahe nicht absolut, aber

iiberwiegend niitzliche Vogel, jedenfalls aber die der

Landwirthschaft niitzlichsten Rabenarten sind, und dass

aller Grund vorhanden ist, diese Vbgel in einem Schon-

gesetz zu beriicksichtigen.

Ueberwinternde Zugvogel.

Von Dr. Quistorp.

Bei Gelegenheit einer Treibjagd auf Fasanen am
14. Januar in der Nahe von Cassel beobachtete Herr

Viceoberjagermeister v. Meyerinck mehrere Singdrosseln,

Turdus musicus, und theilt in Nr. 5 des Ornitholog.

Centralblattes das Ueberwintern von Singdrosseln als
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etwas selfcen Vorkommendes mit. In den ersten 2 Jahr-

zehnten meines Lebens als Waidmann und Naturforscher,

das heisst in den 30er und 40er Jahren dieses Jahr-

hunderts, entsinne ich mich ebenfalls nicht, ein Ueber-

wintern von Singdrosseln in Neu-Vorpomrnern beob-

achtet zu haben ; seit der Mitte des 50er Jahrzehnts

aber habe ich in jedem Winter, so kalt derselbe

auch sein mochte , in der Wackerower Forst bei

Greifswald einzelne iiberwinternde Singdrosseln zu beob-

achten Gelegenheit gehabt. In diesem Jahre sang am
10. Marz Abends, als ausser Feldlerchen und Staaren

noch kein einziger Zugvogel bei uns angekommen war
(am 16. wurden erst die ersten Kibitze gesehen), eine

Singdrossel ihren hubschen Gesang kurz vor Sonnen-
untergang. Da E. F. v. Homeyer in seiner Syste-

matischen TJebersioht der Vogel Pommerns behauptet,

dass auch die Weindrossel, Turdus iliacus, bisweilen

wenngleich selten bei uns iiberwintert, so widmete ich

diesem Vogel in jedem Winter meine besondere Auf-
merksamkeit. Es dauerte sehr lange, bis ich Gelegen-
heit hatte, mich von der Richtigkeit der Behauptung des

so erfahrenen Ornithologen zu iiberzeugen. Erst im
Winter 1875/76 wurde in den Wackerower Kiefern

eine einzelne Weindrossel so deutlich gesehen, dass

kein Zweifel daran erlaubt ist. Jedenfalls ist ein

solches Vorkommen aber ein ausserst seltener Fall und
bin ich geneigt dasselbe irgend einem korperlichen Ge-
brechen des Vogels zur Zeit des Zuges, welches ihn

an der Fortsetzung desselben hinderte, die Veran-
lassung zu dem Ueberwintern desselben in hiesiger

Gegend zuzuschreiben. Wenn Herr Miinter meint, dass

die Waldschnepfen bei uns nur in sehr seltenen Fallen

iiberwintern, so muss ich dagegen bemerken, dass

regelmassig in jedem Winter in wohl jedem grosseren

Waldcomplexe Neu - Vorponimems eine oder einige

Schnepfen uberwintern. Im Revier Wackerow vergeht

fast kein Winter, so streng derselbe auch verlaufen

mag, ohne dass wenigstens eine Waldschnepfe dort

iiberwintert, so noch in diesem letzten. Die Bekassine,

Scolopiax gallinago, iiberwintert hier in eben so seltenen

Fallen wie etwa die Weindrossel. Das einzige Exem-
plar dieser Art schoss gegen Ende December vor einigen

Jahren der Gartner meiner Schwiegermutter auf deren
bei der Stadt Grimmen gelegenen Gute. Die Bekassine
lag auf einer nicht gefrornen Wiese am Rande eines

Erlenbusches und war sehr gut genahrt, hatte gebraten
aber nicht den schbnen Geschmack wie die im Herbst
geschossenen. Anthus pratensis und Emberiza Schoeniclus

kann man in jedem Winter hier beobachten. Turdus
viscivorus iiberwintert regelmassig in viel grosserer

Menge als Turdus musicus. Von den Weihen, ob Circ.

•pygargus oder cinerascens, ist nieistens nicht zu unter-

scheiden, wird auch fast in jedem Winter ein oder das

andere Exemplar hier uberwinternd beobachtet. Vom
Wanderfalken (Falco peregrinus) bleibt in jedem Winter
ein Exemplar auf den Kirchthiirmen unserer Stadt, zum
grossen Knmmer der hiesigen Taubenliebhaber, welche
durch die Anwesenheit des Falken gezwungen sind,

ihre Tauben den ganzen Winter hindurch auf dem
Taubenboden zu behalten, bis im Friihling der Rauber
die Stadt verlasst, urn in einem unserer Walder zu
briiten. Auch die Rebhiihner der stadtischen Feldmark

erleiden durch ihn eine starke Verminderung, denn
vom hohen Thurme herab iibersieht er die Felder rings

um die Stadt mit scharfem Auge und schiesst soforc

vom Thurme ab, sobald er eine Beute in weiter Feme
oder in der Nahe erblickt.

Nachschrift. Die Singdrosseln, welche Herr Walter
im Februar dieses Jahres bei den Wildhandlern hat

hangen sehen , sind sicherlich aus Italien hergesandt,

aus welchem Lande, wie ,,die Post" berichtete, in diesem

Jahre grosse Sendungen gefangener kleiner Vogel aller

Art, auch solcher, die bei uns gar nicht gegessen werden,

nach Berlin gebracht worden sind.

Zwei Heherlinge.

(frtirrulax leucolophus und Leucodioptron chinensis).

Von Emil Linden.

Diese beiden Arten gleichen sich ganz besonders im
Korperbau und der Haltung, die mehr sitzend oder

wagerecht, statt wie bei Drosseln und Staaren aufrecht

oder auf aufgerichteten Fiissen ist.

Die Beschreibung ist nach Brehm's „Gefangene
Vogel" zutreffend ; bei dem ersteren mit Ausnahme des

schwarzen Schnabels und einem gleichgefarbten 3 cm.

langen Ziigeistreifen, nur zwei Farben, braun und weiss,

aber die scharfe Abgrenzung des weissen Kopfes, Hals

und Brust, also des ganzen Vordertheils, zu dem iibrigen

Theil, giebt dem Vogel ein prachtvolles Aussehen, was
durch die stolz getragene 3 cm. hohe Haube oder

vielmehr Helm noch erhoht wird ; am Nacken ist dieser

an den Spitzen etwas grau angeflogen, sonst aber alles

Weisse in blendender Scharfe, was sogleich in ein schones

Kastanienbraun iibergeht.

Nicht weniger spricht die Fiirbung des Brauen-

heherling an, die, mit Ausnahme eines weissen Ziigel-

strichs und eines grunlichen Augenringes, ein schones

Zimmt- bis Dunkelbraun ist, die Schaftstriche machen
sich wunderschon in ihrer Regelmassigkeit.

Durch seine Aehnlichkeit mit dem Kopfe einer ge-

tigerten Katze, die Schnurren, Haai'e um den Schnabel

und seine oft schnurrenden Tone, hat er bei mir selbst

den Namen Katzenvogel bekommen, was zutreffender

ist, als bei der s. g. Katzendrossel.

Ich erhielt beide, den Brauenheherling schon vor

2 Jahren von Jamrach als Mockingbird von Japan, den

Haubenheherling letzten Herbst als crested Pekoe, mit

der Bezeichnung als guten Sanger.

Nun wenn man es mit dem Gesang nicht buchstab-

lich nimmt, sondern sein ausgiebiges Stimmorgan dafiir

gelten lasst, ist es bei diesem zutreffend,- seine fort-

wahrende Unruhe und bestandige Bewegung ist gleich-

sam mit einem unterdriickten Murmeln begleitet, ungefahr

wie bei einem Menschen, der gewohnt ist etwas vor sich

hin zu summen; die ausgesprochenen Tone sind einem

rasch ausgestossenen Lachen am ahnlichsten , was in

ein lautes Ratschen iibergeht.

Ganz das Gegentheil in Bezug auf Gesang ist der

Brauenheherling, der so wohllautend vor sich hinflotet,

so mannigfaltige Schwingungen eines herrlichen Gesanges

hat, dass ich diesen weit iiber den der Spottdrossel setze.

Besonders in Sommernachten kann man nur mit

Entziicken seinem Gesange lauschen
;
und mit Ausnahme
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besten faunistischen Studien wenigstens in der Mikroornis

einer indischen Stelze und eines Felsschmatzers aus

Caschmir, deren Gesang noch wohllautender und voll-

tonender ist, ist er mein bester Sanger. —
Das Futter besteht aus gelben Ruben mit Ameisen-

eiern gemischt, Kasequark, Beeren frisch und getrocknet,

gekochtem geriebenen Rindfieisch und Mehlwiirmern,
abwechselnd auch gekochtem Reis, wobei beide sich

sehr wohl befinden ; ein nur etwas grosseres Stiickchen

Fleisch oder Quark wird auf dem Boden erst zer-

kleinert und dann erst aus dem Sande aufgelesen, wie
auch beide sich viel auf dem Boden zu schaffen machen.

Die Eule im Dienste der Wissenschaft.

Von Vict. Kitter t. Tscliusi zu Sckmidhofen.

Der Hass aller Tagvogel gegen die Eulen und der

darauf gegriindete Fang mit dem Steinkauz (Athene

noctua), sowie der Gebrauch der TJhus oder in Ermange-
lung dieser die Benutzung einer andern grosseren

Eulenart fur die Krahenhiitte ist hier allgemein bekannt.

Der Steinkauz , entschieden die geeigneteste Eulen-

art zum Anlocken kleiner Vogel, ist besonders in

Italien seit undenklichen Zeiten im Gebrauch und leistet

dem Vogelfanger vorziigliche Dienste. Ist es auch seine

Hauptbestimmung im „sonnigen Siiden" den Ornitho-

phagen zur leichteren Erlangung ihrer Lieblingsspeise

zu verhelfen , so lasst er sich auch zu anderen der

Wissenschaft dienenden Zwecken gebrauchen, auf die

ich hier aufmerksam machen will, da man ihn merries

Wissens noch nicht dazu benutzt hat und seine dies-

bezuglichen Dienste nicht zu unterschatzen sind.

Seit Jahren halte ich immer eine dieser possirlichen

Eulen in meinem Garten, die zur Zugzeit taglich im
Dienste steht. Ihrer Mithiilfe verdankt meine Samm-
lung so manche Bereicherung, z. B.: Muscicapa parva,

Phyllopneuste montana u. v. a. So manche Arten, die

in den Biischen oder den Baumkronen verborgen ihr

Wesen treiben, kommen von ihren komischen Ver-

beugungen und Spriingen angelockt aus ihren Ver-

stecken hervor, um den verhassten Jiachtvogel zunecken,

und verrathen so ihre Anwesenheit. Der Steinkauz

leistet dem beobachtenden und dem sammelnden Orni-

thologen daheim und auf Reisen ganz vorziigliche

Dienste , indem er selbst die versteckt lebenden und
daher meist unbeachtet bleibenden Vogelarten hervor-

lockt und so die beste Gelegenheit zur Beobachtung
oder Erlegung derselben giebt und manchen Weg und
manche Zeit dem Sammler erspart. Mit Hiilfe dieser

Eule kann man bei richtiger Wahl der Oertlichkeit die

machen und lernt, man konnte sagen im Fluge, die

Vogelwelt einer Gegend kennen.

Ist der Steinkauz schon dem beobachtenden Orni-

thologen von Nutzen , so ist er dem Sammler uberall

zur Habhaftwerdung der kleinen Vogel, mogen sie nun
gefangen oder geschossen werden, von grosster Wichtig-

keit. Ausserdem ist diese Eule sehr leicht zu halten

und wird ausserst zahm.

Ich verwahre mich dagegen, als wollte ich durch

diese Zeilen in unserer dem Vogelschutze huldigenden

Zeit einer meist im Siiden heimischen, dort hauptsiichlich

lucullischen Z wecken dienendenFangmethode eine weitere

Verbreitung verschaffen. Der Zweck meiner ilittheilung

ist, die Nestfliickter unter den Ornithologen auf die

Vortheile aufmerksam zu machen, welche die Benutzung

dieser Eule gewahrt.

Staarausiedelnug
im Mittelpunkte Berlins.

In Berlin in der Commandantenstrasse Nr. 9 besitzt

der Verein der Wasserfreunde einen etwa l

j2
Morgen

grossen Garten, in welchem das Kurhaus der Wasser-
heilanstalt des Vereins liegt. Bis 1872 diente der

Garten zu einer Kunstgartnerei und die Baume und
Straucher waren meistentheils entfernt worden. Deni-

nachst ward der Garten durch Anlegung von Rasen-

matten, Anpflanzung vieler Baume und Straucher in eine

Art Park umgeschaffen.

Im Marz 1874 fanden sich Staare ein. Da ihnen

die in grosser Zahl vorhandenen kleineren , von Sper-

lingen besetzten Kistkasten nicht convenirten , wurden
sofort grossere Kasten beschafft, und es gelang, ein

Staarpaar zu behalten, welches eine Brut erzog und
dann fortfuhrte. Im Marz 1875, auch 1876 erschienen

die Staare wieder, aus dem Kampfe untereinander und
mit den Sperlingen blieb jedoch in jedem Jahre wieder

nur ein Staarpaar, das seine Jungen erzog und hinaus

ins Freie brachte, im Marz 1877 nisteten sich aber

2 Paare ein.

Die Schwierigkeit fur die Eltern ist die, dass der

Garten nicht genug Eahrung liefert, das Futter daher

weit herbeigeholt werden muss, von den Feldern und
Wiesen vor dem Cottbuser und Halleschen Thore. Des-

halb gelang auch nie eine zweite Brut, weil es zu an-

strengend schien , die Jungen draussen in Wald und
Wiese zu ernahren und gleichzeitig in der Stadt zu

briiten. Immerhin aber ist es erfreulich, die Staare

in einer so grossen Stadt in einen Garten zu gewohnen,

der so weit von Wiese und Feld entfernt ist.

Seegel.

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Protokollauszug der Sitzung vom 7. Mai 1877.

Vorsitzender: Herr Dr. Brehni. Nach verschiedenen

geschaftlichen Mittheilungen des Secretars hielt Herr
Dr. Brehm einen langeren Vortrag iiber den Ular

(
Tetrao-

gallus liimalayensis) des Tarabagatai. Der Redner besprach

in seiner Einleitung die Gruppe der Konigsrebhiihner im
Allgemeinen, betonte, dass auf den Gebirgsziigen des Altai

eine andere Art als auf dem Tarabagatai vorkomme,

und gab alsdann eine anziehende Schilderung des Jaur-

gebirges, welches von einem Konigsrebliubn , Ular ge-

nannt (nach Bestimmung des Herrn Dr. Finsch die Art

T. himalayensu) bewohnt wird. In lebhaft prachtiger

Darstellung entwarf Herr Dr. Brehm das Bild einer

Jagd auf diese Vbgel in der Umgegend von Saisan und

verkniipfte mit der Darstellung interessante Beobach-

tungen aus dem Leben des genannten Huhnervogels.

(Der Vortrag wird spater ausfuhrlicher wiedergegeben.)
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Von Herrn Aurel Schulze ist eine kleine Sammlung
natalensischer Vogel mitgebracht und Herrn Professor

Cabanis zur Bestimmung vorgelegt worden. In der-

selben befindet sich audi ein Exemplar der kleinen, in

den Sammlungen noch sehr seltenen Parra capensis

Smith. Herr Prof. Cabanis legte das Exemplar den
Anwesenden vor und besprach zugleich die Unterab-

tlieilungen, in welche die alte Gattung Parra in neuerer

Zeit getheilt worden ist. Eur Parra capensis schlug

der Vortragende einen eigenen Gattungsnamen , Micro-

parra, vor. — Herr Prof. Cabanis hat ferner einen Brief

des Herrn Custos Bockmann (Hamburg) erhalten, worin

der Genannte Mittheilungen iiber die Schadlichkeit der

Saatkrahe giebt, die im Centralblatt abgedruekt werden.

Herr Bockmann hat auch Gewolle der Saatkrahe ein-

gesandt, welche der Versammlung vorliegen und grb'ssten-

theils aus Haferspelzen bestehen. — Herr Dr. Reichenow
legte eine Anzahl neu eingegangener Drucksachen vor
und besprach dieselben. Derselbe verlas einen an

die Gesellschaft gerichteten Brief des Magistrats von
Berlin, in welchem angezeigt ist, dass der Magistrat

damit umgehe, in den stadtischen Anlagen Nistkasten

auszuhangen und Hecken zum Schutze und zur Ein-

burgenmg niitzlicher Vogel anzulegen , und die Gesell-

schaft ersucht wird, diesen Plan mit Rath und That zu

unterstiitzen. Herr Dr. Reichenow theilte schliesslich

einen Brief des Afrikareisenden Dr. Fischer mit, worin

letzterer seine Ankunft in Zanzibar anzeigte und einen

langeren Bericht gab iiber seine ornithologischen Samm-
lungen und Beobachtungen wahrend der ersten Zeit

seines Aufenthaltes auf jener Insel. Dieser Bericht er-

scheint demnachst im Journal fur Ornithologie.

H. Schalow.

Vereins-Stalistik.
(Fortsetzung von S. 53 in Nr. 7 [1877] diese9 Blattes.)

Gesellschaft der Freunde der gefiederten AVelt

in Winterthur (Schweiz).

Gegriindet 1872. Aufgabe des Vereins ist, Eutz-,

Sing- und Ziervogel zu ziichten und das Interesse hier-

fur zu mehren. Zu diesem Zvvecke werden von Zeit
zu Zeit Ausstellungen, verbunden mit Priimiirung, ver-
anstaltet. Ferner bezweckt die Gesellschaft durch An-
schaffung von Racenvbgeln und Z'uchtung derselben
schone Exemplare zu erzielen und so diese Liebhaberei
zu fdrdern. Monatliche Versammlungen finden regel-

mjissig statt. Eine bereits reichhaltige Bibliothek steht

den Mitgliedern zur Benutzung frei. Die Zahl der Mit-
glieder betriigt gegenwartig 38. Der Vorstand besteht
aus folgenden Herren: President: F. Weidenmann
zu Engelburg; Kassirer: Hachenberger-Klein;
Actuar: Ruesch-Weinmann ; Beisitzender: Pfenninger.

Der Saclisisch-Thiiringische Verein fur Vogelkunde und
Vogelschutz in Halle a. d. Saale

(nicht zu verwechseln mit clem ebendaselbst bestehenden
„ornithologischen Central-Verein fur Sachsen und Thii-

ringen") ziihlt gegenwartig 540 Mitglieder und besteht

der Vorstand desselben gegenwartig aus den Herren

:

Regierungsrath von Schlechtendal in Merseburg,
Vorsitzender; Dr. D. Brauns in Halle, Stellvertreter des

Vorsitzenden; Ober-Steuer-Controleur Thiele daselbst,

Schriftfuhrer; Dr. Teuch er t daselbst, Stellvertreter des

Sch riftfiihrers ; Kanzlei- Inspector Br inner daselbst,

Schatzmeister; Garten-Inspector Paul daselbst, Biicher-

verwalter. Die Mitglieder erhalten fur den gcringen
Jahres-Beitrag von drei Mark die im Namen des Vereins

von demVorsitzenden herausgegebene Monatsschriftunent-
geltlich und postfrei zugesandt. — [Diese popular-wissen-

schaftliche Zeitschrift, deren reichhaltiger, anziehender
und belehrender Inhalt in der Rundschau von uns ange-

zeigt wurde, sei hierbei angelegentlichst empfohlen.

Eine besondere Anei'kennung zollen wir den Bestre-

bungen des Herausgebers , das Blatt mit guten Holz-

schnitten auszustatten. Die beiden in diesem Jahr-

gange bereits gebrachten Tafeln: ,,Bunt-Tukan" und
„Brauen-Heherling" sind in der That eine Zierde

der Zeitschrift und bestehen auch vor der strengeren

Kritik eines wissenschaftlichen Forschers. ^ jji

Rundschau.

Illustrirte Jagdzeitung. Herausgegeben von W. H.
Nitzsche. Jahrg. IV Jan. —Mai 1877, No. 7—16
enthalt: C. Stblker, Der Bartgeier in der Schweiz,

S. 63. — v. Wachholtz, Der Drosselfang, S. 76. —
v. W i c k e d e , Die Schwanenjagd, S. 79. — v. Droste-
Hiilshoff, Ueber das friihere und jetzige Vorkommen
von Raubvbgeln in Deutschland, S. 80. — A. v. Hey-

(

gendorff, Einiges von der Zwergtrappe, S. 107. —
C. Stolker, Zur Naturgeschichte des Steinhuhnes, S.

114. — A. v. Hey gendorff, Ein angefrorener Reiher,

S. 115. — H. S.

Reisen in der Mongolei, im Gehiet der Tanguten und
den Wusten Nordtibets. Von N. v. Prschewalski.
Aus dem Russischen iibersetzt von Albin Kohn. —
Enthalt sehr viele eingestreute ornithologische Notizen.

List of the vertebrated animals, now or lately living

in the Gardens of the Zoological Society of London.
Sixth Edition 1877. Diese neue Liste der Wirhelthiere

des zoolog. Gartens in London enthalt die systematische

Debersicht stimmtlicher in den letzten 10 Jahren (seit

1867) in den Garten der zoolog. Gesellschaft lebend

gehaltenen Saugethiere, Vogel, Reptilien, Amphibien
und Fische nebst speciellen Angaben des Empfangs-
datums, event, der Geber der einzelnen Exemplare der

verschiedenen Arten. Von Vbgeln werden 1224 Arten

aufgefiihrt , welche Zahl wohl kein zweites derartiges

Institut aufzuweisen hat. Es ist aber nicht diese Reich-

haltigkeit des Inhaltes , welche wir hier riihmend her-

vorheben wollen; sondern dem Plane iiberhaupt, das

Material der zoologischen Garten der Wissenschaft nutz-

bar und dem interessirten Publikum in geeigneter Form
zugiinglich zu machen, zollen wir in dem vorliegenden

Werke unsere voile Anerkennung. Die Zoological So-

ciety ist gegenwartig die einzige, welche in so streng

wissenschaftlicher Weise ein Institut verwaltet, dessen

Zweck ja vorwiegend ein wissenschaftlicher ist, und
dem unermiidlich thatigen Secretar, Dr. Sclater, gebiihrt



96

insbesondere die Ehre, in richtigem Verstandnisse dieses

Zweckes eine erspriessliche Wirksamkeit zu entfalten.

Moge diese Thatigkeit der Zoological Society bei den

Garten des Continents Nachahmung finden! — Das

Werk ist mit guten Holzschnitten (theils ganzen Figu-

ren, theils Kbpfen) folgender selteneren Arten ausge-

stattet: Heteralocha Gouldi, Buceros plicatus und subcy-

lindricus , Stringops habroptilus, Cacatua sanguinea und

Ducorpsi, Licmetis gyrnnopis, Speotyto cunicularia, Ca-

thartes californianus, Plotus anhinga, Bernicla magellanica,

Numida vulturina, Megacephalon maleo, Tribonyx Mor-

tieri. —
A Monograph of the Bucerotidae by D. G. E

1

1 i o t. —
Gegenwartig ist die erste Lieferung dieses Werkes er-

schienen , welches Beschreibungen und Abbildungen

(gemalt von Keulemans und mit Handcolorit ausgefiihrt)

sammtlicher bekannten Nashornvogel enthalten wird.

Das ganze Werk wird in 9 Lieferungen vollstandig

sein, von welchen jede 6 Tafeln enthalten soil. Preis

jeder Lieferung 20 Mark.

The Ibis. Vol. I No. 2, April 1877. — Elliot,
Review of the specimens of Trochilidae in the Paris

Museum, brought by d'Orbigny from South America.

S. 133. — Salvador i, Notes on two birds from the

Eiji Islands. S. 142. Eur Rhipidura albicollis Lay.

wird der n e u e Name Rh. layardi vorgeschlagen , da

ersterer Speciesname bereits von Vieillot fur eine an-

dere Rhipidura angewendet wurde. Ferner sind die

Unterschiede von Lamprolia minor und victoriae be-

sprochen. — Swinhoe, On the contents of a fourth

Box of Birds from Hakodadi in North. Japan. S. 144. —
Whyte, Ornithol. Notes taken during a voyage from

Ceylon to England. S. 148. — Seebohm, On the

Salicariae of Dr. Severtzoff. S. 151. — Seebohm,

Supplementary Notes on the Ornithology of Heligoland.

S. 156. — Durnford, Notes on the birds of the Pro-

vince of Buenos-Ayres. S. 166. Neue Art: Porzana
spUoptera. — Swinhoe, On a new Reed-bird from
East. Asia {Urosphena squamiceps). S. 203. — Brooks,
On some species of Anthus and Budytes. S. 206. —
Gurney, Notes on Sharpe's Catalogue of Accipitres.

S. 209. Ueber die Gattungen Pitta und Brachyurus als

Synonyme und Falco dickinsoni, der richtige Name fur

F. dickersoni, Sharpe Catal. Accip. p. 447. S. 260. —
Abgebildet sind : Porzana spiloptera Taf. 3 und Uro-

sphena squamiceps Taf. 4.

Journal of the Linnean Society. Vol. XIII. No. 67

(1877): Sharpe, On a new Hornbill from the island

of Panay, Graniorrhinus Waldeni (read Dec. 21 1876).

S. 155. — Anderson, On the habits of Hornbills

living in zool. Garden Calcutta. S. 156.

Jornal de Sciencias Math., Phys. e Natur. Lisboa No.

XXI. (1877): B. duBocage, Aves das possessoes

portuguezas d'Africa occidental (Decima terceira lista).

Behandelt die neueste Vogelsendung des Sr. Anchieta
aus Benguella, gesammelt wahrend November und De-

cember 1876. Unter den 51 aufgefiihrten Arten ist

eine neue: Pogonorhynchus leucogaster.

Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova Vol. IX
24. Gennaio 1877 enthalt: Salvadori, Osservazioni

intorno alle specie del genere Myristicivora Rchb. S.

265. — Mit Abbildungen der Schwanze von M. melanura,

bicolor und spilorrhoa. — Dieselbe Zeitschrift,
26. Marzo 1877 bringt: Salvadori, Intorno alle specie

del genere Talegallus. S. 327. Neue Arten: Taleg.

fuscirostris (N. Guinea und Aru Ins.) und T. arfakiamis

von den Arfakian-Bergen. a. R.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Zu verkaufen: 1 Frettchen, Mannchen, a. 18 M. —

2 Costa-Rica-Eichhbrnchen (Sciurus rigidus Ptrs.) a, 45
M. — 1 graues Ichneumon (IlerpesUs ichneumon) a, 20
M.— 1 kleines Wiesel a 6 M. — 1 kleiner sehr zahmer
weisser Kakadu a 30 M. — 1 schwarzes Eichhornchen

a 10 M. — 1 weisser (Albino-) Hamster a, 5 M. —
Schwarzweisse und grauweisse Wanderratten von 3 bis

5 M. d. Stuck.

Zu kaufen gesucht: Lebende Fasanen. [89]

Goth a, Xastanienallee 5. Joh. v. Fischer.

Vogelmiirchcn
von Dr. A. C. E. Bal damns.

Dresden. G. Schoenfeld's Verlagsbuchhandlung.

Die B,edaction dieses Blattes empfiehlt vorstehendes Buch
alien Vogelfreunden und Naturfreunden iiberhaupt auf

das Angelegentlichste und verweist auf das Referat von
Dr. Brehm in No. 9 S. 70. [80]

Eierbohrer von Gussstahl, [84]

kleine a. Mark 1,00, grosse a, Mark 1,10 empfiehlt

die Naturalienhandlung von Dr. E. Rey in Leipzig.

Ein gut gestopfter Apteryx Owenil, sowie eine

Partie Neu-Hollandischer und Neu - Seelandischer ge-

stopfter Vbgel hat Unterzeichneter abzulassen. Verzeich-

nisse von Schmetterlingen, Kafern und Vogeleiern wer-
den auf Wunsch gratis und franco zugesandt.

A. Kriekeldorff, Naturalien-Handlnng,

[86] Berlin S., Oranien-Str. No. 135.

Aus der I. Sendung des Afrikareisenden Dr. Fischer
aus Zanzibar sind folgende Arten in tadellosen
Balgen abzugeben:
Pyromelana nigriventris $. 3 Mark. — Amaurestes frin-

gilloides $. 5 M. — Andropadus flavescens $. 5 M. —
Nectarinia collaris $. 4 M. — Dicrurus fugax S- 3 M.
— Lanius collurio <J. 3 M. — Halcyon chelicutensis $.

3 M. — Halcyon semicoeridea $. 4 M. — Coracias eau-

data (J. 5 M. — Centropus superciliosus $. 6 M. — Ar-
detta podiceps $. 4 M. — Ardetta minuta $. juv. 4 M. —
Chalcopelia tympa?iistria $. 3 M. — Ei von Pyromelana
nigriventris (blau). 3 M. — Nest von Nectarinea guttu-

ralis. 3 M. —
Auftrage nimmt entgegen Dr. REICHENOW,

[88] Berlin S., Jacobikirchstr. 3.

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strasse (i4. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

JDruck: (1. Viitx'sche Buclidruckerei (Otto Hautlial) in Xaunilmvy a/S.
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Die Fiitterung kerbthierfressender Vogel.

Von Emil Linden.

In No. 8 dieses Blattes befindet sich ein dankens-
"werther Aufsatz des Hrn. v. Schlechtendal iiber die

Fiitterung einiger kerbthierfressenden Vogel, die im
Wesentlichen von der meinigen abweicht. Es ist des-

halb vielleicht nicht ohne Interesse , wenn ich unter

•der gleichen Aufschrift meine Fiitterungsweise folgen

lasse.

Ich scbicke voraus, dass meine Futtergeschirre

sammtlich ans weissem Steingut bestehen, die taglich

gewechselt und gewaschen werden und sich am besten

reinigen lassen.

Am Abend wird altgebackenes Semmelbrod, das aus

feinstem Mehl mit Zusatz von Milch und Butter be-

reitet und in Siiddeutschland unter dem Namen „Gipfel"

bekannt ist, in Wasser eine Stunde eingeweicht, gut
ausgedriickt und bis zum Morgen liegen gelassen. Ge-
riebene gelbe Ruben mische ich sodann mit getrock-

neten Ameiseneiern , die ich ebenfalls iiber Nacht
stehen lasse.

Meine friiheste eigenhandige Beschaftigung ist nun
das Austheilen des Weichfutters in die grosse Anzahl
von Geschirren, die ich nothig habe, da ich selbst am
besten weiss, was ich von diesem oder jenem mehr oder

weniger geben muss. — Zuerst wird die aufgeweichte

Semmel vertheilt, dann die Mischung Riiben und Amei-
seneier, iiber diese Kasequark, der ebenfalls Abends
vorher bereitet wurde und am besten gerathen ist, wenn
er durch die Beriihrung mit der Hand leicht zerbrbckelt,

manchesmal aber auch etwas zu milchig oder auch zu

hart ausfallt, zwei Falle, die nicht vorkommen sollen,

aber sich oft nicht vermeiden lassen. — Auf dieses

-streue ich dann geriebenes gesottenes Rindfleisch, dann

die Beeren, wie es die Jahreszeit mitbringt, getrocknet

oder frisch, Kirschen, Johannisbeeren, Hollunder, Eber-
eschen, Corinthen, auch klein geschnittene Aepfel, die

sich besser halten lassen als Birnen und fast alljahrlich

noch bis Ende Juni gefiittert werden konnten.— Birnen

habe ich immer vermieden, wegen der oft steinigen Con-
sistenz, und weil ich der Meinung bin, dass sie mehr kalten

als Aepfel, die ich nur in ganz guten Tafelsorten ver wende,
denn ich denke nie, es ist gut genug fur einen Vogel. —
Nur so lange ich den Bartvogel von Hrn. Dr. Stblker

hatte, gab ich diesem Birnen, da er daran gewbhnt
war. — Herr Gudera in Wien schrieb mir auf meine
Schilderung des griinen Sirgang , dass ich demselben
auch aufgekochten Reis geben solle, was ich befolgt habe,

jedoch zuerst gerade nicht mit besonderer Vorliebe ge-

nommen wurde ; da aber einige Zeit lang der Quark
wegen knapper Milch auch knapp war, so fiitterte ich

allgemein diesen gekochten Reis als Surrogat und fand

dieses dem Zwecke ganz entsprechend.

Sind die Geschirre dann ausgetheilt, so kommt in

jedes noch eine Anzahl Mehlwiirmer, ein Futter, das

nicht hoch genug angeschlagen werden kann und fur

sammtliche Weichfresser geradezu unentbehrlich ist, ob-

wohl es allerdings auch Exemplare giebt, die nie oder

Tage lang kein Bediirfniss darnach haben. — So ver-

schmaht meine Katzendrossel durchaus seit langen Jah-

ren diese Fiitterung.

Aber wie mancher neue Ankommling ware ohne

reichliche Gabe von Mehlwiirmern nicht aufzubringen

gewesen und wenn er im elendesten Gefieder, schmutzig

und halb nackend ohne Kraft, auf die Stange zu kom-
men, auf dem Boden sitzt, so wecken einige Mehlwiirmer
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semen Appetit, in den meisten Fallen erfolgt eine rasche

Besserung, und da sich die Wiirmer in das Futter ver-

kriechen, so geht er auch rasch an dieses. — Ich habe

sehon gelegentlich einmal erwahnt, dass ich die Mehl-
wiirmer nie anders als lebend reiehe, da ich mir keinen

Grand denken kann, welchen Zweck es haben soil, den

Kopf einzudnieken und den Wurm zu tbdten, sich also

etwas Lebendes zu erhalten und den Zweck zu verfehlen
;

allerdings kann sich ein Wurm verkriechen, aber wieviel

anderes Futter geht nicht auch verloren?

Zweifellos sind frische Ameiseneier ebenfalls eines

der besten Futter, aber da ich vieler Bemiihungen un-

geachtet diese in der !Nahe nicht bekomme und beim
Versandt aus grbsseren Entfernungen man viel zu oft

der Gefahr ausgesetzt ist, dieselben in gahrendem Zu-
stande zu erhalten, so bin ich nun ganz bei der oben er-

wahnten Fiitterung geblieben, wobei ich mich, oder besser

meine Pfleglinge, sich wohl befinden, bei welchen sich,

wie aus dem Verzeichnisse meiner Insectenfresser er-

sichtlich, gewiss Exemplare befinden, die einer nicht

nachlassigen Behandlung bediirfen.

In jeder Abtheilung und jedem Kafige, der Weich-
fresser beherbigt, habe ich ein Geschirr mit der

Sam enmischung Hanf, Kanarien, Hirse, Hafer, Son-
nenblume, der immerhin in etwas zugesprochen wird.

Vom Friihjahr bis Herbst giebt es immer noch Zu-

kost, die sich der Vogel selbst fangt, besonders die

kleinen Wassermiicken , die besonders in manchem
Friihjahre in dichten Schwarmen, meistens in der Nacht
sich einstellen, so dass ofters des Morgens die Draht-

geflechte vollhangen und sich durch alle Bitzen in die

Behausung einziehen, was dann einen vortrefflichen

Schmaus fiir Alle giebt; an solchen Tagen hat man
nicht nothig, noch Futter zu geben. — Der Flbtenvogel

weiss dann vor Vergniigen nicht, wie er eigentlich mit
vollem Munde sein gemiithlich lautendes Lied flbten soil.

Fliegen und sonstiges gefliigeltes TJngeziefer wird
ebenfalls vieles vertilgt, Maikafer konnen nicht ein-

fliegen , da die Maschen der Gitter zu enge sind ; da-

gegen in Flugjahren dieser Plage kann ich Morgens
im Vorbeigehen genug von den Baumen schiitteln und
in die Kafige werfen , wo ich weiss, dass sie verspeist

werden.

Alle Staaren, die Trupiale, Spechte, Heher stiirzen

sich schnell auf sie, fressen aber nur ganz Verschiedenes,

oft nur Fiisse und Kopf; fast alien Kbrnerfressern, be-

sonders den Kardinalen und Webervbgeln, sind sie

willkommen. Der Flbtenvogel haut tiichtig auf sie

los und eine Schaar derselben wiirde wohl tiichtig

aufraumen.

Eine Heuschreckenplage kennt man in hiesiger Ge-
gend noch nicht und miisste man auf die Suche gehen,
um davon zu finden.

Baupen werden gar nicht genommen , was mich
Wunder nahm.

Der Pfaffenkappehen-Strauch zieht eine Menge Rau-
pen, besonders der s. g. Teufelskatzen, an; ich schnitt

letzten Sommer einen grossen Zweig dicht bedeckt mit
solchen ab und legte ihn in den Baum der Glanzstaaren,
die beim Anblick ganz ausser sich kamen; alle kamen
flugs herunter, schlugen mit den Flugeln, zuckten mit
den Schwanzen , tanzten und hupften rings herum,

krachzten ganz aussergewbhnlich, schauten sich das

Ding nur an, aber keiner von alien holte sich ein

Stuck und Mittags konnte ich den Zweig mit der ganzen
dichten Baupenmenge wieder wegnehmen und in den
See werfen, da seltsamer Weise auch die Baupen nicht

weggekrochen waren.

Sogleich, nachdem ich sie entfernt, kam die Gesell-

sehaft heruntergefiogen mit einem eigentlichen Dankes-
geschrei und ich sah, dass sie bisher ihr Futter nicht

einmal beriihrt, so gross war also die Furcht oder der
Abscheu vor der behaarten Bescheerung.

Fiir alle, nicht allein kerbthierfressende Vbgel, selbst

Papageien nicht ausgenommen, ist Kasequark wohl die

Fiitterung, die ich mit bestem Erfolge, Dank besonders

dem Bathe Dr. Stblker's, dem ich so Vieles abgelernt

habe, nun schon seit vielen Jahren angewendet.
Auch Dr. Brehm empfiehlt denselben in dessen „Ge-

fangene Vbgel", allerdings mit der Warnung, dass man
keinen sauren oder verdorbenen Quark verfuttern soil.

Die Frage , soil man getrocknete Beeren oder
Fruchte im Wasser aufquellen oder nicht, habe ich bei

mir selbst entschieden , nicht aufquellen ; ich sehe

immer, wie v. Freyberg in Brehm's „Gef. Vbgel" auch
empfiehlt, nach dem Kothe meiner Pfleglinge, und habe
bei der Fiitterung von im Wasser aufgeweichten Bee-
ren Unzutraglichkeiten , sehr weichen Koth oder selbst

Durchfall, bemerken miissen.

Nach meiner Meinung nimmt das Wasser den Bee-

ren, besonders Corinthen und Bosinen, auch den Feigen
den Zuckerstoff weg, der darin enthalten ist, und werden
diese mehr oder weniger schmierig. — Aufgeweichte

Feigen sehen sehr unappetitlich aus und war es mir
zum Widerwillen, diese zu verfuttern.

Wenn man darauf sieht, vom Monat October an
neue Corinthen zu empfangen, so bleiben diese, im
Keller gehalten, ganz schbn weich und frisch bis zum
andern Sommer, wenn Johannis-, spater Heidel- und
Brombeeren reifen, im Spatjahre dann noch Hollunder-

und Ebereschenbeeren.

Ich pfliicke die frischen Beeren immer am Abend
vomer, damit sie trocken sind, selbst wenn auch kein

Begen oder Morgennebel in Aussicht stent, so angstlich

bin ich gegen die Wasserigkeit.

Ich habe irgendwo gelesen, dass Corinthen bfters

mit Schnupftabak gefalscht seien — gewiss eine iiber-

fliissige Furcht vor einem Surrogat, das theurer ist als

die Waare ; was man als eine Beimischung halten kbnnte,

ist nichts Anderes als der Inhalt der durch das Ein-

stampfen in Fassern aufgesprungenen Beeren.

Die einzige Unzutraglichkeit oder etwas unangenehm
sind die viele Gerbstoffe enthaltenden Heidel- und Hol-

lunderbeeren, durch welche Geschirre, Stangen und die

Kafige bespritzt werden, aber Wasser zum Waschen
ist ja billig.

Wahrend Herr v. Schl. nur frisches Bindfieisch

fiittert, nehme ich, mit einziger Ausnahme fur den

Flbtenvogel und Jagerliest, nur gekochtes, geriebenes

oder klein gehacktes Bindfieisch, und selbst der letztere

zieht dieses dem rohen vor, was manchen Tag liegen

bleibt.

Was diese oder jene Vogelgattung oder Art mehr
oder weniger vorzieht, kann nicht anders erwahnt
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werden , als dass die Geliiste sich fast taglich andern

;

dieses oder jenes wird immer liegen gelassen und sel-

ten wird sauberer Tisch gemacht, ausser bei neuen An-
kbmmlingen , deren Appetit oft ins Erstaunliche geht,

bis sie herausgefuttert sind.

Zur guten Fiitterung gehbrt auch reines frisches

Trinkwasser in recht sauberen Geschirren, Glas oder
Steingut; und geniigend Badewasser ist unumganglich
nothwendig fur jeden gesunden Vogel, wozu sich am
besten runde Geschirre eignen, in welchen sich der

Vogel eigentlich walzen kann.

Wenn ich auch einer Belehrung iiber Besseres nicht

unzuganglich bin, so bin ich doch durch lange Erfahr-

ungen iiberzeugt, dass meine Fiitterungsweise, so wenig
universal wie jedes andere Mittel, doch von sehr vielen

Exemplaren dankbar anerkannt ist, die sich nun 10—12
Jahre im schmucken Gefieder als „gefangene Vogel"
in meinem Besitze befinden.

Miscellen

zur Beriicksichtigung beim Vogelschutzgesetze.

Von Pfarrer G. Marstaller.

In einer Gemeinde , in welcher ich friiher iiber 6

Jahre angestellt war, hatten sich einige Jahre vorher

die Staare, welche im Walde keine passende Herberge
mehr fanden, bei den Hausern eingestellt, und man
hatte ihnen Kasten an die Hauser gehangt, die sie als

Wohnung annahmen. Es wird kaum Jemand gewesen
sein, der dies in anderer Absicht that, als um sich ein

Starlein in der Stube zu halten. Meines Wissens wurden
zu meiner Zeit alle die jungen Staare , wenigstens von

der ersten Brut, ausgenommen, und was man nicht

brauchte, wurde in andere Dorfer oder in die Stadt ver-

kauft; aber die Staare mehrten sich dennoch von Jahr

zu Jahr. Naturlich; denn es war im Interesse derLeute,

die alten Vogel moglichst wenig zu storen und die

jungen zu schiitzen bis zum Tag des Ausfliegens. Da
kam es aber nicht selten vor, wenn einer dachte: morgen
hole ich sie, dass sie des andern Morgens vor dem be-

treffenden Knaben aufgestanden und ausgeflogen waren,

oder es gingen ihm, wahrend er sie aus dem Kasten

nehmen wollte, einige davon durch, oder es fand eins

oder das andere noch aus dem Kafig, in welchem sie

zum Aetzen aufgehangt waren, oder auch noch aus der

Stube einen Ausweg ins Freie, und so gab es auch von
der ersten Brut noch Junge genug, welche sich ihres

Lebens in der Ereiheit freuen konnten.

Hatte man es durchaus verhindert, einen Staar in

der Stube oder im Kafig zu halten, oder zu verkaufen,

so wurden bald die meisten Staarenkasten an den Hausern,

wo nicht alle, verschwunden seiu. Wer einmal gestraft

worden ware , hatte wahrscheinlich seinen Staarkasten

alsbald zertriimmert und dem Feuer iibergeben, damit

aber waren auch die Staare selbst vertrieben worden.—

Dass der Sperling oder Spatz ein schadlicher Vogel
ist, und zwar sowohl der Hausspatz als der Feldspatz,

das wird sich der Bauer nie nehmen lassen , denn er

weiss es gewiss ; ob jener daneben auch Nutzen schafFe,

daran zweifelt er, und ob der Nutzen den Schaden auf-

wiege, das wird ihm Niemand beweisen konnen. Auch
ich bin ganz entschieden der Ueberzeugung, dass die

Spatzen mir schon viel mehr geschadet haben als geniitzt,

abgesehen von dem Verdruss, den sie Einem verursachen.
Ein Gesetz , das den Spatzen ganz ebenso wie die

anderen kleinen Vogel in Schutz nahrne, kbnnte ich, so

sehr ich den letzteren Schutz wunsche, nie mit Freuden
begriis9en. Der Spatz schadet aber nicht bios dadurch,
dass er Friichte und Samereien und selbst Blumen frisst,

und gesaten Blumen- und Salatsamen sogar aus der Erde
scharrt, was ich selbst wiederholt gesehen habe, son-

dern aucb dadurch, dass er bei den Bauern auch seine

Zunftgenossen , die anderen Singvogel, in Misscredit

bringt. Denn es giebt auch auf dem Lande nur wenige
Leute, welche die Vogel ordentlich zu unterscheiden

wissen, sondern es heisst eben: die Vogel haben mir
das und das verderbt. Besonders aber ist der Spatz

ein Nestrauber, der fast alle Versuche, durch kiinstliche

Nistplatze den Singvdgeln aufzuhelfen, vereitelt, Einem
dadurch diese Fiirsorge verleidet und ausserdern vielen

Vogeln ihren naturlichen Nestbau stbrt. Vor etwa
10 Jahren sah ich einmal mit Vergniigen , wie ein

Buchfink auf einem Baum in meinem Garten ein Nest
anting; ich beobachtete ihn 2 Tage, dann sah ich ihn

nicht mehr, und es fiel mir auf, dass an dem angefangenen
Nest einige Strohhalme sich zeigten. In den folgenden

Tagen wuchs auf dem Buchfinkennest schnell ein Stroh-

nest von Spatzen empor. Solche Strobbuschel auf

Baumen hatte ich friiher oft gesehen und nicht begriffen,

wie sie dahin kouimen ; seither weiss ich aus wieder-

holter Beobachtung, dass es immer Spatzennester sind,

und habe es auch, seit ich hierher versetzt wurde, noch

mehr beobachtet, wie sie kommen, wenn ein Buchfink

oder Distelfink ein Nest angefangen haben, und bauen

ihr Strohnest darauf, und ich vermuthe, dass alle diese

Strohnester auf solchen geraubten Nestern von anderen

Singvbgeln erbaut sind. Ich glaube, dass es dem Spatzen

hierbei nicht sowohl um eine Unterlage zu seinem Nest

zu thun ist, sondern er beniitzt den feineren Instinkt

anderer Vogel, ein sicheres Platzchen ausfindig zu machen,

und denkt : „wo die sicher sind , bin ich auch sicher".

Friiher war ich der Meinung, die Spatzen nahmen
bios Winters die verlassenen Schwalbennester ein und
blieben dann wohl auch Sommers darin und briiteten.

Seither aber fand ich, dass sie besonders gern die

Schwalben beobachten, wahrend sie ihr Nest bauen,

und dann es ihnen nehmen, ehe es ganz fertig ist. Vor
dem Fenster meines Studirzimmers haben seit 3—

4

Jahren Fensterschwalben (Mehlschwalben , Hirundo ur-

bicd) versucht sich anzusiedeln, und haben sogar zwei

Nester nebeneinander gebaut, aber nie ist es ihnen ge-

lungen, Junge auszubriiten oder nur das Nest ganz aus-

zubauen , denn jedesmal kainen die Spatzen. Oefters

haben die Spatzen, nachdem die Schwalben fort waren,

das Nest entweder von selbst oder durch mich veranlasst

wieder auf einige Zeit verlassen, und die Schwalben

kamen wieder, aber alsbald nach einem oder zwei Tagen
war der Stbrenfried auch wieder da und verdrangte sie.

Im Garten hatte ich einen Meisenkasten, geschickt

eingerichtet, mit einem Deckel inwendig, durch welchen

noch einmal ein engeres Loch hinunterwarts geht. Die

Spatzen, auch die kleineren Feldspatzen, konnten da
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nicht bauen; nichtsdestoweniger haben sie sowohl die

Spiegelmeisen als die Blaumeisen, welche sich ansiedeln

wollten und aus- und einflogen , verdrangt. Ja selbst

einem Fliegenschnapper, der auf einem flachen Stein sich

ansiedeln wollte, und dem ich durch Heriiberspannen

einer Schindel vollends dazu verhalf, haben sie sich in

sein offenes Local gesetzt ; doch haben sie diesen spater

gewahren lassen , da es eine absolute Unmbglichkeit

war, ein Spatzennest auf seinem Nistplatz anzubringen.

Ich glaube, dass die Spatzen mit diesem ihrem Treiben

das Haupthinderniss sind, warum die Mstkasten fur

kleine Vogel so wenig benutzt werden. Wenn ich ein

Mittel wiisste, um die niitzlichen Vogel vor diesen garsti-

gen Eindringlingen zu schutzen, so wollte ich nicht nur

selbst viele solche Kasten aushangen, sondern auch viele

Freunde unter Collegen und unter Landleuten dafiir

gewinnen; so aber ist's mir selbst verleidet, und ich

brauche die Nistkasten nur noch, um Spatzen darin zu

fangen.

Es versteht sich, dass ich als Vogelfreund an dem
Sperling auch bessere Seiten finde und ihn nicht von
der Erde vertilgen mdchte, aber 5 Paare in meinem
Dorfe statt Hunderten waren genug.

Ein „Speehtgralb".
Von Prof. Dr. Altiim.

Der Herr Hegemeister Hochhausler theilte mir

kiirzlich eine von seinem Sohne (kbnigl. Porstaufseher

in der Oberfdrsterei Hundelshausen, E. B. Cassel) sehr

sauber in drei Darstellungen ausgefuhrte Zeichnung
nebst den betreffenden Notizen iiber ein sehr merk-
wiirdiges Spechtgrab mit , welches wohl verdient,

allgemein bekannt zu werden. In einer alten, an der be-

treffenden Stelle 0,64 M. im Durchmesser haltenden Roth-

buche im Districte Heegeberg, Schutzbezirk Orpherode,

der Oberfdrsterei Hundelshausen fand sich namlich nach
dem Fallen ein etwa 3 M. langer und 0,4 M. breiter

ausgefaulter Hoblraum von der Gestalt eines umge-
kehrten Zuckerhutes. Diese Hdhlung stand durch zwei
Locher, ein auf 6

/6 ihrer Hohe befindliches „Specht-

loch" und eins in der unebenen Decke der Hdhle,

welches von da noch weiter aufstieg und wohl die

Folge eines ausgefaulten Astes war, mit der Aussen-
welt in Communication. Durch Spechtldcher dringt

bekanntlich wohl nie das am Stamme herablaufende

Regenwasser in die Hdhle ein; hier aber war durch
das zweite Loch der Hohlraum auf 2,3 M. unter Wasser
gesetzt, oder vielmehr, es war der Boden auf 1,74 M.
mit von Wasser durchtranktem Holzmulm gefullt und
iiber diesem stand 56 Cm. hoch klares Wasser. Da
der Baum im Winter 1875—76 bei strenger Kalte ge-

fallt wurde, so war die ganze Ausfullung zu einem
einzigen Block zusammengefroren. In dem klaren
Eise fanden sich eingefroren die Leichen von 10 Griin-

spechten und 2 Staaren. Der Mulmkern unter dem
Eise liess deutlich zwei Scbichten, eine obere, weniger
stark zersetzte, 80 Cm. hohe, und eine untere, stark

verweste von 94 Cm! Hohe unterscheiden. In der
oberen konnte Herr Porstaufseher Hochhausler schon
von aussen nebst vielen anderen Knochen 11 Schadel

von Spechten und 4 von Staaren erkennen, wogegea
die in der unteren Schicht eingebetteten Fragmente in

hohem Grade zerfallen waren. Im Ganzen zahlte der-

selbe 105 Schadel ohne diejenigen, welche ganz oder

fast ganz verwest waren, sowie auch alle nicht ein-

gerechnet, die sich in einem Stiicke des Mulmkegels
befanden, welches nach der Oberfdrsterei gebracht war.

Hunderte von Vdgeln miissen hier in dem Wasser er-

trunken sein. Kehmen wir nur 200 an, so waren dieses

nach dem Verhaltnisse der sicher determinirten Species-

etwa 150 Spechte , und zwar weitaus zumeist Griin-

spechte, und 50 Staare. Die Ueberwallung am Specht-

loche liess 12 Jahresringe zahlen. Darnaeh hatten also

12 Griinspechte jahrlich in dieser Buche ihr nasses

Grab gefunden. Die verhaltnissmassige Grdsse dieser

Zahl lasst sich nur durch die umherstreichende Lebens-
weise dieses Vogels ausser der Brutzeit erklaren. Jeder
des Weges kommende Griinspecht nahm hier auf Nim-
merwiedersehen sein verhangnissvolles Absteigequartier.

Dabei muss es als auffallend erscheinen, dass sich derr

in einer solchen Hdhle in tiefes Wasser gerathene

Griinspecht nicht durch sein Klettern retten kann. Man
sollte meinen ,

er brauche nur seine Krallen einzuha-

keln, um sich mit dem Vorderkdrper iiber den Wasser-
spiegel und dann durch einen oder andern Sprung ganz.

aus dem Wasser zu erheben.

Znr Berichtigung.
In Nr. 7 des Ornithologischen Centralblattes von

diesem Jahre ist Seite 51 unter dem Titel „Ein Beitrag

zur geographischen Verbreitung des Storches" von Herrn
Albert Cordes eine Mittheilung gemacht worden, welche
der Berichtigung bedarf.

Die Angaben des aus Jakutsk stammenden Commis T

welcher Herrn Cordes iiber den „Sterch" erzahlte, be-

ziehen sich sicherlich auf den weissen Kranich, den die

Bussen auch in Jakutsk ,,Sterch" nennen. Schon Pallas

fiihrt in seiner Zoographia Bosso-asiatica Vol. II pag. 103
den russischen Namen „Sterch" fur Grus leucogeranus

auf. Dass dieser gesellschaftlich briitet und zwar sein

Nest in den Mederungen macht, womdglich auf ent-

legener und unzuganglicher „Tundra", will ich gerne-

glauben. Die Zahl der Eier aber der Kraniche ist

durchweg zwei, hdchstens 3. Grus leucogeranus ist ein

ausserordentlich scheuer Vogel, doch mag es sein, dass

er am Neste in den seiten von Menschen beriihrten

Einsamkeiten besser aushalt, so dass man eher zu Schusse-

kommt.
Bei dieser Gelegenheit will ich doch einige Nach-

richt iiber das Vorkommen des weissen Storches in den
Transkaukasisehen Gegenden machen. Er fehlt im
Rionsystem und soweit ich weiss , ist er am oberen

und mittleren Kuralaufe seiten*), wo iiberall, selbst in

7000' iiber dem Meere gelegenen Waldgebieten, Ciconia

nigra nicht gerade rar ist. Der weisse Storch kommt
aber in den Niederungen des S. W. Winkels vom Caspi

vor. Auffallender als dies ist aber sein haufiges Vor-
kommen jenseits der hohen Ararat -Erhebungs- Axe,"

*) Bei Ardagan, also am Austritte der Kura aus ihrer
obersten Quellstufe, sah ich ein paar Storcbnester.



101

d. h. jener breitriickigen Wasserscheide, die auf dem
armenischen Hoehlande das Murat- und Prat- (die bei-

den Quellarme des Euphrat) vom Aras-Systeme trennt,

und auf welcher noch in 7400' Meereshohe das grosse

Seebecken des Balyk-gol gebettet liegt. Ieh fand den
Storch siidlich von diesem See im Diadin-Gau bei dem
Kloster Joannes-Kilissa (Kloster des heiligen Johannes).

Es briiteten dort mehrere Paare in der Nahe der Kloster-

garten auf hohen Bruchweiden.
Im mittleren Aras-Thale, angefangen vom grossen

Dorfe Sardar-abad und abwarts wohl bis zum West-
rande der Mugan-Wiiste lebt der Storch in den Dor-

fern. In diesen, welche ehedem unter persischer Herr-

schaft standen, damals meistens von hohen Lehmmauern
umgeben waren , die im Laufe der Zeit zum Theil ab-

getragen, oder eingestiirzt sind, briitet der Storch gerne
auf diesen hinfalligen Ruinen. Er bevorzugt im Araxes-

Thale die feuchteren Localitaten , namentlich die drei

Karassu-Niederungen und geht nicht gerne in die an-

grenzenden, wasserlosen Wiisten, welche ihm freilich

an Schlangen, Stellionen und Eidechsen reichlich Nah-
rung bieten wiirden. Ueber das Vorkommen des Stor-

ches an der Nordseite des grossen Kaukasus fehlen mir
sichere Daten ; vom Terek her wird er aber schon von
Pallas als haufig nistend aufgefuhrt.

Dr. Radde.

Berielit iiber den Futterplatz
der Section IV des ornithol. Vereins zu Stettin.

Von H. Hintze.

(Schluss.)

[Um im Specielleren ein Bild von dem Vogelleben

zu geben, welches an den Futterplatzen — der Ornith.

Verein in Stettin unterhielt in diesem Winter deren

drei — wahrend der genannten Monate herrschte, fiihren

wir nachstehend einen Theil der Tagebuchnotizen auf,

welche von Herrn Hintze mit grossem Pleisse gesam-
melt und von dem Ornith. Verein in Stettin uns fur

diesen Zweck freundlichst zur Disposition gestellt wur-
den. Die Beobachtungszeit waren , wo nicht besonders

bemerkt, die Vormittagsstunden zwischen 9 und 11.

Die Mittheilung clieser Beobachtungen moge anderen
Vereinen und Privaten Anregung zu gleicher Thatigkeit

im nachsten Winter geben. D. Red.]

Tagebuchnotizen Liber Futterplatz II.

Auf dem stadtischen Kirchhofe in Stettin gelegen.

26. Nov. : 7—8 Kohlmeisen, 4—5 Tannenmeisen, 2 Hau-
benmeisen, 1 Blaumeise, 8— 10 Haussperlinge.

27. Nov.: 10— 15 Kohlmeisen, 3—4 Tannenmeisen, 2
Blaumeisen, 3 Feldsperlinge, 10—15 Haus-
sperlinge. 2 Buntspechte in der Nahe.

28. Nov.: 2—3 Blaumeisen, 10— 15 Kohlmeisen, 2 Tan-

nenmeisen, 1 Kleiber, 5-6 Haussperlinge.

1. Dec: 8— 10 Kohlmeisen, 3—4 Tannenmeisen, 2
Kleiber, 2—3 Haussperlinge, 1 Baumlaufer,
3—4 Blaumeisen.

2. Dec: 12— 14 Kohlmeisen, 5 Tannenmeisen, 3 Kleiber,

5—6 Haussperlinge, 3—4 Goldhahnchen, diese

zu Dutzenden auf den Baumen in der Nahe.
3. Dec: 15 Kohlmeisen, 3—4 Haussperlinge, 2 Baum-

laufer, 3—4 Blaumeisen.

4. Dec: 10 Kohlmeisen, 4—5 Blaumeisen, 2 Tannenm.
5. Dec: 3—4 Haussperlinge, einzelne Kohl- und Tan-

nenmeisen, 1 Zaunkonig.

6. Dec: 11 Haussperl., 8— 10 Kohlmeisen, 5— 6 Tan-
nenm., 1 Zaunkonig, 2 Griinlinge, 2 Blau-

meisen, 3 Baumlaufer und 1 Buntspecht in

der Nahe.
7. Dec: 4 Haussperl, 10— 12 Kohlmeis., 2 Tannenm.,

4 Buchfinken, 1 Baumlaufer.

8. Dec. : 15—20 Kohlm., 10 Tannenm., 3 Buchfinken,

2 Baumlauf., 1 Kleiber, 2 Blaumeisen, 2 Bunt-
spechte in der Nahe.

9. Dec: 5 Blaumeisen, 2 Baumlaufer, 1 Kleiber, 5—

7

Buchfinken, 20—25 Kohlmeisen. 3—4 Nachm.

:

8—10 Berghanfl., 4-5 Griinlinge, 20—30
Kohl- und Tannenmeisen.

11. Dec: 10— 15 Haussperl., 5—6 Buchfinken, 3—4
Bluthanflinge, 10—20 Kohlmeisen, 10 Blau-

und Tannenmeisen, 4—5 Stieglitze, einige

Schaaren Zeisige.

20. Dec: 10—12 Haussperl., 2 Buchfinken, 20—30 Kohl-

meisen , einige Blau - und Tannenmeisen,
20—30 Griinlinge.

25. Dec: 8—10 Haus- und Feldsperl. , 5 Griinlinge,

30—40 Goldammern, 10 Kohlmeisen, einige

Blau- und Tannenm., 1 Kleiber.

5. Jan. (viel Schnee) : Schaaren von Grauammern,
20—30 Griinlinge, 5 Baumlaufer, 2 Kleiber,

einige Kohlmeisen, 2 Buchfinken. In der

Nahe Krahen.

10. Jan.: 40—50 Goldammern, 20 Berghanflinge, 10—15
Kohlmeisen, 3 Blaumeisen, 2 Tannenmeisen,

4 Haubenmeisen, einige Buchfinken.

17. Jan.: (3—4 Nachm.): 40—50 Haussperlinge, 5—6
Buchfinken, 20 Grauammern, 2 flaubenlerchen,

2 Goldhahnchen, einige Baumlaufer.

20. Jan.: 2—3 Buchfinken, 4 Goldhahnchen, 10—12
Kohlmeisen, 5—6 Hauben- und Blaumeisen,

2 Haubenlerchen , 10 Berghanflinge, Kleiber

und Baumlaufer.

24. Jan. : 20—30 Berghanflinge, 10 Griinlinge, 2 Buch-
finken, 6 Haubenmeisen, 4 Baumlaufer, Feld-

und Haussperlinge.

26. Jan.: Schaar von 100— 150 Gartenammern , Griin-

linge, Haussperlinge, 5—8 Kohlmeisen, 1

Kleiber, 2 Baumlaufer.

Vereins-Angelegenheiten.

Fruhjahrsexcursion der Allgemeinen Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft : Vom schonsten Wetter
begiinstigt unternahmen viele Berliner Mitglieder, denen
sich eine grossere Anzahl von Gasten anschloss, am 2.

und 3. Juni die beabsichtigte Fruhjahrsexcursion nach

dem Spreewalde. Diese kleinen Ausfliige werden all-

sommerlich unternommen, um biologische Beobachtungen

anzustellen , dieses und jenes zu sammeln, vor Allem
aber, um den Mitgliedern Gelegenheit zu geben , fern

von der Stadt, in gemuthlichem und angenehmem Zu-
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sammensein ein paar Tage in landlicher Umgebung mit

einander zu verbringen. Die Gesellschaft begab sich

nach dem kleinen Spreewalddorfchen Leipe und unter-

nahrn von hier aus Jagd- und Sammelexcursionen. Auf

einer derselben hatte Herr Dr. Brehm das Gliiek, ein

Nest der grossen Bekassine, Telmatias major, mit Eiern

aufzufinden und dadurch einen sicheren Beweis fiir das

Briiten dieser Art in der Mark Brandenburg zu liefern.

Unsere bisherige Kenntniss iiber das Nisten dieser

Schnepfe im Gebiet beschrankte sich auf Verrnuthungen

und unsichere Beobachtungen. Das Verzeichniss der an

den beiden Tagen erlegten und beobachtetenVbgel, welches

von einem Mitgliede der Gesellschaft sorgfaltig zusammen-
gestellt wurde, umfasst 64 Arten, eine betrachtlicheAnzahl,

wenn man ein Mai die Unzuganglichkeit des Terrains be-

riicksichtigt und ferner bedenkt, dass der Spreewald durch

die Einformigkeit seiner Bodenconfiguration sich weniger

durch Arten- als durch Individuenreichthum auszeichnet.

Der Dank der Gesellschaft fiir die angenehmen
Stunden, die man im Spreewalde verlebt, richtet sich

zunachst an Herrn A. Fritze in Berlin, der mit liebens-

wlirdigster Aufopfei*ung die Fiihrung unternommen,

sowie ferner an Herrn Buchan, Gasthofbesitzer in Leipe,

der in nicht genug zu lobender Weise fiir das leibliche

Wohl der Gesellschaft gesorgt und dessen gastliche

Baume jedem Spreewaldbesucher auf das angelegentlichste

und warmste empfohlen seien. Jj_ Schalow.

Zoologische Gesellschaft in London.

Sitzung vom 1. Mai 1877. Vorsitzender Hr. Prof.

Newton: Hr. Saunders sprach iiber Nest und Eier

des Orpheus-Sangers (Sylria orpheus) aus der Umgegend
von Malaga in Spanien. Unter den Eiern jedes Nestes

waren ein oder zwei grossere, welche der Vortragende
fiir Kukukseier halt. Derselbe legte Balge der Dupont's

Lerche
(
Cenihilauda duponti) von der obigen Lokalitat

vor. — Prof. St. George Mivart las iiber den Ske-

lettbau der Pelecaniden, Prof. Garrod iiber die Anatomy
und systematische Stellung der Gattungen Thinocorus
und Attagis, welche er als zu den Limicolae gehorig

betrachtete , nahe stehend Glareola und Cursorius. —
Endlich wurde eine Mittheilung des Hrn. Dr. Finsch
verlesen iiber eine kleine Vogelsammlung von den Mar-
quesas-Inseln , unter welchen ein neuer Konigsfischer,

vom Verfasser Halcyon godeffroyi genannt.

Bevorstehende Ausstellungen.

Die Allgemeine Gefliigel- und Vogel- Ausstellung

des Hamburg- Alton aer Vereins fiir Gefliigel-
zucht findet vom 14. bis 17. Juli im Zoologischen

Garten zu Hamburg statt. — Dritte Vogelausstellung

des Ornithol. Yereins fiir das Toggenburg
vom 8. bis 17. Juli in Vfyl (Kt. St. Gallen).

Rundschau.

Die Vogel Madagascars und der benachbarten Insel-

gruppen. Ein Beitrag zur Zoologie der athiopischen

Begion. Von G. Hartlaub. Mit einer kiirzlich ent-

deckten Original-Abbildung der Dronte von R. Savry.

(Verlag von W. Schmidt in Halle). — In No. 10 dies.

Bl. hatten wir auf das Erscheinen dieses Werkes auf-

merksam gemacht, das uns nunmehr vorliegt und iiber

welches wir uns ein eingehendes Beferat im Jo urn. f.

Ornith. vorbehalten. Das Buch behandelt 295 Arten,

also einige 90 mehr als die erste, vom Verfasser vor

15 Jahren gegebene Uebersicht der Vogel genannter

Inseln aufweist, ein erfreulicher Beweis dafur, wie
riistig an der Erforschung des Wunderlandes Mada-
gascar gearbeitet wird. Als bisher noch nicht unter-

schieden werden folgende Arten aufgefiihrt: Zosterops

Newtoni und chlorophaea, S. 97 u. 99, und Orthotomus

Grandidieri, Oxylabes xanihophrys Sh. wird zum Typus
einer neuen Gattung Ci-ossleyia erhoben. Die Beschrei-

bungen sind mit derselben Scharfe und Precision wie
in dem allbekannten und beriihmten „System d. Or-
nith. Westafrikas" des Hrn. Dr. Hartlaub abgefasst,

so dass auch weniger Eingeweihten eine schnelle und
sichere Artbestimmung ermbglicht ist, ein Vorzug ins-

besondere fur den sammelnden Beisenden, welchen wir
nach unseren eigenen Erfahrungen sehr hoch schatzen.

Bei der erschopfenden Literaturkenntniss des Verfassers

diirfte keine Notiz von Bedeutung ubersehen sein, und so

haben wir in dem vorliegenden Werke eine vollstandige

Darstellung unserer gegenwartigen Kenntniss der Vogel-
kunde Madagascars. • Moge dieses Buch Anregung zu neuen
Forschungsreisen nach der hochinteressanten, dem Zoo-
logen noch reichen Erfolg versprechenden Insel geben.

Die Brutvogel der Umgegend Vegesacks von R. K o h 1-

mann (Enthalten in dem Programm der Realschule zu

Vegesack. 1877). Eine mit Sorgfalt und Sachkenntniss

verfasste Arbeit, welche einen werthvollen Beitrag zur

deutschen Vogelkunde liefert. Bei der Wichtigkeit

derartiger Lokalfaunen ist es sehr zu bedauern , dass

die vorliegende, eine Bedeutung beanspruchende Arbeit

in ornithologische Kreise wohl nur wenig Eingang
finden wird, da das genannte Programm nicht in den
Buchhandel gelangen diirfte.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

No. 5 u. 6 1877 enthalten: Ed. Hodek, Die Obedska
bara (Schluss). S. 23. — v. Pelzeln, Ueber das

Kaukasische Birkhuhn
(
Tetrao mlokosiewiczi). S. 26. —

Jeitteles, Ueber Eversmann's „Addenda ad celeb.

Pallasii Zoographiam Bosso-Asiaticam." S. 27. Ausser

dem Schicksal dieser wichtigen Arbeit und der neuen

Ausgabe derselben durch Mr. Dresser werden Einzel-

heiten des Inhaltes besprochen. — v. Tschusi, Die

Ornis meines Gartens. S. 32. Eine systematische Deber-

sicht der vom Verfasser auf seinem Grundstiicke (bei

Hallein) beobachteten Vogelarten. — Barac, Bastarde

von Haushuhn und Perlhenne. S. 35. — D u s e k , Ein

fruchtbarer Bastard von Bingeltauber (C. palumbus) und
Haustaube. S. 37. — v. Enderes, Ein im Kafig Eier

legender Thurmfalk. S. 39.

Monatsschrift des Sachsisch-Thiirmg. Vereins fiir Vogel-

knnde. No. 5—7 (1877) : L i e b e , Die Kibitze. S. 73. —
Stengel, Vogelleben im Kreise Schweinitz (Schluss).

S. 76. — Liebe, Bereitung des Maikaferschrotes. S.

80. — Taschenberg, Der Vogel als fliegendes
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Wirbelthier. S. 89. Ein Vortrag geh. in der Mai-

Sitzung des Vereins, welcher aber das so ausserordentlich

reichen Stoff bietende Thema nur in einigen wenigen
Punkten beriibrt. — v. Hinkeldey, Bemerkungen
iiber das Briiten der Hiihner. S. 93. — Thienemann,
Bericht iiber die Gefiugelausstellung in Erfurt. S. 94.

— v. Schlechtendal, Aus den Kreisen meiner gefied

.

Zimmergenossen. S. 100. Giebt interessante biologische

Notizen iiber verschiedene Arten. — Bemerkungen
iiber Nutzen und Schaden des Sperlings. S. 104. —
Mehrfach versuchtes Nisten eines Rothschwanzes
in einem im Gebrauche befindlichen Brunnenrobre. S. 106.

Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova Vol. X.
Maggio 1877: Salvadori, Prodromus ornithologiae

papuasiae et moluccarum. III. Psittaci. S. 3. Als neu
werden beschrieben : Lorius erythrothorax (N. Guinea),

Lor. flavopalliatus (Obi, Batjian). Neue Genera: Oreo-

psittacus (Typus : arfaki Meyer) und Charmosynopsis

(Typus: pulchella G. R. Gray). Die Vermuthung des

Verfassers , dass Triclwglossus jiavicans Cab. et Rchn.
mit massena Bp. zusammenfallen konne, ist nicht zu-

treffend, da erstere sich von letzterer allerdings sehr

nahe stehenden Form durch die gelbgriine Fiirbung der

bei letzterer Art lebbaft griinen Theile unterscheidet.

Atti della Reale Accadem. d. Sc. di Torino. Vol. XII.

Eebbraio 1877: Salvadori, Intorno alle specie di

Nettarinie della Papuasia, delle Molucche e del Gruppo
di Celebes. S. 299. Als vermuthlich neue besondere

Art wird eine Hermotimia bescbrieben, ahnlich der H.
nigriscapularis, aber bedeutend grosser.

Proceedings of the Zoolog. Society of London. Pt. I

June 1877: Newton, On a variety of Aha troile.

S. 2. — Sclater and Salvin, Descriptions of eight

new species of S. American Birds. S. 18 (JEuphonia
Finschi, Pheucticus crissalis, Ochihoeca leucomelopa und
arenacea, Chloroperpes digitus, Celeus subflavus, Chamae-
pelia Buckleyi, Crax erytlwognatha). — Sharpe, On
new species of warblers in British Museum. S. 22
(Apalis cerviniventris und Baeocerca flaviventris von der
Goldkiiste, Bromaeocercus brunneus von Madagascar). •

—

C o 1 1 e 1 1 , On Phylloscopus borealis and its Occurrence
in Norway. S. 43. — Sclater, Notice of an appa-
rently new species of the genus Plect?-opterus (PL niger).

S. 47. — Sharpe, Description of a new species of

Lobiophasis and a new spec, of Pitta from Borneo (L.

castaneicaudatus und P. Ussheri). S. 93. — Sclater, On
the birds collected by Mr. Brown on Duke- of-York
Island and on the adjoin, parts of N. Ireland and N.
Britain. S. 96. Neue Arten: Monarcha verticalis, Ar-
tamus insignis, Dicrurus laemostictus, Bicaeum eximium,

Philemon Cockerelli, Tanysiptera nigriceps , Loriculus

tener, Ninox odiosa, Macropygia Broicni, Phlogoenas

Johannae. — Abgebildet sind : CMoronerpes dignus Tf. I,

Baeocerca flaviventris und Dromaeocercus brunneus Tf. II,

Plectropterus niger Tf. VII, Monarchy verticalis und Bi-
caeum eximium Tf. XIV, Artamus insignis Tf. XV,
Phlogoenas Johannae Tf. XVI.

Transactions of the Zoolog. Society of London. Vol. X
Pt. I May 1877 enthiilt: Mivart, On the Axial Ske-

leton of the Struthionidae. S. 1. Mit zahlreichen

Holzsehnitten verschiedener Skelettheile.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Dem Programme gemass liegt ein Hauptzweck des

Ornithol. Centralblatts darin, in weiteren Kreisen von
Nichtfachmannern belehrend zu wirken und demnach
alle Vorkommnisse auf ornithologischem Gebiete in ob-

jectiver Weise einer strengen Kritik zu unterziehen.

Mancherlei Thorheiten sind in Folge dessen in den
letzten Nummern von verschiedenen Seiten geriigt und
widerlegt worden. An diesem Theile des Programms
werden wir auch ferner im Interesse der von uns ge-

pfiegten Wissenschaft und Liebhaberei festhalten, auch
wenn derselbe hier und da personliche Zwecke durch-

kreuzt, weil er den gefurchteten Lichtstrahl auf manchen
durch Dunkel verhiillten Irrweg wirft; wahrend es hin-

gegen uns fern bleiben wird, auf animose Erwiderungen
gegen solche sachlichen Besprechungen jemals zu ant-

worten. — Von einem Vogelliebhaber und Freunde der
„Gefiederten Welt" geht uns nachstehendes Schreiben
zu, welches wir nach dem Rechtssatze: audiatur et altera

pars, hier wor-tgetreu mitzutheilen uns verpflichtet halten.

D. Red.

Adresse: Herrn Professor Dr. Cabanis.
(Poststempel: Pritzerbe 16/6 77.).

Haselstock, im Juni 1877.
Eine verehrliche Redaction des „Ornithologischen

Centralblattes" moge mir verzeihen, wenn ich fiir einen
in Ihrem Blatte wiederholt angegriffenen Schriftsteller

eine Lanze einlege. Ich finde es in der That seltsam,

dass ein wissenschaftlichen Zwecken dienendes Blatt

wie das Ihrige sich mit dem Herausgeber einer „Zeit-

schrift fur Vogelliebhaber" etc. befasst. Sie verkennen uns

Vogelliebhaber offenbar. Keine Aeusserung kann mehr
der Thatsachlichkeit entbehren als die von Dr. Brehm
in seinen „Gefangenen Vogeln" gethane, dass aus dem
Liebhaber mit der Zeit ein Kenner der Vogel werde.

Wir Liebhaber wollen gar nichts lernen. Uns geniigt

unser Piepmatz, und wir geben ihm selbst einen Namen,
wenn wir keinen wissen. Ob dieser nun mit dem
wissenschaftlichen Namen iibereinstimmt oder nicht, ist

uns vollstandig gleichgiltig. Mit Ihrer Wissenschaft

locken sie keinen Hund unter dem Ofen vor. Die mag
ganz gut sein , fur so gelehrte Herren , wie Sie sind,

fur uns hat sie keinen Zweck und bringt sie auch

keinen Nutzen. Wir wollen wissen, wo wir Vogel

kaufen kbnnen, was sie kosten und ob wir Junge von

ihnen ziichten oder nicht. Dazu dient uns unsere Zeit-

schrift. In ihr kann Jeder schreiben was er will, auch

den grossten und handgreiflichsten Unsinn. Solcher

macht uns gerade den meisten Spass, obgleich es Jedem
von uns passiren kann, auch einmal etwas Aehnliches

zu schreiben. Deshalb lassen wir auch auf den Her-

ausgeber unserer Zeitung nichts kommen. Sie scheinen

uns glauben machen zu wollen, er wisse von der Gottes-

welt rein nichts, sei vielleicht gar kein Kenner der
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Vogel, sondern nur ein Abschreiber u. s. w. Dagegen
mochte ich Sie nur bitten, einmal seine Zeitschrift zu

lesen. Da werden sie sehen, was der Mann Alles ge-

leistet hat. Er hat Recht, uns und auch Ihnen dies fort

und fort griindlich zu sagen. Was wollen dagegen die

Werke bedeuten, welche Sie selbst, Ihr Oken, Herr
von Homeyer, Finsch, Hartlaub, Brehni, Naumann,
Bechstein und wie sie sonst noch alle heissen, die ge-

lehrten Herren, geschrieben haben! Wir lesen sie doch

nicht, und der Herr Redacteur unserer Zeitschrift liest

sie wahrscheinlich auch nicht, thut auch sehr wohl
daran, weil er nicht ebenso „gelehrt" werden will wie

Sie selber, auch nicht so viel zu wissen braucht. Fur
uns weiss der Mann genug, in unseren Augen leistet er

viel mehr als Sie. Das hat er uns mit deutlichen Worten
gesagt, und wir glauben es ihm gern. Thun wir nun
zuviel, wenn wir ihn zum Ehrenmitgliede unserer Ver-

eine ernennen und mit Medaillen und sonstigen Aus-

zeichnungen erfreuen? Gewiss nicht! Er ist unser

Fiihrer, unser Stolz und wir folgen ihm blindlings nach.

Dass Alles richtig ist, was er sagt, will ich gar nicht

behaupten; aber wir schreiben auch Vieles, was nicht

richtig ist, und das wird in unserer Zeitschrift doch ge-

druckt. Deshalb gerade gefallt sie uns, und Sie werden
das nicht andern. Also lassen Sie unseren Fiihrer und
Leiter aus dem Spiele und unsere Zeitschrift in Erieden.

Wir sind einfache Leute und wollen nichts lernen: Das
konnten und miissten Sie erkannt haben , waren Sie

nicht so befangen , von Jedermann zu verlangen, dass

er etwas wissen miisse, oder etwas lernen solle.

Dominik Russschwarzer,

Rentier, vormals Apotheker.

Neue YiJgel der ThiergUrten.

Die zoologische Gesellschaft in London erhielt fol-

gende Vogelarten, welche bisher in deren reichhaltiger

Sammlung noch nicht gewesen und bekanntermassen
uberhaupt noch nicht lebend nach Europa gebracht

sind : Turnix Sykesi, Syke's Wachtel, aus Indien, Keiupa
ceylonensis, die Ceylonische Fisch-Eule, und Pionias xan-

thomerus, gelbschenkliger Langfliigel-Papagei von Sud-

Amerika.

Briefkasteii der Redaction.

Hrn. J. in N. : 1st zum Abdruck bereit gelegt. —
Dr. Kr. in Ath. : Besten Dank und Gruss. Erscheint in

nachster Summer. — Hrn. PI. in St. P.: Am 20. v. M.
sandten wir den Vogel an die bezeichn. Adr. Die Tafel

erscheint in Heft II 1877 des Journals.— Hrn. Th. in L:
Dankend erhalten, wird in der Jahresstatistik pro 77
benutzt.

Eingegangene Drucksacken.

Die Vogel Madagascars und der benachbarten

Inselgruppen , von Dr. Hartlaub. Vom Verfasser. —
Notes on the Ornithology of the region about

the source of the Red River of Texas, by Dr.

Elliot Coues. Vom Verfasser. — Mittheilungen des
Ornith. Ve reins inWien, No. 5. Von d. Redaction.
— Monatsschrift des Sachs. -Thiir. Vereins
fur Vogelkunde, No. 6 und 7. Von d. Redaction. —
Schweizerische Ornithol. Blatter, No. 10. u. 11.

Vom Herausgeber. — Der Thierfreund, Organ des

Wien. Thierschutz-Vereins, Mai. Von d. Redaction. —
Monatsblatt des Badisch. Vereins fur Geflii-
gelzucht, No. 4 und 5. Vom Herausgeber. —

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Desiderata d. Kgl. zool og. Museum zu Berlin.

III. Liste (vergl. Inserat 67 in No. 9).

"

Phoenicopterus ruber L. aus Amerika. Phoen. eryiliraeus

Verr. aus Afrika. Phoen. minor Geoff, aus Afrika.

Plioen. glyphorhynchus Gr. von den Galapagos - Inseln.

Phoen. andinus Phil, aus der Anden-Wiiste.

Offerten gut erhaltener Balge sind an die Redaction

des Ornithol. Centralbl. zu richten. [87]

Zu verkaufen: 1 Frettchen, Mannchen, a 18 M. —
2 Costa-Rica-Eichhornchen (Sciunis rigidus Ptrs.) a, 45
M. — 1 graues Ichneumon (Herpestes ichneumon) a 20
M.— 1 kleines Wiesel a 6 M. — 1 kleiner sehr zahmer
weisser Kakadu a 30 M. — 1 schwarzes Eichhornchen

a 10 M. — 1 weisser (Albino-) Hamster a, 5 M. —
Schwarzweisse und grauweisse Wanderratten von 3 bis

5 M. d. Stuck.

Zu kaufen gesucht: Lebende Fasanen. [90]

Goth a, Kastanienallee 5. Joh. v. Fischer.

Ein Praparator,
der in d. Tropen gereist ist, sucht geeign. Beschaftigung

bei einer Expedition oder Stellung als Conservator bei

einem Institute. Offerten erbeten an Eugene Langner,

[93] Reichenberg i. Bbhmen, No. C. 340-4.

Zu verkaufen

:

1 Pionias flavifrons. 1 Eclectics Mulleri.
A gram. [91] H. Fiedler. Buchhandler.

Folgende ausgestopfte Saugethiere sind in den
schonsten Exemplaren abzugeben, sammtlich im voll-

standigen Winterkleide und von ausnahmsweise starken

Thieren.

1 Lynx vidgaris. 1 Vulpes lagopus. lFoetoriusputoris.

1 Lynx canadensis. (weiss). 2 Vison Lutreola.

1 Gulo borealis. 1 Martes zibellina. 1 Lutra vulgaris.

1 Martes abietum. 1 Catus ferus.

NB. Die Thiere sind noch nicht gestopft und kann
ihnen daher jede beliebige Stellung gegeben werden,

z. B. „Luchs im Kampfe mit einem Rehbock", ferner

ist abzugeben: 1 Fuchsbau mit spielenden Jungen, so-

wie 1 Eulenhorst von Iltissen iiberfallen, 1 Auerhahn in

balzender Stellung.

Was nicht ganz naturgetreu ausfallt, nehme sofort

wieder unfrancirt retour.

Oehringen Praparator Banzer,
(Wiirttbg.). vormals Praparator in Plouquet's

[92] zoologischem Museum.

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

Druck: 6. Piitz'scbe Uuelidruckerei (Otto HautUal) in Nauniuurg a/S.
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Ornithologische Notizen.

Von Ad. Walter.

1. Sonderbarer Nistplatz einer Haubenmeise.

Von den 3 von mir i«i letzten Soramer aufgefun-

denen Western der Haubenmeise, Parus cristatus, stand

das eine einige 30 Fuss hoeh in einern Astloch einer

hohen Kiefer, das zweite in einer hohlen Weide etwa
10 Fuss hoch, das dritte in der Erde.

Dies letztere entdeckte ich , als ich im Mai mit

Herrn Lehrer Martins an der kleinen Jagelitz, einem
kleinen Bach in der Nahe von Wusterhausen a. Dosse,

entlang wanderte, und mir derselbe an einer senkrecht

abfallenden Sandwand des Ufers die Nistrohre eines

Eisvogels, Alcedo ispida, zeigte, aus der einige Wochen
vorher von einem Oologen 7 Eier des Eisvogels ge-

nommen waren.

Bei naherer Untersuchung dieser Rohre fand ich sie

von Neuem bewohnt und zwar von einer Haubenmeise,
deren fliigge Jungen bei einem spateren Besuch des

Herrn M. aus dieser Rohre schliipften.

Dass die Haubenmeise diesen Ort gewahlt hatte, ist

um so auffallender, weil in der niichsten Umgebung
kein Baum oder Strauch zu finden ist, wohl aber ein

alter Hochwald sich in Entfernung von etwa 100 Schritt

vom Bache hinzieht, in welchem die Meise leieht einen

passenden Platz zum Nisten hatte finden konnen.

2. Lanffertigkeit eines jungen Vogels.

Zwischen der Stadt Joachimsthal und dem an der

Prenzlauer Chaussee liegenden Dorfe Gross-Schonebeck

befinden sich die wegen ilires grossen Wildstandes be-

kannten Forstreviere Grimnit'z und Schonebeck. Die 2'^

Meile hetrageude Strecke wird fast nur von hohem

Kiefernwalde ausgefiillt, von keinem Dorfe, keinem
Hause unterbrochen.

Als ich vor Jahren einmal im Begriff war, diese

Tour vom Dorfe Gr. Schonebeck aus zu Fuss zu machen,
fand ich gleich hinter dem Dorfe auf einer weiten Sand-

fljiche, durch die der Weg fvihrte, hart an den Sand
gesehmiegt, einen jungen Fluss-Begenpfeifer, Charadrius

minor, der sich, ohne sich zu regen, ergreifen liess, ob-

gleich er vollstiindig befiedert war. Er machte auch,

als ich ihn frei liess, keinen Gebrauch von seinen Flii-

geln, einen um so grbsseren aber von seinen Fiissen.

Sobald er die Sandflache passirt hatte, rannte er auf

dem neben dem Fahrwege fortlaufenden Fusssteige so

schnell fort, dass er nach mehreren Minuten einen

Vorsprung vor mir von etwa 60 Schritt erreicht hatte.

Dann legte er sich platt auf den Boden, liess mich bis

auf G Schritt herankommen und setzte nun seinen Lauf

auf dieselbe Weise und auf demselben Wege fort, bis

er wieder den vorher bezeichneten Vorsprung erlangt

hatte. Und so ging's dritthalb Meilen durch den Wald
und zuletzt durch das Feld fort, ohne dass eine Er-

miidung des Vogels bemerkbar wurde.

Wenn man bedenkt, dass ich bei starkem Schritt

etwa 3^4 Stunde Zeit gebrauchte, um diese Tour zu-

riickzulegen, dass der niedliche Vogel von Feldlerchen-

grosse kaum 14 Tage alt sein konnte, so muss man
iiber die Lauffertigkeit und Ausdauer erstaunen.

3. Eine voriibergehende Verfiirbnng der Federn.

Bei der Ohreule, Otus sylvestris, werden jedes Jahr

nach der Mauser, Anfang September, die weissen Deck-

federn des Unterrliigels, auch die weisslichen Unterseiten
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der Schwingen, wenn diese Federn ihre vollstandige

Grosse erreicht haben, eines Tages rothlich; nach 4
Tagen haben sie eine schbn rosenrothe Farbe erlangt,

die nach und nach verblasst, so dass nach Verlauf von
weiteren 4 Tagen die Federn wieder in ihrer urspriing-

lichen weissen Farbung erscheinen.

Es ist dies nicht ein Durchscheinen des Fleisches

durch liickenhaft mit Federn besetzte Stellen des TJnter-

fliigels, sondern eine schone und vollstandige Verfarbung,

die, wie gesagt, erst dann eintritt, wenn die neuen Fe-
dern vollzahlig und ausgewachsen sind.

Es ware nun interessant zu erfahren, ob diese rosa

gefarbten Federn ihr Colorit behielten oder nicht, wenn
der Vogel in der Zeit der Verfarbung getbdtet wiirde.

Sollte diese Verfarbung beim todten Vogel unverandert
bleiben und dies Verfarben auch bei anderen Vogeln,

vielleicht nur bei einzelnen Individuen und an anderen
Stellen des Korpers vorkommen, was doch leicht mog-
lich ist und nur nicht bemerkt wird, weil die Farbe
in kurzer Zeit wieder schwindet , so mochte mancher
Vogel, der bisher als Abart betrachtet wurde, nur ein

gewohnliches, in Verfarbung stehendes Individuum
seiner Art sein.

4. Ein lebendes Vogelcken iin Ei eines verlassenen Nestes.

An einem Junitage Vormittags sah ich auf einer

Excursion ein Ringeltaubennest auf einer Buche, das,

obgleich kein Vogel abflog, ein frisches zu sein schien.

Als ich den Baum erklettert hatte, erwies es sich als

ein altes. Ich hob es ab und war eben im Begriff, es

hinunter zu werfen, als ich dicht unter demselben ein

Nest des gefleckten Fliegenfangers, Butalis grisola, mit
3 Eiern bemerkte.

Da das Taubennest wie eine schiitzende Decke iiber

dem Fliegenfangernest gestanden hatte, so war es ein-

leuchtend, dass der Vogel sein Nest nicht wieder be-

ziehen wiirde. Ich nahm daher die Eier, von denen
das eine, gegen die Sonne gehalten, unbebriitet schien, mit.

Es war dies, wie mein Notizbuch noch heute zeigt,

an einem Dienstag; erst am Donnerstag, also am dritten

Tage nach dem Auffinden, Mittags konnte ich die Eier,

die ich bis dahin an einen kiihlen, schattigen Ort ge-
stellt hatte, prapariren. Die beiden ersten, die ich vor-

nahm, waren nicht bebriitet und faul, das dritte zerbrach
in dem Augenblick, als ich die Nadel zum Durchbohren
ansetzte, und — ein lebendes Vogelchen reckte Kopf
und Hals in die Hohe, offnete sogar den Schnabel und
zeigte sich so kraftig entwickelt, dass meine der Ope-
ration zuschauende Frau ausrief: „Ach, das Thierchen
wollen wir aufziehen !"

Ein auf natiirliche Weise eben dem Ei entschliipfter

Fliegenfanger wiirde, wenn man ihn aus dem Nest
nahme und an einen kiihlen Ort setzte, nach Verlauf
einer guten Viertelstunde erstarrt sein; hier bildete er

sich im Ei weiter aus, und die durch die Entwickelung
erzeugte Warme, durch die Schale zusammengehalten,
schiitzte den Vogel vor Erstarrung.

5. Wie Jemand ineinen Balcon mitSpinngeweben sckmiickte,
als ich ein Bekriinzen niit Maien nicht dulden wollte.

Es war am Pfingstsonnabend 1864 am friihen Morgen,
als ich auf nieinem iiber dem Garten gelegenen Balcon

PHanzen und Blumen besichtigte, die in Topfen auf der
rechten und linken Seite des Gelanders aufgestellt und
befestigt waren. — Zu meinem Aerger erblickte ich

auf dem der Hauswand zunachst stehenden Sclilangen-

cactus schmutzige Spinngewebe und war deshalb nicht

wenig iiber das unleidliche Reinmachen und Scheuern
aufgebracht, denn nur der die Wand abkehrende Besen
konnte meiner Meinung nach das hassliche Gewebe
auf den stets sauber gehaltenen Cactus geworfen haben

;

und es war mir nun wohl nicht zu verdenken, dass ich

gegen das beabsichtigte Anheften von Maien an das
von wildem Wein umrankte Spalier der Vorderseite
des Balcons Protest erhob, weil ich fiirchten musste,
dass nun noch andere Pilanzen in Mitleidenschaft ge-
zogen werden konnten.

Nachdeni ich mit einem Pinsel das Spinngewebe
entfernt und Alles wieder in Ordnung gebracht hatte,

ging ich meinen Geschaften nach und kehrte erst gegen
Abend zu meinen Pfianzen zuriick. Aber wer beschreibt

mein Erstaunen und meinen Aerger, als ich nun noch
grossere, noch schwarzere Spinngewebe auf dem Cactus
erblickte! Mit dem Topfe in der Hand lief ich in's

Haus, um den weiblichen Besenschwinger zur Bede zu
stellen, musste aber erfahren, dass Nieniand den Balcon
wahrend meiner Abwesenheit betreten hatte.

Was half mir mein Nachdenken, mein Kopfzer-
brechen? Ich kani zu keiner Aufklarung; die Wand
war ja frei von Spinngeweben. Mir blieb augenblicklich

nichts Anderes zu thun librig, als meinen Cactus von
Neuem zu reinigen und ihn so zu stellen, dass nichts

von der Wand auf ihn herabfallen konnte. Ich nahm
ihn daher von seinem Platz und setzte ihn etwa einen

Fuss von der Wand entfernt auf das Gelander, indem
ich den dritten Blumentopf an seine Stelle brachte.

Das prachtvolle Wetter des ersten Pfingsttages, der

bunte Blumenteppich des Gartens und die im Morgen-
thau glitzernden Blatter der Baume und Straucher

lockten mich am niichsten Morgen schon fruhzeitig auf

den Balcon, auf dem der Kaffee getrunken werden
sollte. Doch zuvor musste Umschau iiber meine Pfianzen

gehalten werden. Aber — o Schreck! — wieder Spinn-

gewebe — dicke, schwarze, lappenformige — bedeckten

denselben Cactus.

Hatte das eine ruchlose Hand vollfiihrt? — Un-
mbglich ! — Niemand war mir feindlich gesinnt , und
ohne Leiter und ohne grosse Vorbereitungen war ja

auch eine solche That nicht ausfuhrbar.

Augenblicklich blieb mir Alles ein Rathsel. Unwillig

liess ich dieses Mai die Wolke von schwarzem Gewebe
liegen und setzte mich an den Kaffeetisch, immer noch

missmuthig auf den umflorten Cactus blickend.

Da plotzlich ging mir ein Licht auf: ein Fliegen-

fanger, Butalis grisola, flog durch das Spalier auf den
Cactustopf, legte einen Schnabel voll alter Spinngewebe
zu den vorigen, nestelte hier und da am Cactus und
am Topfrand herum und flog wieder ab. — Nun war
das Rathsel gelost. Die vorher von mir verwiinschten

sehwarzen Spinngewebe bekamen in meinen Augen eine

ganz andere Farbe; jetzt erschienen sie mir wie eine

Zierde und waren mir lieber als die schbnsten Maien.

Ohne sich durch meine Anwesenheit stdren zu lassen,

baute der Fliegenfanger an diesem Tage nur mit Spinn-
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geweben weiter, am folgenden wurden Grashalmchen
mit verwoben.

Nach Verlauf von 10 Tagen waren 5 Eier gelegt,

nach weiteren 14 Tagen 4 Junge ausgebriitet. Schnell

wuchsen diese heran, und als ich eines Tages nach
Hause kam, sass nur noch das jiingste Vbgelchen auf
dem Nestrande, das ich, im Blumentopf herumtragend,
meinem Hauswirth zeigte.

Mehrere Jahre habe ich den Topf mit dem Neste
aufbewahrt, bis das Nest unansehnlich wurde.

Merkwiirdig war bei diesem Nestbau, dass der
Fliegenfanger eine so grosse Menge von Spinngeweben
verwandte und dass er sich weder durch das mehrmalige
Entfernen des Gewebes, noch durch Umsetzen des Topfes
in seinem Bau stbren liess.

6. Vertriiglichkeit der Kohlmeise.

In No. 5 des Ornith. Centralblattes ist ein Beispiel

des streitsiichtigen Wesens der Kohlmeise angefiilirt,

ich will hier auch eins ihrer Vertriiglichkeit geben.
In einer grossen Kiefer, die der Lange nach von

unten bis fast zur Mitte geborsten war, fand ich in der
Spalte etwa 5 Fuss hoch ein Nest des Baunilaufers,

Cert/da familiaris, der auf 6 Eiern briitete. Unmittelbar
iiber dem Nest in derselben Spalte sass eine Kohlmeise
auf 9 Eiern. Die Eingange zu beiden Neste'rn lagen
senkrecht ubereinander und nur 1

j2
Fuss von einander

entfernt.

Nachschrif t : Beim nochmaligen Durchlesen der
Nummer 6 des Ornith. Centralblattes iinde ich in den
interessanten ornitholog. Notizen des Hrn. Freiherrn

v. Schilling einen Irrthum, auf den ich hiermit auf-

merksam machen wollte.

Hr. v. Schilling sagt: „Mitte Juli hatten die Jungen
der zweiten Brut des Podic. cristatus die Grosse einer

Puderquaste erreicht". Das ist nicht richtig; denn
Podic. cristatus briitet nur einmal. Er legt zwar, wenn
ihm die Irischen oder wenig bebriiteten Eier des ersten

Geleges genommen werden, noch einmal, aber unmoglich
kann er zweimal Junge ausbriiten, wenigstens bei uns
in der Mark Brandenburg nicbt.

Obgleich er schon im April zuriickkehrt , muss er

doch mit dem Nestbau so lange warten, bis das Rohr
so hoch ist, dass er sein Nest darin bergen und befestigen

kann, also meistentheils bis Mitte Mai. In kalten Friih-

jahren wie im vergangenen Jahre hatten die Hauben-
taucher aber noch nicht zu Anfang Juni Eier.

Ich befuhr am 3. Juni den Wusterhausener See und
fand die frisch gebauten Nester des Podic. cristatus noch
leer, weil das Rohr sich kaum 2 1

/2
Fuss iiber den

Wasserspiegel erhob.

Auch die Rohrdrosseln waren im Riickstande; hier

und dort stand ein angefangenes oder auch schon fer-

tiges Nest, jedoch nur eins enthielt ein Ei. Ein ver-

liebtes Paar hatte aber die Zeit nicht erwarten kbnnen
und hatte statt in's Rohr in einen Ahornbaum am Ufer
des Sees gebaut. Dort stand das Nest mit 4 Eiern 14
Fuss hoch iiber dem Wasser zwisclien 3 senkrecht auf-

strebenden Zweigen des Baumes, gewiss ein seltener

Nistplatz. (Mit einem Bindfaden nahm ich genau das

Maass der Hbhe.)

Als ich vor einigen Jahren an demselben See Mitte
Juli, also zu derselben Zeit, als Hr. Freih. v. Schilling
seine Beobachtungen machte, herumwanderte, bemerkte
ich 5 Paare des Podic. cristatus, jedes Paar mit 1 oder
2 Jungen, alle von gleicher Grosse und zwar ungctahr
so gross wie ein Kranichei. — Das waren die Jungen
der ersten und einzigen Brut.

Der Kiebitz in Holland.

Von H. Hesselink.

Wer die nordlichen Provinzen der Niederlande be-

sucht, muss erstaunen iiber den grossen Reichthum an
Sumpf- und Wasservbgeln in diesen Districten, welchcr
bedingt ist durch die ungeheuern ausgedehnten Niedo-
rungen, sogenannte Maden, und durch die zahlreichen

grossen Moore und Seen. Ja, diese reiche Vogelwelt
ist aufs Engste mit dem Charackter der holliindischen

Landschaft verbunden. Ohne sie ist Holland nicht zu
denken.

Am zahlreichsten linden sich die Kiebitze (Vandlus
cristatus), Kampflaufer (Machetes pucjnax), Rothschenkel

(Totanus calidris) und die Limose ein. Die Kiebitze sind

die anmuthigsten Gaste. Sie bringen auf die Maden die

meiste Lebendigkeit. Leider werden jahrlich Tausende
und Abertausende von Gelegen zerstbrt, wovon cine

sehr grosse Menge Eier iiber Harlingen nach England
geht, ein grosser Theil jedoch in Holland selbst ver-

speist wird. Dieses Eiersarnmeln bringt ein reges

Leben in die Monate Marz und April, woriiber ich

hier einige Mittheilungen machen will.

Wenn der Winter mit seiner rauhen Witterung

voriibergegangen ist und die ersten gelinden Fruhjahrs-

tage auftreten, so stellen sich auch als echte Friihlings-

boten einzelne Kiebitze auf den vielen Maden ein,

welche alsdann noch fast ganz mit Wasser bedeckt

sind. Den einzelnen Vorboten folgen bald grbssere

Gesellschaften , und fortan sieht man taglich Schaaren

iiberziehen. Viele davon gehen nordlicher, urn in hbheren

Breiten zu nisten, und werden von dem Volke „N6rd-

liche oder Zug- Kiebitze" genannt. Eine ungeheure

Menge aber bleibt hier und bevolkert die Maden. Bald

nach ihrer Ankunft treffen die Vbgel Anstalten zum
Briiten, und jetzt beginnt eine wahre Feier fur die

Eiersucher. Schon friih am Morgen, mit Sonnenauf-

gang gehen die Leute in's Feld. Es wird ein grosses

Gewicht darauf gelegt , die ersten Eier zu linden, nicht

allein um die Ehre, welche der Finder damit unter seinen

Freunden erlangt, als auch um die Hbhe des Preises,

welcher dafiir bezahlt wird. Die ersten Eier werden

immer dem Kbnige angeboten und die folgenden den

Mitgliedern des kgl. Hauses, und es versteht sich,

dass dieselben immer theure Cadeaux sind. Spater

erhalten grbssere Landbesitzer Exemplare, welche

oft mit einem Gulden pro Stuck bezahlt werden. Dies

dauert jedoch nur kurze Zeit. Bald werden die Eier

in Menge gefunden, und die Preise fallen dann nach

und nach bis auf 10—16 Cent. (20—30 Pfennige) pro

Stuck, bis zum 5. Mai, von welchem Termine ab das

Sammeln der Kiebitzeier iiberhaupt verboten ist. In-

dessen werden ungeachtet des Verbotes nach dem
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5. Mai noeh Tausende von Eiern in den Handel gebracht,

da die Controle nicht streng gehandhabt wird, und so

geschieht es, dass nach dem genannten Datum die Preise

noch auf 7—6 und spater sogar auf 5 Cents fallen.

Nachfolgend gebe ich eine Uebersicht liber den Be-

ginn der Legezeit der Kiebitze wahrend eines Jahr-

zehnts: Der Kbnig erhielt die ersten Eier im Jahre

1867 am 2. April, 1868 am 31. Marz, 1869 am 10.

Marz, 1870 am 27. Marz, 1871 am 29. Marz, 1872

am 9. Marz, 1873 am 17. Marz, 1874 am 1. April,

1875 am 31. Marz, 1876 am 19. Marz. — Bei Gro-

ningen wurden die ersten Eier gesammelt im Jahre

1867 am 29. Marz, 1868 am 24. Marz, 1869 am 28.

Marz, 1870 am 17. Marz, 1871 am 19. Marz, 1872 am
7. Marz, 1873 am 21. Marz, 1874 am 1. April, 1875

am 29. Marz, 1876 am 23. Marz, 1877 am 30. Marz.

Nicht alien Eiersuchern gelingt es, eine reiche

Ausbeute zu erhalten. Viele bringen den ganzen

Morgen mit dem Suchen zu und finden dabei wenige

oder gar keine Gelege, wahrend Andere in wenigen

Stunden grosse Mengen sammeln und hohes Taggeld

machen, denn auch dieses Geschaft verlangt Erfahrung

und Kenntniss. Der erfahrene Eiersucher kann am
Eluge der Kiebitze sehen, wo das Nest steht; ja es

giebt Leute, welche es so weit gebracht haben, dass sie

aus den Bewegungen der Vogel ersehen konnen, ob die

Eier schwach oder stark bebrlitet, oder ob die Jungen
sohon ausgeschliipft sind. Das Alles sind Geheimnisse,

welche mit dem Eiersucher zu Grabe gehen oder sich

nur auf die Nachkommen vererben.

Wenn man des Morgens friih die Maden absucht,

muss man weit vor sich hinsehen. Die rasch sich erhe-

benden Vogel sind die Mannchen, welche ihre Weibchen
vor ihrem grbssten Feinde, dem Menschen, warnen.

Die Weibchen entfernen sich dann schnell laufend einige

Schritte vom Neste und suchen weiter in der Flucht

ihre Rettung. Der erfahrene Sucher kann, wenn er

scharf hinblickt, das laufende Weibchen sehen und in

dieser Gegend das Nest finden. Fliegt nun das Weibchen
sogleich in dieHohe und weiter, ohne sich demnachst nieder-

zulassen, so kann man sicher sein, dass noch keine Eier da

sind, vielleicht nur derPlatz ausgewahlt wurde, wo das

einfache Nest angelegt werden soil. Lustig und munter
tummelt sich dann das Kiebitz-Weibchen in der Luft,

und keine Muttereorge bindet es an die Stelle. Hat
es schon ein Ei im Neste liegen, dann fliegt es, nach-

dem es zuvor schnell eine Strecke gelaufen ist, in

schrager Riehtung fort; dock hat das Nest zu viel

Anzichendes fur den Vogel, so dass er sich bald wieder
auf den Boden niederlasst. Sind schon 2— 3 Eier im
Neste, so geht der Kiebitz nur 10 — 15 Meter hoch auf
und fallt nach etwa 50 bis 60 Meter Entfernung wieder
ein. Doch sobald die Eier stark bebriitct und die

Jungen dem Ausschliipfen nahe sind, hat das warnende
Mannchen noting, viel lauterund angstlicher zu schreien,

um die Gattin zur Flucht zu bewegen, die nur mit
dem grbssten Widerwillen die geliebto Brut verlasst.

Sie steigt dann nicht hbher als 3— 5 und entfernt

sich nicht weiter als 10 bis 15 Meter. Wer mit diesem
Benehmen der Vogel vertraut ist, wird bald die Nester
finden und braucht auch nicht aus Unkenntniss bebriitete

Gelege zu zerstbren.

Nach meinen Beobachtungen briitet der Kiebitz bei

uns imNorden meistens 15 bis 16 Tage und fatig-t schon

auf dem ersten Ei an zu briiten. Die regelmassige

Zahl des Geleges ist vier. Einige Male, nach meinem
Tagebuche am 3. Mai 1867 und am 27. April 1873,

fand ich aber 5 und 6 Eier in einem Neste, doch

glaube ich, dass in diesen Fallen ein anderes Weibchen
seine Eier hinzugelegt hatte. Die jungen Vogel bleiben

nicht lange im Neste. Sobald als moglich laufen sie

mit den Alten davon, und es ist dann sehr beschwer-

lich, die kleinen Vogel zu fangen.

Die Zahl der Eier, welche jahrlich allein von dieser

Vogelart auf den Markt gebracht werden , auch nur

anniihernd zu bestimmen, ist sehr schwierig. Sicher

ist aber, dass eine ungefahre Schatzung viel eher zu

niedrig als zu hoch gegriffen wird. Von der kleinen

Insel Ter Schelling, nordlich von Groningen, allein

wurden wbchentlich 4000 Eier nach England gebracht.

Jahrlich bringt der Versand nach England allein der

Provinz Friesland ungefahr 80,000 Gulden holl. Courant.

Die meisten Eier werden mit 5 bis 8 Cent berechnet.

Nimmt man aber auch 10 Cent pro Stuck an, so erhalt

man nach obiger Summe allein fur Friesland die er-

staunliche Anzahl von 800,000, sage achthundert
T a us end Eier! Eine Schrecken erregende Zahl!

Einer solchen Ausrottung gegeniiber ist dann auch die

Anzahl der Vogel nicht geniigend, und wer die Vogelwelt

beobachtet, sieht bald, dass die Kiebitze jahrlich mehr und

mehr an Zahl abnehmen. Und das ist sehr zu bedauern.

Man sollte durch ein streng gehandhabtes Vogelschutz-

gesetz des eigenen Vortheils halber (!) solcher

Ausrottung ein Ziel setzen. Wohl verbietet ein Gesetz

das Ausnehmen von Kiebitzeiern und Todten der Vogel

nach dem 5. Mai, aber die Eiersammler kummern sich

nicht um diese Bestimmungen, da sie von rier Re-

gierung nicht streng genug durchgefuhrt werden. Audi
die immer zahlreichere Bevolkerung tragt viel zur Ab-

nahme der Vogel bei, da die Moor- und Wasserflachen

immer mehr eingeengt und durch Urbarmaehung des

Landes die Maden immer kleiner werden.

Groningen i. d. Niederlande.

Schutz, Pflege und Verbesserung

der Rebhuhnerstande.

Von Di\ Bauer.

(Nach einem Vortrage, gehalten in der Sitzuug des

Ornithol. Vereins in Stettin am 21 Marz 1877).

Folgende Rathschlage wiiren, wenn sie consequent

befolgt werden, wohl im Stande, eine Verbesserung

des Rebhiihnerstandes, liber dossen Verschlechterung

vielfach geklagt wird, herbeizufiihren. 1) Jeder Jagd-

freund bemlihe sich auf seineni Jagdterrain die Feinde

des Rebhuhnes fortzufangen. Unter den vierfussigen

Feinden sind zu nennen der Fucks, die Hauskatze, der

Marder, litis und Wiesel , unter den Vbgeln besonders

der Huhnerliabicht, Bussard, Spei'ber, Milan, die Korn-

weihe, der Wander- und Lerchenfalk, der Storch unci

die Elster. 2) Eine der wichtigsten Einrichtungen fur

die Pflege der Rebhiihner ist die Anlage von Remisen,
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naoglichsfc in der Nahe von Wasser, und entfernt von
Strassen und sonst frequenten Orten*). Zu ihrer

Anpflanzung wahlt man Schwarz - und Weissdorn,

ferner Hasel-, Brombeer- und Wachholderstrauche oder

noch besser den Erdapfel (Heliardhw tuberosus). Man
legt im Friihjahr die Knollen der Erdapfel in ent-

sprechender Entfernung von 45—50 Centimeter in die

Erde (wie Kartoffeln). Im Laufe des Sommers schon

zieht sich dann das Wild zuweilen in diese durch

die hohen, blattreichen Stengel geschutzten kiihlen Ge-
biische ; kommt der Herbst, dann werden diese Remisen
von den Rebhiihriern emsig besucht. Mit heranriicken-

dem Winter werden durch Wind und Schnee die iiber-

reifen Stengel geknickt und lehnen sich bci dem dichten

Stande der Stauden untereinander an, so dass am Boden
ein offener Raum vorhanden bleibt, worin das Wild
Schutz finden kann. Im Friihjahr raumt man zeitig die

Stengel von der Bemise ab und verwendet sie , da sie

stark und holzig sind , zu leichter Feuerung. Die
Blatter sind ein vorziigliches Viehfutter. Nach erfolg-

ter Abraumung nimmt man einen Theil der Knollen
aus der Erde und lasst nur so viele darin, dass dadurch
die Wiederbesteckung, und zwar ohne weitere Pfiege

erzielt wird. Auf solche Weise kann sie viele Jah re

fortdauern. 3) In langen, strengen und schneereichen

Win tern versaume man nicht, die Bebhiihner zu futtern.

Ausser Getreide miissen noch Krautkopfe, Ruben, so-

wic Kartoffeln beigefugt werden. Man futtere nie auf
freiem Felde, sondern immer in der Nahe der kiinst-

lichen oder natiirlichen Remisen, und zwar auf dem-
selben Platze. 4) Haben Ueberschwemmungen , Hagel,

anhaltend nasse und kalte Witterung im Friihling den
Rcbhiihnerstand heruntergebracht, so beschiesse man im
Herbste die Hiihner gar nicht, oder so wenig als mbg-
lich. 5) Zur Paarzeit habe man die Kleeacker beson-

ders im Auge, da die Hiihner gerne darin nisten. Hat
man das Nest gefunden , so ist es in massig weiten
Kreisen mit sichtbar kleinen Stiiben zu markiren, da-

mit beim Mahen nicht weiter als bis zu diesen Zeichen
gegangen wird. 6) Wiinschenswerth ist es, dass einige

Volker ganz unbeschossen bleiben, wozu am besten

diejenigen ausgewahlt werden, die voraussichtlich am
wenigsten beunruhigt werden, und die in der Mitte

des Reviers liegen. 7) Man sehe besonders darauf,

dass kein Missverhaltniss zwischen dem miinnlichen und
weiblichen Geschlecht im Rebhiihnerstande vorkommt;
der Hahn verrath sich beim Sitzen durch die weit
rbthere Farbe der Fliigel und des Kopfes, im Fluge
durch sein starkeres Schild auf der Brust. 8) Der Ab-
schus i muss zu dem vorhandenen Rebhiihnerstande in

riehtigem Verhaltniss stehen, der Jagdbesitzer muss
deshalb iiber die Anzahl der Volker, welche in seinem
Reviere sind , so viel als thunlich Kenntniss haben,

damit er ermessen kann, wie viel er abschiessen darf.

Beim Schlusse der Jagd lasse man so viele Paare
mehr iibrig, als man Volker im Herbst haben mdchte:
will man z. B. i>0 Volker haben, so lasse man 90
Hiihner am Ende der Jagd iibrig. Jager aber, welche

*) Solche Remisen, deren Einrichtung schon von Gloger
vielfach empfohlen und besprochen wurde, wiirden gleichzeitig
den kleinen insectenfressenden Vogeln passende Niststellen
bieten und somit einen doppelten Zweck erfiillen. D. Red.

den Grundsatz haben, keine Vbgel unbeschossen zu

lassen, miissen von jedem Volke 5 bis 6 iibrig lassen.

Uebrigens muss auch der Rebhiihnerstand mit dem
Flacheninhalt und den Culturverhaltnissen in einem
richtigen Verhaltniss stehen, man sollte deshalb auf

einem bestimmten Terrain nicht mehr Hiihner halten,

als sich auf ihm ernahren kdnnen. —

Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

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

(Fortsetzung.)

III. Dompfaffen.
A. Die Russen. 1871. 1872.

37. Herr Dr. W. Arndt kaufte dieso Vbgel im
Februar 1871. Sie waren noch wenig zahm, Bohr gross,

stark und sollten, nach Aussagc des Handlers, aus Russ-

land stammen. Das Weibchen legte in einem gewohn-

lichen Heckbauer bei seinem Besitzer 13 Eier, theils

in's Nest, theils von der Sprosse. Beim 14. wurde es

todtkrank und mir zur Operation gebracht. Dieselbe

geiang so giinstig, dass der Vogel trotz verandcrtcr

Wohnung und Einsamkeit bereits nach 2 Tagen wiedcr

zu kreiseln begann. Nun erhielt ich auch den Hahn.

Es erfolgten bis etwa 4. August noch 7 Eier (zusam-

men 21), von denen eins auf dem Boden zerbrochen

lag, ein andercs anscheinend unbeschiidigt. Nun erfolgte

Briitung auf 3 belassenen Eiern. Dicselben wurden
durch den unruhigen Vogel einzeln aus dem Neste ge-

worfen und zeigten keine Spur von Anbriitung. Gute

Begattungen hatten jedoch stattgefunden. Ich hatte

3 Eier einer Kanarie untcrgelegt. Eins derselben

(wahrscheinlich das auf dem Boden gefundene) war

merkwiirdiger Weise, ohne jede sichlbare Verletzung,

so vollstiindig ausgelaufen, als ob es vom geschicktesten

Eierausblaser behandelt und mit Wasser ausgespiilt

worden ware; in den beiden anderen befanden sich

zwblftagige Embryonen mit Flaumbedeckung. — Von
den ersten 13 Eiern sind zwei durch Zeisige ausge-

briitet, ein drittes ist klar geblieben (s. Zeisig-Idyllen).

38. Laut Tagebuch wurde dies Weibchen am 3. Juni

1872 mit demselben Hahne gepaart. Es ging bereits

am folgenden Tage zu Neste und legte vom 9. Juni

bis 13. Juli, also innerhalb 35 Tagen 24 Eier.

Der Legeprozess wiirde iibrigens hiermit noch nicht

geschlossen gewesen sein , hatte der neugierige Vogel

nicht am Abende des 13. Juli seinen Kopf zwischen

zwei ungleich gerichteten Drahtstaben durchgesteckt,

emporgehoben und bei der Unmoglichkeit, ihn zuriick-

zuziehen, sich einen Schenkel und Fliigel zerbrochen.

Meine Hiilfe kam zu spat; der Vogel verblutete in

meiner Hand. Das fur den folgenden Morgen bestimmte

25. Ei war deutlich fiihlbar.

Mir erschien es sehr natiirlich , dass der Hahn liber

den plotzlichen Verlust seiner stattlichen Gattin in die

hochste Aufregung gerieth, obgleich ich ihm gleich

eine andere (E) brachte. Von 6—9 Uhr stiess er die

durchdringendsten Klagetone aus, und erst die dunkle

Nacht liess ihn verstummen.
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E. Papchen. 1872. 1873.

Dies Weibchen hat sich unter meinen sammtlichen

zahlreichen Vogeln die erste Stelle erworben, theils

durch seine vorziiglichen Eigenschaften , theils durch

seine seltsame Lebensgeschichte (s. Zeisig-Idj^llen).

39. Im Juni 1871 ausgebriitet, zeigte es bereits

im Marz d. f. J. (im 9. Lebensmonate) Nisttrieb, indem
es jede erreichbare Faser aufnahm und sorgsam be-

arbeitete. Zu Ende April und zunehmend in den ersten

Tagen des Mai kreiselte es eifrig trotz seiner Ein-'

samkeit.

Am 8. Mai wurde ihm ein Hahn gegeben, es er-

folgte augenblicklich Begattung. Ohne gebaut zu haben,

legte es am 13. und 14. Mai zwei Eier. Es erkrankte

dabei, entleerte in langen Zwischenraumen und unter

grosser Anstrengung fliissige, braun gefarbte Excremente,
jedesmal in erstaunlicher Menge (wohl ein Zeichen von
DarmTerletzung). Nach einigen Tagen bedeckten sich

die Zehen mit kleinen braungelben Geschwiiren. Mein
amies Vogelchen ernahrte sich, bestandig auf dem Boden
halb sitzend, halb liegend, in miihseliger Weise von den
ihm zugeschobenen Speisen und litt ununterbrochen an
Durst. — Die Genesung ging der sorgsamsten Kinder-

pflege ungeachtet nur langsam you statten.

Kauni aber war sie (Anfangs Juni) eingetreten, so

begann der Vogel im Sande zu kreiseln. Er sollte

nicht wieder legen und erhielt zur Zerstreuung ein

mobiles Bastardweibchen als Gesellschafterin. Das niitzte

nichts; der Eortpfianzungstrieb war zu machtig. So oft

irgend ein Hahn laut sang, duckte es zur Betretung
nieder und lockte. Legte ich in solchem Ealle die

Fingerspitze auf seinen Riicken, dann verharrte es lan-

gere Zeit in der eingenommenen Stellung. In Er-
mangelung eines Nestes setzte es sich auf den Boden
und kreiselte im Sande.

Am 12. Juni wurde ein Nest eingehangt und zwar,

um womoglich den Fortpflanzungstrieb zu storen, ab-

wechselnd an verschiedenen Orten, selbst auf dem Boden
angebracht.

Da alle diese absichtlichenStorungen fruchtlos blieben

und der Begattungstrieb sich steigerte, so liess ich den
obigen gepaarten Hahn taglich eine Stunde lang mit

Papchen frei inderStube fliegen. IndieserkurzenZeiter-

folgten regelmassig 1— 3 Begattungen.— Sobald Papchen
in sein Bauer zuriickgebracht wurde, kreiselte es im
Neste und setzte das Geschaft auch fort, als es am
3. Juli in ein grosses Heckbauer kam. Ich vermochte
es durch nichts zu storen.

Gogen meinen Wunsch und Willen hat es vom
14. Juni bis 15. Juli, also innerhalb 32 Tagen, 20 und
mit den beiden ersten im Ganzen 22 Eier gelegt. Trotz

des starken Fortpflanzungstriebes ist es beim Legen
unregelmassig verfahren. So hat es nur 11 Eier ins

Nest gelegt, die anderen von der Sprosse.

Am 15. Juli hatte Papchen das 22. Ei gelegt. Am
folgenden Tage zeigte es sich sehr verstimmt und
krank. Die Zehen, besonders die Fusswurzeln, waren
stark angeschwollen und mit gelblichen Rissen be-

deckt, ahnlich den Kimmen bei Dienstleuten, deren
Hande im Winter abwechselnd in Kalte und Warme
kommen. Nachdem die kranken Stellen einige Tage mit
Glycerin bestrichen worden waren, loste sich die Haut.

Vom 18. — 24. Juli wurde die kleine Patientin mit

bestem Erfolge in bedeckte Sonne gestellt. Diese Er-

warmung war um so erforderlicher, weil die Federn des

Unterleibs etwas verkleistert, und aus unbekannten
Griinden der Kopf vollig, und Hals wie Fliigel ziem-

lich kahl geworden waren. In solchem Zustande

konnte naturlich kein Brutetrieb sich einstellen.

40. Papchen wurde im Friihjahre 1873 mit einem

alten Kanarienhahne gepaart. Es mochte ihn nicht

leiden und raufte ihn ununterbrochen. Der Aermste
lag nach einigen Tagen (7. Mai) arg zerzaust und be-

wegungslos auf dem Boden. Er wurde deshalb durch

einen anderen jiingeren ersetzt. — Papchen liess sich

im ersten Augenblicke durch die gleiche Farbe tauschen

und begrlisste den neuen Heirathskandidaten mit glei-

chen Wuthausbriichen. Kaum hatte es jedoch seinen

Irrthum erkannt, so prallte es zuriick, lockte zur Be-

gattung und wurde erhbrt. So schnelle Liebe erklart

sich durch den Umstand, dass meine Vbgel einen

grossen Theil des Jahres frei in der Stube fliegen und
sich kennen. — Nach neuen heftigen Zankereien vom
8.— 15. Mai herrschte vollkommene Eintracht und ich

habe vom 16.— 24. wiederholte Begattungen theils

mit, theils ohne Gelingen beobachtet. Sonstige feinere

Liebkosungen, Schnabeln, Futtern etc. haben bei d i e s e n

verschiedenen Vogeln nicht stattgefunden ! Es
fehlte ihnen doch wol an eigentlicher Sympathie. Am
25. lag ein Ei zerbrochen auf dem Boden. — Am 28.

schien eine neue Eierbildung zu beginnen; Nachmittags

fand ich mein Lieblingsvogelchen in heiterster Laune,

eine Stunde spater in triibster Stimmung mit auf-

gestraubten Federn und eingehulltem Kopfe. Es fuhlte

sich beim Aufheben ungewohnlich leicht und kalt an.

Augenblicklich wurde es in einen Wattekasten gebracht

und ein Ofen geheizt. Umsonst, nach einer Stunde

war mein unersetzlicher Liebling eine Leiche!
(Fortsetzung folgt.)

Die Dohle (Gorvus monedula) als Staar-

kasten-Pliinderer.

Von C. Jex.

Hinter meiner jetzigen Wohnung befinden sich gros-

sere Nebengebaude, an denen mehrere Staarkasten an-

gebracht sind, die theils Staaren-, theils Sperlings-

Parchen zur Brutstatte dienen.

Unlangst fand ich unter einem dieser Nistkasten

einen leblosen jungen , halb fliiggen Staar und unter

einem andern einen fast ganz fliiggen todten Sperling

liegen, Beide am Kopf verletzt. Anfangs konnte ich

mir diese Erscheinung nicht erklfiren, spaterhin aber

loste sich dieses Rathsel. Ich bemerkte namlich eines

Morgens, wie eine Dohle sich auf die Sitzstange vor

dem Flugloche eines Staarenkastens setzte und dort

den Moment abwartete, wo die in diesem Fasten befind-

lichen jungen Staare in dem Wahne, dass einer der

alten Brutvogel ihnen Aetzung zubringe, mit gebffneten

Schnabeln sich am Flugloche zeigten. Plotzlich fuhr

die rtiuberische Dohle mit dem Kopfe durch das Flug-

loch in den Kasten und zog einen jungen, schon befie-

derten Staar daraus hervor, der aber von ihr nach
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aussen hin fallen gelassen wurde, sei es , dass er ihr

zum Forttragen zu schwer erschien, oder dass sie mich
inzwischen mit drohender Geberde in Sicht bekommen
hatte. Der junge Staar war, wie sich bei naherer

Untersuchung ergab , durch einen Schnabelhieb am
Kopfe schwer verletzt und verendete nach kurzer Zeit.

An demselben Tage Naehniittags kamen mehrere Dohlen
an die verschiedenen Staarkasten herangeflogen , und
es gelang einer davon, einen jungen Spatz auf die

obenbeschriebene Weise aus einem dieser Kasten
herauszuholen und damit zu entkornnien , obgleich ich

den Ranber durch das Zuschleudern eines harten Gegen-
standes vom Brutkasten zu verscheuchen suehte. Ein
Bevveis, dass, wenn die Dohle Junge zu atzen hat, sie

den Bruten der kleineren Vogel eben so gefahrlich

wird , wie die diebische Elster, dass sie dabei mit
schlauer Ueberlegung verfahrt und selbst eine ihr dro-

hende Gefahr nicht scheut.

Nest der Hanbeuiiieise im Habielits-Horst.

Am 30. April wurde hier in der Nahe ein Weibchen
von Astur palumbarius, liber 3 Eiern briitend, auf dem
Horste erlegt. Vogel und Eier wurden mir iiberbracht;
es war ein dreijahriges Weibchen, die Eier waren emeu
Tag bebriitet. Mit diesen wurden mir zugleich zwei
Eier von Parus cristatus, sowie ein Theil von deren
Nest gesandt, welches in dem aus starkem Reisig er-
bauten Habichtshorste angebracht war. Die iibrigen
Eier waren leider zerbrochen, auch diese waren ein
und zwei Tage bebriitet. Dass der spanische Sperling
in den Adlerhorsten und unser Hausspatz in den Storch-
nestern sein Heim griindet, ist wohl bekannt; dass aber
Parus cristatus es wagt, sich der Grossmuth des heiin-

tiickischsten Gauners der ganzen Vogelwelt, der mit
seinen Jungen zusammengesperrt selbst diese Frisst,

anzuvertrauen, ist jedenfalls seltsam.

Alten-Kirchen, 12. Mai 1877.

C. Sacuse.

Rundschau.

Journal fur Ornithologie. Heft I, 1877 enthalt:

Reich enow, die Ornithologischen Sammlungen der
deutschen Expedition nach der Loango - Kiiste. (Mit
einer Einleitung von Dr. Falkenstein.) S. 1. Als
neu wird beschrieben: Hyphantornis amauronotus u.

Spermospiza immaculosa. — Wiistnei, Ornithologische

Notizen aus Mecklenburg. S. 31 — Baron Konig-
Wa rthausen, Zur Erinnerung an Theodor v. Heuglin.
S. 35. — Bitter v. Tschusi-Schmidho fen, Orni-

thologische Mittheilungen aus Oesterreich und Ungarn.
S. 56. — Gebriider Sintenis, Zur Ornis der Do-
brudscha. S. 59. — E. v. Homeyer, Bemerkungen zur
Ornis Bulgariens. S. 69. — Wilh. Blasius, liber die

plastischen Unterschiede der vier europaischen Weihen-
Arten (Gattung Circus). S. 75 — Bogdanow, Der
Saxaul-Haher (Podoces Panderi). S. 81. — B o gd an o w

;

Vorlaufige Notiz iiber die Calandrella-Arteii der russischen
Fauna. S. 90. — Quistorp, AuffallendeErscheinungen
vom Zuge der Wandervogel in den letzten Jahren.

S. 97 — Protokolle der November-, December- und
Januar-Sitzung der Allg. D. Ornith. Gesellschaft. In
denselben sind folgende neue Arten beschrieben: Buceros
albotibialis , Crateropus hypostictus, Dryoscopus tricolor,

Halcyon cyanescens Cab. u. Bchw. (von der Loango-
Kiiste). S. 103. Indicator slictithorax Bchw. vom Camerun.
S. 110.

Die Alpenvogel der Schweiz. Dargestellt von Dr.

C. S 1 6 1 k e r. Photographirt von Gebriider Taeschler.
Zweite Serie. Was wir schon in unserm ersten Be-
richte (Orn. Centralbl. 1876 No. 4 S. 18) hervor-
hobcn, miissen wir hier wiederholen: dass diese Tafeln
Alles iibertreffen , was bisher in der photographischen
Darstellung zoologischer Objecte geleistet wurde. 1ns-

besondere bewundern wir die Klarheit und Scbarfe der
Bilder bei der verhaltnissmassig geringen Verkleinerung
der Objecte. Neben der natiirlichen Form und Stellung
der einzelnen Vogel, welche wir als eine getreue
Wiedergabe des lebenden Thieres anerkenncn, macht

uns eine passende Staffage mit den Aul'enthaltsorten

der Alpenvogel, mit ihrem Leben und Treiben bekannt.
In dieser Weise bieten uns die Abbildungen eine Natur-
geschichte der Alpenvogel. Wir empfehlen wiederum
alien Vogelliebhabern und Naturfreunden , mit diesem
Werke ihren Biichertisch zu schmiicken.

Abhandlungen des naturwissenschaftl.Vereins zu Bremen.
5. Bd., 2. Heft 1877: Finsch, Mein dritter Beitrag
zur Vogelkunde Gronlands. S. 343. Behandelt eine

"Vogelsammlung, welche vom Missionar Starick einge-

sandt wurde.

Termeszetrajzi Fiizetek (Naturhistorische Hefte):

Vierteljahrschrift fiir Zoologie, Botanik, Mineralogie und
Geologie. Herausgegeben von dem Ungarischen National-

Museum in Budapest, redigirt von Otto Herman.
(Mit einer deutschen Bevue des Inhaltes.) — Diese

neue Zeitschrift giebt uns ein Bild von dem regen
naturwissenschaftlichen Streben , welches in Ungarn
herrscht und welches bisher von anderen Nationen nur
wenig beachtet wurde. Die ungarische Nation hat

schon lange in der Beihe der iibrigen civilisirten Vblker
an dem erhabenen Werke der Fbrderung der Wissen-
schaft mitgearbeitet , aber erst jetzt, durch die vor-

liegende Zeitschrift, ist offentlich documentirt, was
— man darf wohl sagen — in der'Stille gewirkt wurde

;

denn manche werthvolle Arbeit ist im Auslande wohl
nicht iiber die engsten Cirkel von Fachmannern ge-

drungen, da die Unbekanntschaft mit der Sprache die

Benutzung erschwerte. Eine besondere Anerkennung
verdient daher die Biicksicht, welche in den „Natur-

historischen Heften" dem Auslande gegeniiber beob-

achtet wurde, indem jedem Hefte eine deutsche Ueber-

sicht des Inhaltes beigefugt ist, welche in kurzem Aus-

zuge das Wesentlichste der Aufsatze mittheilt, so dass

die Zeitschrift und mit ihr die Arbeiten der ungarischen

Forscher im Auslande weit iiber die engen Kreise , in

welchen die ungarische Sprache verstanden wird, hinaus

lebhaftes Interesse erwecken werden.
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Die beiden ersten Hefte, fur deren freundliche Mit-

theilung wir Hrn. Otto Herman, Custos am Ungar.

National-Museum in Budapest, unsern warmsten Dank
aussprechen, enthalt folgende interessanten Aufsatze:

I. Fiizet: (Januar—Marczius 1877): O.Herman, Ver-

breitungsgrenzen der Yogel. S. 8 u. 49. Behandelt

besonders die Kralienartigen Vogel und die Schopf-

lerche. — J. v. Csato, der Bartgeier {Gypaetus barbatus)

in Siebenbiirgen. S. iO u. 51. Giebt als Ergebniss

die Thatsache, dass der Bartgeier langs der ganzen Ge-
birgskette vorkommt, welche Siebenbiirgen von Siiden,

Osten und Norden umspannt, und die Beobachtung,

dass diese Vogel auch in die Vorgebirge hernieder-

steigen. — II. Fuzet(Aprilis—Junius 1877): O.Herman,
Vogel niit difformen Schnabeln. S. 74 u. 116. — Bartsch,
Sturnus vulgaris mit difformem Schnabel. S. 76 u. 118. —
Zu den beiden letzten Mittheilungen eine Tafel mit

Kbpfen von Saatkrahen, Sperling und Staar mit monstrbs

verliingertem Ober- oder Unterkiefer.

Bulletin de la Societe Zoologique de France. I. Annee,

5. u. 6. Part. (Januar 1877): Taczanowski, Revue
critique de la faune ornithologique de la Siberie Orien-

tale. S. 237. — Clement, Note sur la structure

microscopique des plumes. S. 282. — Sharp e et

Bouvier, Etudes d'Ornithologie africaine. Sur les

collections recuillies dans la region du Congo. S. 300.

Neu wird beschrieben : Bradypterus rufescens. S.

307. — Saunders, Catalogue des oiseaux du midi
de l'Espagne. S. 315. —
II. Annee, 1. Partie (Mars 1877) derselben Zeitschrift

enthalt: Saunders, Catalogue des oiseaux du midi

de l'Espagne (Fortsetz.). S. 11. — Bureau, Note sur

des femelles d'Emberiza cirlus et de Passerina melano-

cephala a plumages de males. S. 23. — Severtzow,
Aquila pennata et Aquila minuta. S. 25. Bichtet sich

insbesondere gegen Erbrterungen dieses Themas von Dr.

Bureau und fasst beide Formen als verschiedene Arten

auf. — Jules Vian, Causeries ornithologiques. S. 32.

Ueber Larus Hernprichii und leucophthalmus, Astur ba-

dius, Sitta Kriiperi und Tetrao mlokosiewiczi. —Tacza-
nowski, Revue de la faune ornith. de la Siberie

Orientale (Schluss). S. 40. — Bureau, L'aigle botte.

Reponse a, M. Severtzow. S. 53. — Besnard, Le
faucon Kobez (Falco vespertinus). S. 67. — Besnard,
Note pour chercher a prouver que le Cypselus murarius

peut faire plus d'une eouvee chaque annee en France.

S. 69. — Bouvier, Le barbican a ventre rose (Pogo-

norliynclius Levaillantii). S. 76. Weist nach, dass P.

eogaster Cab. auf Bueco Levaillanti Vieill. zu beziehen

ist und giebt die Synonyme dieser Art und des P. bi-

dentalus Shaw. —
Notes on the Ornithology of the Red River of Texas,

from observations made during the exploration conducted

by Lieut. Ruffner, by Lieut. Mc Cauley. Annotated

by Dr. Elliott Coues (extracted from the Bulletin

of the United States Geological and Geographical Sur-

vey, May 15, 1877). Enthalt ausser dem Verzeichnisse

der auf der Expedition in dem Quelllande des Rothen
Flusses beobachteten Arten auch interessante biologische

Notizen.

Zur Nachricht.

Hinsichtlich der in letzter Nummer besprochenen

Arbeit: Die Brutvbgel der Umgegend Vege-
sacks von R. Kohlmann theilt uns der Verfasser

mit, dass dieselbe zum Preise von M. 1,50 durch C.

Ed. Jantzen in Veffesack zu beziehen ist.

Briefkasten der Redaction.

Hrn. Amtm. N. in R.: Das Exemplar ist far Sie re-

servirt. — Hrn. C. W. in H. : Wird baldigst benutzt.

Abziige von No. 5 und Ihres Artikels im Journal, die

nach Schw. adress. waren, sind Ihnen doch zugegangen?
— Dr. St. in St. F.: Besten Dank. — Prof. C. in Ch.:

Brief und Notizen mit Dank erhalten. — Hrn. Schm. in H.

:

Wird demnachst benutzt werden. — Hrn. H. in Gr. : Das
Nest ist noch nicht praparirt. Ueber den Standort

holfentlich Niiheres in den Berichten des Reisenden. —
Hrn. V. in Z. : Dank fur die Berichtigung, das Gewiinschte
mit dieser Nummer.

Eingegangene Drucksachen.
Termeszetrajzi Fiizetek (Naturhistorische

Hefte). Herausg. v. Ungar. National-Museum in Buda-
pest, redig. v. 0. Herman. Heft I u. II. Von der
Redaction. — Die Brutvbgel der Umgegend
Vegesacks von R. Kohlmann. Vom Verfasser.

WTausch- und Kauf-Vcrkehr.
Aus der I. Sendung des Afrikareisenden Dr. Fischer

aus Zanzibar sind folgende Arten in tadollosen
Balgen abzug-eben : Pyromelana nigriventris $. 3 M. —

Amaurestes fringilloides J. 5 M. — Andropadus jlavescens

$. 5 M. — Neetarinia collaris $. 4 M. — Dicrurus fu-

gax $. 3 M. — Lanius collurio $. 3 M. — Halcyon
chelicutensis $. 3 M. — Halcyon semicoerulea <J. 4 M.
— Coracias caudata $. 5 M. -— Centropus superciliosus

(J. 6 M. — Ardetta podiceps J. 4 M. — Ardetta minuta

$. juv. 4 M. — Chalcopclia tt/mpanistria J. 3 M. —
Auftrage nimmt entgegen '

Dr. REICHENOW,
[94] Berlin S., Jacobikirchstr. 3.

Gegen ein Nest mit Gelege von 3 Eiern von Nuci-

fraga caryocatactes Temm. sucht 2 schbn gefarbte und
gut praparirte Eier von Vultur cinereus Gm. im Tausclte

zu erhalten Georg Vogel,

[95] Zurich, Werdmiihlenstr. 8.

Hie SIrutvogel
der Umgegeiid Vegesaclcs.
Von Reinhard Kohlmann.

Verlag von C. Ed. Jantzen in Vegosack.

[96] Preis 1 M. 50 Pf.

Thiere
aller Art, frisch oder in Balgen, werden dermoplastisch

naturgetrcu dargestelU. Gewissenhafte Conservirung.

Preise den Leistungen ontspvechend. [97]
Bad Warmbrunn. Hermann Rilke. Conservator.

Redaction und Expedition: Berlin S., Branrlenbnrg-Strasse 64. Verleger: 1^. A. Kittler in Leipzig.

Druck: G. Piitz'sche lluclldruekerei (Otto Hauthal) in Naumburfj a/S.



iiitliolosisclies Centralblatt
Organ fur Wissenschaft und Verkehr.

mid Anzciger fur Saniler, Zuchter und Handler.

Beiblatt zuni Journal fur Ornithologie.

Im Anftrage der Allgenieinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 15. BERLIN, Zweiter Jahrgang. 1. August 1877.

Das Ornitholosrisclie Centralblatt erscheint zweimal monatlich, 1 Bogen stark, und ist durch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjiibrlicli 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintretenden Abonnenten werden
die erschienenen Nuramern nachgeliefert. Inserate fur den Anzeiger 20 I'f. pro gespaltene Zeile oder deren Kaum. Zuschriften
jeder Art fiir das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandeuburgstr. 64, Berlin S., zu richten. Mit-
glieder der „Allgem. Deutsch. Ornith. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jahres-
abonnement. Dieselben haben einen Raum ira Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Die Nordhalfte des Schweriner Sees.

Von C. Wustnei.

Der Schweriner See, welcher sich in einer Ausdeh-
nung von etwa 3 Meilen von Siiden nach Norden er-

streckt, ist einer der grossten unter den Seen der nord-

deutschen Tiefebene. Da seine Ufer znm Theil von
prachtigen Laubwaldern bewachsen sind, zum Theil

auch Moore, Wiesen und grossere Rohrwaldungen
bilden, so ist die Vogelfauna eine verhaltnissmassig

reichhaltige zu nennen.

Der See wird durch eine Chaussee, welche iiber

zwei moorartige Inseln, die beide Ufer fast verbinden,

gefuhrt ist, in zwei grosse Halften geschieden. Da die

Nordhalfte des Sees von dem Verkehr der Stadt nicht

beriihrt wird und die Ufer derselben zum grossten Theil

in schweigender Einsamkeit daliegen, so findet der Ka-
turfreund hier noch mancherlei Stoff zur Beobachtung.
Das grosste der oben erwahnten inselfdrmigen Moore
ist nach einem an der ostlichen Seite des Sees belege-

nen Dorfe „das Ramper Moor" benannt.

Dieses Moor wird sowohl seiner Lage nach, da es

fast von alien Seiten mit Wasser umgeben und von
weiten Rohrwaldungen eingefasst ist, als auch seiner

Beschaffenheit wegen, weil Siimpfe dasselbe durch den
grossten Theil des Jahres fast unzuganglich machen und
auch grossere Flachen mit einem dichten Erlen- und
Weidendickicht bewachsen sind , von Sumpf- und
Schwimmvogeln mit Vorliebe als Brutaufenthalt und in

den Zugzeiten als Station benutzt. Die Ausdehnung
dieses Moores ist eine nicht unbedeutende, da der grosste

Durchmesser wohl 2 Kilometer betragt, und die weiten

Rohrwaldungen, von denen es umsaumt ist, sehutzen

dasselbe gegen Beunruhigung von der Seeseite. Orte

von solcher Einsamkeit haben nun noch manches meu-

schenscheue Geschdpf zu fesseln vermocht, welches an
anderen Orten schon lange der feindlichen Cultur ge-

wichen ist, so findet man hier Anser cinereus in vielen

Paaren noch briitend und scheinbar ein behagliches Da-
sein fiihrend.

Die ausgedehnten Buschwaldungen, meistens aus

Erlen und Weiden bestehend, der sumpfige, mit Carex
bewachsene Boden, deren Kufen oft mit blankem Wasser
umgeben sind, geben freilich auch treffliche Brutplatze

ab, deren Sicherheit noch dadurch erhoht wird, da9s

Fiichse and anderes Raubgesindel in dieser unwirth-

lichen Wildniss nicht zu existiren vermogen. Schon
beim Passiren der Chaussee, welche iiber das Moor fuhrt,

erhalt man wahrend der Briitezeit Kunde von der An-
wesenheit der wilden Ganse durch das feme Geschnatter,

oft auch sieht man namentlich in den Nachmittags-

stundeu auf den freien Platzen des Moores Gesellschaf-

ten von 10 bis 20 Individ lien dieser Vogel versammelt,

die ruhig ihrer Nahrung nachgehen , ohne sich schein-

bar durch den Verkehr auf der Chaussee, welcher frei-

lich nur ein schwacher ist, storen zu lassen. Ausser-

dem ist letztere durch parallel gezogene Graben von

dem Moore geschieden. Eine etwas nordlich gelegene

kleine Insel, die eine ahnliche Bodenbeschaffenheit hatte,

war bis vor wenigen Jahren ebenfalls ein beliebter

Aufenthaltsort wilder Ganse. Letztere sind jedoch ge-

nothigt worden , durch Abholzen der Insel und durch

den hohen Wasserstand der letzten Jahre, ihren Wohn-
sitz ebenfalls nach dem Ramper Moor zu verlegen.

Ein anderer grosser Vogel, der hier vereinzelt noch

ein einsames Dasein fristet, ist der Kranich. Mir ist

derselbe wahrend der Briitezeit einige Male zu Gesicht
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gekornmen, auch habe ich ein zerbrochenes Ei von ihm

gefunden, er ist also als Brutvogel zu betrachten. In

den letzten 4 Jahren habe ich jedoch von seiner An-
wesenheit nichts mehr entdecken konnen, obgleich ich

dies Moor zu wiederholten Malen besucht habe. Doch
ist es iramerhin moglich, dass der Kranich auch jetzt

noch hier briitet, da derselbe sich bekanntlich sehr ge-

schickt zu verbergen weiss. Im Allgemeinen steht der-

selbe in hiesigen Gegenden als Brutvogel auch auf dem
Aussterbeetat, da solche unzuganglichen Siimpfe immer
seltener werden.

Auf den freien wiesenartigen Flachen des Moores
briiten zahlreiche Ziebitze, sowie Becassinen, Kampf-
laufer, rothschenkelige Wasserlaufer, die laut pfeifend

sich bald bemerklich machen. Hin und wieder begegnet

man auch einem Paar Rebhiihner, die sich hier einen

etwas feuchten Wohnort ausgesucht haben. Die Erlen-

br'ucher, welche mit einzelnen Kiefern und Birken ver-

mischt sind, beherbergen Vogelarten, die sonst auf den

Wald angewiesen sind , wie verschiedene Raubvbgel,

Ringeltauben, Singdrosseln und die kleineren Sanger.

Namentlich ist der Kuckuk hier ein haufiger Vogel, der

vermuthlich den hier zahlreich nistenden Anihus pra-

tensis und Calamoherpe-Arten seine Nachkommenschaft
anvertraut. Einmal habe ich hier sogar eine ganze
Familie Picus minor angetroffen.

Fur die Rohrsanger sind die weiten Rohrwaldungen,
die nichtallein die Ufer umkranzen, sondern auch stellen-

weise wiesenartige Flachen iiberziehen, ein wahres Eldo-

rado, und Calamoherpe iurdoides, arundinacea und phrag-

mitis sind den ganzen Sommer ausserst zahlreich anzu-

trefFen. Wie zu erwarten steht, ist auch Emberiza

schoeniclus hier ein sehr gemeiner Vogel. Von der

Menge der sich hier aufhaltenden Rohrsanger erhalt

man einen Begriff, wenn man in den ersten Tagen des

Mai den Rohrwaldungen einen Besuch abstattet, wenn
arundinacea und phragmitis ankommen und durchziehen

;

iiberall zirpt, zwitschert und huscht es durch das auf-

keimende Rohr. Dazwisohen vernimmt man aus hoher

Euft das Meckern der Becassine, dem das verlangende

„tikiiy, tikiiy" des Weibchens aus dem sumpfigen Ver-

stecke antwortet und das helle Pfeifen von Totanus

calidris. Hier mochte ich die Bemerkung einschalten,

dass ich schon einige Male das Meckern der Becassine

bei vblliger Dunkelheit, eine Stunde nach Sonnenunter-

gang gehbrt habe.

Von anderen bemerkenswerthen Stelzfiisslern mag
wohl der Brachvogel, Numenius arcuatus, zuweilen hier

briiten, da er an anderen Orten Mecklenburgs briitend

vorgekommen ist. Im Monat August habe ich ihn mehr-
mals hier angetroffen. In den beiden Zugperioden trifft

man an den rohrfreien Uferplatzen nicht selten den kleinen

Actitis hypoleucos an. Es soil hier auch Tringa alpina

briiten, doch habe ich etwas Sicheres hieriiber nicht in

Erfahrung bringen konnen.

Die Uferstrecken werden zahlreich bewohnt von
Fulica atra, Podieeps cristatus, Anas boschas und von
einzelnen Paaren Gallinula chloropus, Anas ferina und
anderen Entenarten. Mergus serrator nistet ebenfalls

nicht selten hier. Einige Paare dieser Art sieht man
zur Briitezeit stets mit Schwimm- und Tauchkiinsten

in der Nahe des Ufers beschaftigt. Unter ihnen ist das

Miinnehen an den leuchtenden Farben und einem ver-

wegenen Aussehen leicht und weithin kenntlich. Von
Mergus merganser habe ich ebenfalls von hier schon

Eier erhalten.

Ardea cinerea geht watend seiner Nahrung nach, in

den Liiften spaht Circus rufus und Milvus ater nach
Raub umher, und zahlreiche Seeschwalben und Mbven
umschwarmen die Ufer, Larus ridibundus und Sterna

hirundo haben auf den nbrdlich belegenen Inseln zahl-

reich besetzte Brutcolonien. Einzeln bemerkt man auch

die zierliche nigra.

Aber nicht allein der Sommer und die Briitezeit

giebt dem aufmerksamen Naturfreund Stoff zur Beob-

achtung der gefiederten Welt, sondern auch im Herbst
und ersten Friihjahr, wenn der Sturm die Wasserflache

furcht, und im Winter, so lange die Eisdecke nicht alles

Geniessbare begraben hat, sind die weiten Wasser-
flachen stets belebt von Schaaren nordischer Tauchenten,

die oft aus vielen tausenden bestehen und die haupt-

sachlich von Anas fuligula, clangula und ferina gebildet

werden. Letztere briitet, wie schon erwahnt, hier nicht

selten, aber auch von Anas fuligula bleiben einzelne

Paare bis in den Sommer hinein hier, woraus sich

schliessen lasst, dass dieselben hier wohl briiten mbgen,
was auf dem Krakower See in der That auch schon vor-

gekommen ist.

Der Seeadler, der sich im Winter auf dem Schweriner

See nicht gerade selten zeigt , macht hauptsachlich

diese Schaaren nordischer Enten zum Gegenstande
seiner Jagd. —

Andere interessante Partieen bietet die nordwest-

liche Kiiste des Sees. Hier erstreckt sich ein prachtiger

Laubwald von dem Dorfe Liibsdorf bis zur Eisenbahn-

station Kleinen circa eine Meile an der Kiiste hin, welche
nach einem feuchten Vorland ein steil ansteigendes

Ufer bildet. Machtige Buchen und Eichen bedecken
das Vorland sowie die Abhange, diesen leisten Ahorn-
baunie, Ulmen, Eschen und andere Laubholzbaume Ge-
sellsehaft, deren Wurzeln von den klaren Wellen des

Sees bespult werden. Letztere haben nach und nach

auf der einen Seite die Wurzeln freigelegt und die

Stanime nach der Wasserseite geneigt, so dass sich ein

schattendes Laubdach der ganzen Ausdehnung nach iiber

das Ufer wblbt. Auffallend haufig trifft man auf der

ganzen Lange dieses Ufers unsern Zaunkbnig an, wel-

chem die Nahe des Wassers besondere Annehmlichkeiten

zu bieten scheint, da er auch an anderen ahnlichen Orten

haufig angetroffen wird. Mit mausartiger Geschwindig-
keit durchschliipft er das Wurzelgezweig und hat hier

auch sein kunstvolles Nest hineingewebt oder in die Spal-

ten eines Baumstumpfes. An lichten Stellen drangt sich ein

dichtes Unterholz ein, bestehend aus Hasel, Faulbaum,
Hollunder, Schneeball und anderem Gebiisch, welches

den Sangern willkommene Aufenthaltsorte darbietet und
denen auch gleichzeitig durch die Nahe des Wassers
eine Fiille von Nahrungsstoff zu Gebote steht. Den
Hbhlenbriitern bieten zahlreiche altersschwache Eichen
und Buchen passende Nistorte , daher finden sich alle

im Laubwalde vorkommenden Meisen, Spechte u. s. w.
nicht selten vor. Aus den Baumkronen vernimmt man
den Ruf des Pirols, des Kuckuks, und Sing- und Schwarz-
drosseln lassen ihre Weisen hbren.
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Den wilden Epheu findet man in aussergewbhn-
lichen Prachtexeinplaren, eine Eiche wird von einem

7 Zoll im Durchmesser haltenden Stamm, eine machtige
Ulme sogar von 4 mehr als armdicken Stammen um-
klammert, die sich in einer Hohe von 20 Fuss zu einem
unentwirrbaren Gefiecht vereinigen und den ganzen Baum
bis in den VVipfel hinein und sammtliche Seitenaste mit
einem dichten immergriinen Laubsehmueke iiberzogen

haben. Der Epheu kommt hier an verschiedenen Stellen

zur Bliithe und tragt reifende Friichte, in hiesiger Gegend
eine grosse Seltenheit. Solcbe wenig durchsichtige Bauni-

kronen scheinen den Raubvbgeln ein besonderes Sicher-

heitsmittel zu gewahren und werden mit Vorliebe von
Bussarden und Milanen behufs Anlage des Horstes in

Beschlag genommen. Wie zu erwarten stent, briitet

hier der wasserliebende Milvus ater auch nicht selten.

Pandion haliaetos habe ich wohl im Herbst beobachtet,

aber von einem Horste noch nichts erfahren kbnnen.

Da dies Gehblz sich noch beinahe eine halbe Meile land-

einwiirts erstreckt und wenig durch menschlichen Ver-
kehr gestbrt wird, so hatte er hier die beste Gelegen-
heit zum Fortpflanzungsgeschafte.

Am Ufer habe ich zu wiederholten Malen einen

kleinen Strandvogel in Paaren und einzelnen Individuen

angetroffen, ohne bisher jedoch die Art constatiren zu

konnen , da das dichte Gezweige das Erkennen ver-

hindert hat. Mit Riicksicht auf die Oertlichkeit und
den Eindruck der Erscheinung mbchte ich an Totanus

glareola oder ochropus glauben. Letzterer ist anderweitig

in der Unigebung Sclrwerins auch schon beobachtet.

Die Wasserfiache hat auch hier die Avifauna eines jeden

norddeutschen Landsees aufzuweisen , hin und wieder

sieht man auch den Eisvogel in pfeilgeschwindem Flug
iiber den Seespiegel dahinstreichen. Das ostliche Ufer des

Sees bewahrt jedoch ein landwirthschaftliehes Geprage,

da hier die Felder und Wiesen der benachbarten Giiter

an dasselbe stossen, und nur einzelne bewachsene An-
hbhen und Hiigel bilden Sammelpunkte fur die gefiederte

Welt, welche von hier aus die umliegenden Felder be-

streichen. Daher findet man hier auch vorzugsweise

das gewbhnliche Landvolk, wie Grau- und Goldammer,
Hanfiinge, Feldsperlinge, Grasmiicken und dergleichen

mehr. Als bemerkenswerth mbchte hier das haufige

Vorkommen von Motacilla flava zu erwahnen sein. In

einem etwas ostlich landeinwarts belegenen Gehblz be-

fand sich bisher eine Reihercolonie.

Da die nordliche Spitze des Sees nur 2 Meilen von
der Ostseekiiste entfernt ist, so ist es auffallend, dass

sich an den Kiisten des Schweriner Sees nur hbchst

selten Seestrandvbgel einfinden.

Farbenvarietaten von Stieglitz und Sperling.

Von E. Mohr.

Im Winter des Jahres 1875 wurde in der Nahe von

Breslau ein Stieglitz gefangen, der eine ganz absonder-

liche Farbung zeigte. Sein Oberkopf, Wangen, Kehle,

Hinterkopf, kurz der ganze Kopf war einfarbig schwarz,

nur gegen die Sonne gehalten schimmerte er noch

etwas sammtbraun. Dieses Schwarz ging auf dem Halse

und Riicken in Braun iiber, blieb jedoch immer noch

bedeutend dunkler als gewbhnlich. Das Hochgelb der

Fliigel war mit kleinen, feinen, aber dichten braunen
Punkten iibersat, die Brust war hellgelblichbraun,

Weichen ebenso, Schnabel blei- oder silberweiss mit

schwarzer Spitze (das Schwarze hier umfangreicher als

dies sonst der Fall ist). Fuss regelmassig. Der be-

treffende Vogelhandler hatte schon einmal einen ahnlich

gefarbten Stieglitz besessen , der aber ganz braun-

schwarz war bis auf den regelrecht gefarbten Schwanz.

An der Ecke der Bahnhofstrasse hier und dem
Stadtgraben halt sich seit zwei Jahren schon ein

Sperlingsweibchen auf, welches jeden Winter ganz

weisse Fliigelschwungfedern bekommt. Im Sommer
sind diese Federn bei dem Vogel allerdings eine Colour

heller als gewbhnlich, aber so wenig, dass selbst der,

der lange auf dies Thierchen geachtet hat, es mit

Muhe herausfindet. Die Herren Sperlinge scheinen

diese weissen Fliigel fur eine besondere Schbnheit zu

halten, wenigstens ist die betreffende Sperlingsweiblich-

keit immer von einer ganzen Heerde Anbeter aus dem
starken Geschlechte umringt.

Beobachtungen iiber das Leben und die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

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

(Fortsetzung.)

J. Thiiringer Vogel.
Sie sind im November 1«72 im Thiiringer Walde

gefangen. Der Hahn war von mittlerer Grosse, das

Weibchen klein; beide jung und schnell gezahmt. Sie

sind 1873, 1875 und 1876 zu Ziichtungsversuchen ver-

wendet.

41. Dies Paar kam am 14. April 1873 in ein ge-

wbhnliches Heckbauer. Am 29. ging das Weibchen
schiichtern ins Nest. Bis zum 6. Mai wurde es vom
Hahne arg, ja blutig misshandelt, welcher sich iiber-

haupt wie unsinnig geberdete und laut schreiend durch

das Gitter zu brechen suchte. Die Ursache war ein in

der Nahe stehendes Dompfaffenweibchen, welches ihm

besser gefiel. Als dasselbe in eine andere Stube ge-

bracht ward, beruhigte er sich nicht bios sofort, sondern

wurde zartlich und liebevoll. Gleichwol unterliess er

nicht, die von seiner Gattin am 12. Mai ins Nest ge-

tragenen wenigen Pferdehaare wieder heraus zu

reissen. — Gelegt wurden vom 13. — 17. Mai vier

Eier, die beiden letzten von der Sprosse.

Am 26. Mai erfolgte ein 5. Ei im Wattekasten (wohl

der Anfang eines neuen Geleges). Das Weibchen war

legekrank geworden und wurde aus Gesundheits-

rlicksichten getrennt. — Im Herbste vermochte es nicht

zu mausern ; es bekam einen ganz kahlen Kopf und

fast nackten Hals. Erst im April 1874 zeigten sich

neue Daunen und im Mai sparliche Kiele. — Es blieb

deshalb 1»74 in Einsamkeit und zeigte auch keinen

Fortpflanzungstrieb.

42. Dies Weibchen befand sich 1875 zuerst mit

einem anderen Weibchen (0) in einem Mittelbauer.

Nach langem harten Hader fassten beide grosse Zu-

neigung zu einander; sie schnabelten und futterten sich
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haufig, zeigten starken Begattungstrieb und versuchten

sich zu betreten.

Am 9. Mai erhielt J. einen Hahn und wurde augen-

blicklich begattet. Am folgenden Tage kreiselte es,

ohne einzutragen, und setzte das nutzlose Geschaft

mehrere Tage fort.

Gelegt wurden vom 15. Mai bis 25. September zu-

sammen 49 E ier.— 16 Eier wurden theils ersichtlich
von der Sprosse aus gelegt, tbeils auf dem Boden vor-
gefunden und zwar einige in unbesch adigtem
Zustande, als ob sie auf dem Boden selbst gelegt

waren. 11 Eier wurden im Neste entweder absichtlich

oder unvorsichtiger Weise beim Kreiseln zerstbrt vor-

gefunden, zwei waren schalenlos.

43. i)ies Weibchen wurde 1876 mit einem Hahne
gepaart, welcher lange euge Haft . sehr steif und un-

geschickt gemacht hatte. Er vermochte das Weibchen
nur miihsam zu besteigen und stellte sich durch-

schnittlich quer, zuweilen sogar verkehrt auf den

Riicken desselben. Es sind uberhaupt nur wenige Be-

gattungsversuche und zwei wirklich gelingende wahr-

genommen. Um den Nestbau hat der steife Gottfried

sich fast gar nicht bekiimmert.

Das Weibchen kreiselte vom 24. — 28. April haufig

im alten Neste, ohne Materialien einzutragen. Vom
4. Mai an mied es dasselbe und kreiselte auf dem
Schutzbrettchen fur den Trinknapf. — Ein Kastchen

von 0,11 m., im Quadrat und 0,06 m. Hohe, welches

mit Heu angefullt, oben mit Kokosfasern stark belegt

und am 4. Mai eingestellt wurde, nahm es sogleich an

und begann zu kreiseln. Da der Vogel keine Materia-

lien eintrug und nicht mit dem Schnabel, sondern nur

mit Brust und Eiissen arbeitete, so sah das Nest
zuerst aus, wie ein Haufchen Wurzeln, in welche ein

Stiefelabsatz eine Vertiefung getreten. Der vordere

Band war, wie gewbhnlich, viel breiter als der hintere.

Durch unablassiges Kreiseln erhielt das Nest spater

eine so gute Gestalt, dasR es bei der vorjahrigen

Generalversammlung der Ornithologen mit ausgestellt

werden konnte. Dies Nest ist das einzige, welches

Dompfaffen bei mir, wenn auch nicht gebaut, so doch
geformt haben.

TJngeachtet der ungiinstigen Umstande wurden vom
29. April bis 27. Juni 16 Eier gelegt; No. 7 von der

Sprosse, No. 1 im Neste zerstort, No. 4 ein Fliessei

nach vorangegangenem Unwohlsein.
Seit dem 20. Mai zeigte der Hahn sich wenig ver-

traglich; am 4. Juni riss er die im Neste verharrende

Gattin am Schwanze niedertrachtig heraus und beraubte

sie vieler kleiner Federn, so dass er abgesperrt werden
musste.

Seltsamer Weise gab das Weibchen die wiederholt

begonnenen Briitungen ohne ersichtlichen Grund wieder

auf. Vom 2.— 19. Juli wurde ausgezeichnet gebriitet,

besser als je; am 20. Juli, Abends 8 Uhr sass das

Weibchen sehr vergniigt und fest im Neste und am
folgenden Morgen als Leiche! — Ueber den Befund der

Eier ist keine Aufzeichnung gemacht.

0. Das Langewiesener Weibchen.
44. Dieser im Thiiringer Walde gefangene sehr,

zahme Vogel wurde am 2. April 1874 in ein gewbhn-
liches Heckbauer gebracht und zwar mit einem Hahne,

welcher angeblich auigefuttert war, wofur auch seine

Zahmheit und Unbehiilflichkeit sprach.

Vom 6.—29. April ging der Hahn haufig in's Nest

und lockte bis zur Dunkelheit. Er trug nichts ein und

riss aus dem kiinstlichen Neste alle Stoffe heraus, so

dass nur das Korbgeflecht iibrig blieb. Eine ahnliehe

Zerstorungswuth wahrend des Legens machte am
10. Mai eine starke Ausbesserung nothig.

Das Weibchen nistete vom 29. April bis 7. Mai,

ohne zu bauen. — Es legte vom 8.— 30. Mai, dann nach

iiberstandener Briitung vom 28. Juni bis 7. Juli und

nach beendeter zweiten Briitung vom 4.—8. August zu-

sammen 22 Eier.

Das Weibchen wollte bereits am 18. und 27. Mai

briiten, wurde aber durch den Hahn abscheulich miss-

handelt und um 4 Eiinftheile seiner Kopffedern ge-

aracht. Nach dessen Aussperrung begann die Briitung

am 1. Juni um 7 Uhr Morgens auf 5 untergelegten

Eiern. Am 15. Juni, 7 Uhr, hatte sich ein Junges

ausgepickt; es war am Halse noch feucht. — Der im

Nebenbauer befindliche Hahn war an den folgenden

3 Tagen sehr unruhig, als ob er sich nach Gattin und
Kind sehne, zeigte jedoch, als er hinzugelassen wurde,

nicht das mindeste Interesse.

Am 17. Juni sah ich mit Besorgniss, dass das Junge
sich bald auf die Seite, bald auf den Riicken warf und
wieder emporschnellte, als ob es von Krampfen be-

fallen wiirde. Da untergebreitete Kalberhaare und ein-

getraufelte Insektentinctur gegen zu hartes Lager oder

Milbenplage nichts fruchteten, so kam ich auf den

richtigen Grund: das Vogelchen litt durch Hungers-

noth ! So oft ich ihm nun Ei, Semmel und Mehlwurmsaft
reichte, worauf es bereitwilligst einging, sass es still

und schlief den Schlaf des Gereehten. Die Mutter

zeigte fur die Ernahrung ihres Kindes wenig Interesse;

hatte sie mit Ei, Semmel, Mehlwurmsaft, Ameisen-

puppen, Griinkram aller Art, harten und eingeweichten

Kbrnern den Kropf geniigend angefullt, dann presste

sie vorwiegend noch Saft aus Salatstengeln , biickte

sich keine halbe Minute lang in's Nest und plumpte

ziemlieh ungeschickt und theilnahmslos hinein. — Ja,

am 20. Juni, Abends, vcrliess sie Nest und Kind fur

immer. Als ich dieselben nach 1 Stunde herausnahm,

war das stark verkiimmerte Junge eiskalt und starr,

und kam erst nach zweistiindiger sorgsamster Fftege

zu sich und sperrte.

45. Am 4. Juli, nach dem 15. Eie, begann das

Weibchen eine neue Briitung. Da es hierbei wiederum
vom Hahne arg gerupft wurde, so steckte es den Kopf,

wie bei der vorigen Briitung und beim Legen, dem
Lichte abgewendet in die Ecke des Bauers. Die auf-

fallige Erscheinung, dass der Hahn nur beim Legen
und Briiten seine Grausamkeit zeigte, auf den Sprossen

hingegen unmittelbar darauf die grosste Liebe, und das

Weibchen sofort wieder zum Neste lockte, machte den

Eindruck, als ob der Schelm wisse, dass Briiten und

Begatten einander ausschliessen.

Von den am 6. Juli untergelegten 4 Eiern, zu

denen Tags darauf noch ein funl'tes kam, lag eins am
folgenden Tage auf dem Boden ; am 15. zeigten 3 sich

angebriitet und eins klar; am 22. um 8 Uhr war ein

Junges (nach 15 oder lfi Tagen?') ausgekommen. —
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Ich hatte auf nichts gerechnet, denn in den ersten 5
Tagen briitete das Weibchen ausserst unruhig, verliess

jeden Augenblick das Nest und verbrachte so am 9.

wohl 1

li
Tag auf den Sprossen. Innere und aussere

Hitze mochten die Ursache dieser Unrulie sein, welche
sofort gemindert wurde, wenn die Briiterin vieles Griin-

futter erhielt.

Gegen das Junge zeigte sich die Mutter diesmal xm-

gleich liebevoller. Ich habe wiederholt gezrihlt, dass

sie ihren Schnabel zwanzigmal in den des Jungen legte;

gleichwohl trat nieht die geringste Anschwellung des

Kropfes ein und Emporstossen von Speisebrei wurde
auch nieht bemerkt. Sollten die Eltern nur aus dem
Schnabel fiittem, dann haben sie die versehie-

densten animalischen und vegetabilischen Speisen bei

mir wenigstens nieht dazu benutzt, und Ziichtungs-

versuche werden misslich bleiben.

Da das Junge sioherlich keinen Speisebrei erhielt,

sondern wohl nur etwas Kropfschleim, so war es be-

standig heisshungrig und fiel wiederholt bei beginnen-

der Atzung platt auf den Rlicken. Kind und Mutter
liessen sich dadurch nieht beirren : es wurde auch in

dieser unbequemen Lage weiter gesperrt und gefiittert.

— Um die Emporrichtung ihres Kindes kiimmerte sich

die Mutter nieht; sie iiberliess mir diese Sorge. — Da-
gegen hat sie mich eines Tages in hohem Grade iiber-

rascht. Das etwas hartleibig gewordene Junge ver-

mochte sich nieht zu entleeren; deshalb nahm sie den
weit vorgestreckten After in ihren Schnabel und
driickte ihn einige Male. Ob mit Erfolg? weiss ich

nieht, denn das Junge wurde gleich darauf bedeckt.

Am 26. Juli 11 Uhr geberdete sich das Weibchen
wie toll; es biss und zersauste ohne Anlass den Hahn
in so wuthender Weise, dass er in ein Nebenbauer ge-

bracht werden musste, und verliess das Junge!
Unmittelbar nachdem das letztere fur kiinstliche

Pflege ausgehoben und der Hahn wieder zugelassen war,
begann neues Kreiseln ! Vom 4.—8. August erfolgten

4 Eier, gliicklicher Weise ohne Briitung. Die bisherigen

hatten mir geniigenden Verdruss bereitet! — Vom
11.— 15. August, wo starke Mauserung eintrat, lockte

der Hahn nur noch zeitweise und schwach zum Neste.

46. Das unnatiirliche Benehmen des Weibchens be-

stimmtemich, es 1875 nieht wieder zuverwenden. Wegen
unertraglicher Hitze hatte ich 3 Nachte ein Fenster

often gelassen , von welchem es 3 Fuss entfernt auf

einem niedrigen Stuhle und hinter einem grossen Bauer
sich befand. Am vierten Morgen drehte es den Kopf,

als ob es auf einem Auge erblindet sei. Ein Genick-
krampf hatte sich eingestellt. Nach wenigen Tagen
war die Schnabelspitze nach oben gerichtet, so dass eine

Ernahrung unmoglich war. Ich musste mich daher zu
der schmerzlichen Pflicht zwingen, den stattlichen zahmen
Vogel durch Chloroform zu tddten.

47. Gesammt-Ergebnisse. Seitmeinerfruhesten
Jugend bin ich fur Dompfaffen eingenommen gewesen
wegen der zum Theil marchenhaften Erzahlungen iiber

ihre Eigenschatten: von ihrer Zahmheit, ihrem Gesange
beim Anblick einer weissen Zipfelmutze, sowie ihrem
Sterben vor Freude oder Schmerz. — Nach sechsjahriger

genauer Bekanntschaft bin ich von dieser Vorliebe leider

zuruekgekommen und vermag in die diesen Vdgeln

gesungenenLoblieder nieht einzustimmen. — An schneller

Zahmung und Anhiinglichkeit gegen ihre Bo-

sitzer lassen sie nichts zu wiinschen iibrig. — Ferner,

wird ein Paar getrennt, dann erheben sie Theilnahme

erweckende Klagen bald in durchdringenden kreiscken-

den, bald in tieferen, wehmiithigen Tbnen. Bei Wieder-

vereinigung iiberhaufen sie sich mit Liebkosungen , als

ob sie fur immer ein Herz und eine Seele bilden

wiirden. Plotzlich iiberfallt sie ohne jeden ersichtlichen

Grund ein bdser Geist und sie verfolgen und zausen

sich wie Hunde und Katzen. Am schlimmsten treiben's

die Hahne in der Nist- und Briitezeit, welche ihnen die

Begattung verwehrt; sie reissen die Weiber unbarm-

hei'zig aus dem Neste.

Eine ahnliche Unvertriiglichkeit zeigen sie gegen

andere Vogel. Sitzt ein Dompfafle auf dem einen Ende
einer Gardinenstange und ein Stubengenosse setzt sich

mehrere Fuss entfernt auf das entgegengesetzte, so regt

sich Neid und Hass. Giinstiger Weise ohne Schaden,

weil sie sich gimpelhaft benehmen. Statt iiber ihre

horizontalen Antipoden still und plotzlich herzufallen,

zeigen sie ihnen erst ihre weit vorgestreckten Kopfe

mit aufgerissenen krahenden Sclmabeln. Fahren sie dann

zu, dann sind die gewarnten Gegner bereits in Sicher-

heit und sie beissen statt in Federn in Bronze.

Wahrhaft heimtuckiseh benehmen sie sich im Kafige.

Der Starkere treibt seinen vermeintlichen Feind auf

den Boden, hiipft dann in stoischer Ruhe iiber ihm von

Sprosse zu Sprosse mit hinabgebeugtem Kopfe und zer-

zaust den Ermatteten schliesslich nach Herzenslust.

Ihre Lieb esbez eugungen sind anmutliig. Schna-

beln und Fiittern geschieht haufig und mit ahnlichen

Verbeugungen wie bei Tauben.

Bei der Anreizung zur Liebe fahren sie einan-

der schnell nach den Halsen, als ob sie sich Federn

ausrupfen wollten, was aber nie geschieht. Dem
wiederholt forthupfenden, scheinbar sproden Weibchen

folgt der aufgebauschte Hahn gemachlich nach und sucht

dasselbe mit emporgestrecktem ubergebogenen Kopfe

niederzudriicken. Die Weibchen stellen sich viel keuscher,

als sie wirklich sind ; sie verachten selbst die Kanarien-

hahne nieht (No. 40).

DerGeschlechtstriebistbei beiden Geschlechtern

viel starker entwickelt, als bei meinen iibrigen Vdgeln;

er zeigt sich von den ersten Tagen des Friihlings bis

in den Herbst und zwar von Dammerung zu Dammerung.

Eheliche Treue bewahren sie in der Gefangenschaft in

nieht zu hohem Grade (No. 39); ihr Spruch lautet:

carpe diem! So hat ein Hahn ein Kebsweib in einer

Stunde mehrmals begattet, sobald er zu ihm gelassen wurde.

Das confuse Nisten dieser wetterwendischen Vogel

bereitet ihren Besitzern vielen Verdruss. Die Hahne

haben fast immer die Nester zuerst aufgesucht und

sich wiederholt heiser geschrieen, wenn ihre Gattinnen

nieht kommen wollten. Das Kreiseln im Neste geschah

mit solchem Eifer und solcher Anstrengung, dass es

drei Stuben weit zu hdren war, weshalb es im Tage-

buche mit „Rumoren" bezeichnet ist. Zuweilen

kreiselten beide Vogel gleichzeitig; sehr oft bis zur

Dunkelheit.

Welche Baustoffe diesen Vdgeln in der Ge-

fangenschaft willkommen sind, habe ich nieht zu er-
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mitteln vermocht. Weiche wollige Faserstoffe, Wolle,

Watte, Kalberhaare, Charpie sind ihnen ausserst ver-

hasst; sie haben die mit ihnen kiinstlich ausge-

polsterten Nester bis auf das Weidengeflecht zerstbrt.

Gern trugen sie sich mit Reisig, Pferdehaaren, selt-

samer Weise mit abgebeerten sperrigen Ebereschensten-

gel und selbst Elsenzapfen, weiche doch gar nicht zu
verwenden waren. Nahmen sie gelegentlich einen

starkeren Reisigstengel auf, darm entstand ein ahnliches

Gerausch, als wenn laufende Kinder eine Ruthe an ein

Gitter driicken. — Bei sechsjahrigen Versuchen haben
diese Vogel nicht ein einziges Mai wirklich gebaut;

nur ein Paar hat 1876 in einem mit Heu- und Kokos-

fasern angefiillten Kastchen einen Kessel geformt(No. 43).

Die Tiefe desselben betrug 0,06, der oberste innere

Durchmesser 0,08 und der Umfang des inneren Randes
0,24 m.

Da ich nach jahrelangen Bemiihungen erst vor we-
nigen Tagen ein Naturnest, aus welchem ein thiiringischer

Vogelliebhaber die Brut gehoben, erhalten habe, so will

ich eine kurze Beschreibung hinzufiigen. Gesammt-
hohe 0,07, Kesseltiefe 0,05, Umfang des ausseren Ran-
des 0,33, des inneren 0,22 m., innerer Durchmesser
des Nestes 0,07 m.

;
ausserer 0,11 und 0,09 an der

freien, resp. Stammseite, an welchen das Nest gepresst
war. Beisig ist nicht verwendet, auch keine harten,

sproden Erd- oder Baummoose, sondern nur die aller-
fein s ten haarartigen wolligen Moos- und Wurzelarten,

nebst sehr wenigen Fleehten. Im Kessel liegen ein

Dutzend kaum bemerkbarer feiner Daunen und eine

einzige stark abgenutzte 0,06 m. lange Schwanzfeder
eines grbsseren Vogels. Die Wand ist stark ausge-

bogen und an der starksten Stelle etwas iiber 0,03 m.

dick. Das Nest mit seinen mehr lockeren, als zu-

sammengepressten Materialien ist kunstreicher, als ich

fruher nach schriftlichen Angaben vermuthete; es muss
ein recht molliges Lager bieten.

TJeber die Befruchtung der Eier kann ich nicht

geniigend urtheilen, weil zu wenige zur Bebriitung

gelangt sind und zum Theil unter sehr ungiinstigen

Verhaltnissen. Ausgebriitet sind nur vier Junge; in

2 Eiern lagen zwblftagige Embryonen; einige andere
zeigten schwache Anbriitung. Zu verwundern ist, dass

iiberhaupt zwei Junge durch Dompfaffen gezeitigt worden
sind, denn die Weibchen hatten kein Sitzfieisch; sie

verliesen jeden Augenblick die Nester und hiillten die

Eier so unvorsichtig ein, dass diese oft ausserhalb der

Eedern lagen und kiinstlich untergeschoben werden
mussten.— Keinllahn hat sich bei derBriitung betheiligt.

Die Pruchtbarkeit der Weibchen erhellt aus
folgender Zusammenstellung: Von 5 Weibchen hat nur
eins versagt. Gelegfc hat A 1871 = 21, 1872 = 24;
E 1872 = 22, 1873 = 1 (gestorben); J" 1873 = 5,

1874 nicht verwendet, 1875 = 49, 1876 = 16;

1874 = 22, also zusammen = 160 Eier oder durch-

schnittlich 20 Stuck pro Vogel und Sommer. — J
all ein hat in 3 Sommern 70 Eier gebracht.

Herr Lindow hat in Bezug auf Ausbrtitung un-

gleich giinstigere Ergebnisse erzielt, als ich ; nebenbei

aber auch ahnliche schlimme Erfahrungen gemacht
(Brehm, Gefangene Vogel I. 1872. p. 300). Nach den
meinigen vermag ich Ziichtungsversuche mit diesen in

der Brutzeit so wetterwendischen Vbgeln nicht zu

empfehlen, es miisste denn Jemand den Wunsch haben,

sich in Geduld und Ruhe zu iiben. — Fur etwaige

Versuche mocht' ich auf folgende Punkte aufmerksam
machen : 1) mbglichst magere und sparsame Kost, um
Uebermuth, Legesucht und Briitungsunlust zu verhiiten;

2) Sprossen mit hohem Ueberraume, um den oft un-

behiilflichen Hahnen die Betretung zu erleichtern ; 3)

gesteppte Nester gegen Zerstorungssucht , womoglich
zwei gleiche zu schneller Aushiilfe; 4) keine aufgefut-

terten gelernten Hfihne wegen zu schwacher und steifer

Glieder. — Ueber die nach erfolgter Ausbriitung erfor-

derlichen Speisen weiss ich nichts anzugeben, denn in

dieser Beziehung bin ich selbst vollig rathlos Cvgl.

No. 44. 45). (Fortsetzung folgt.)

Briefliche Notizen.

Herr Dr. Bolle theilte in Nr. 9 des Ornith. Central-

blattes (Aprilsitzung der Ornith. Gesellschaft) die Beob-

achtung des bekannten Botanikers Prof. Grisebach in

Gbttingen mit, wie derselbe eine grbssere Anzahl von

Beutelmeisen (Aegithalus pendulinus Vig.) auf Platanen

vor einem Kaffeehause einer kleinen rumelischen Stadt

gesellschaftlich briitend gefunden habe. Dass die ver-

steckt in Siimpfen lebenden Beutelmeisen in grbsserer

Anzahl in einer Stadt ihr Brutgeschaft vollzogen haben,

ist wohl nicht richtig; jedenfalls ist die Beobachtung

der beutelfbrmigen, besonders in den Enden der herab-

hangenden Platanenzweige befindlichen Nester falsch

von dem Botaniker gedeutet worden. Man findet im

Oriente oft vor den tiirkischen Kaffeehausern der Stadte

und Dbrfer Platanen, die mit beutelfbrmigen Nestern

angefullt sind; diese Nester sind jedoch nicht von den

Beutelmeisen gebaut und bewohnt, sondern von dem
sogenannten spanischen Sperlinge. —

Auf meiner Reise zum Balkan 1875 lernte ich in

der Bulgarei einen seltnen Brutplatz der siidlichen

Silbermbve {^Larus leucophaeus s. Michaliellesii) kennen.

Bei meiner Ankunft in Burgas am schwarzen Meere

erfuhr ich , dass in der benachbarten , 2 Stunden ent-

fernten Stadt Anchialos Mbven auf den Dachern der

Hauser und zwar zwischen Schornstein und dem auf-

steigenden Dache Eier legen und ausbriiten. Um mich

von der Richtigkeit der Aussagen zu iiberzeugen, fuhr

ich in jene Stadt, die auf der Spitze einer Landzunge

liegt, und traf dort auf den meisten Dachern die Mbven
ruhig sitzend oder iiber der Stadt furehtlos uniher-

fiiegend. Leider hatte die Legezeit noch nicht begonnen,

indess erhielt ich durch die Giite eines Arztes die Eier,

weiche sich in der Sammlung des Athener Museums

befinden.

Athen, den 7. Juni 1877.

Dr. Th. Kbupee,

Conservator am Universitats-Museum.

TJeber den Oirlitz in tier Mark.
Aus einem Briefe an H. Schalow.

Berlin, 17. Juni 1877.

Mein Scharfenberg*) besitzt ein Girlitzparchen, un-

zweifelhaft als Brutvbgel. Seit etwa einem Monat sind

die Vogel da. Man sagte mir zuerst, da ich im Mai
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langere Zeit nicht hinaus konnte, zwei sehr kleine

Zeisige machten sich in einer Epheuwand des Gewachs-
hauses zu thun. Meine Vermuthung verstieg sich kaum
zur Hbhe der Wirklichkeit; nur das stand fest bei mir:

wahre Zeisige machen sich nicht so familiar zur Brut-

zeit. Wie konnte ich aber muthniassen, dass die ersten

Girlitze der Mark, die ersten constatirten wenigstens,

gerade das bescheidene Asyl eines passiouirten Ornitho-

logen sich zum Auf'enthalt wahlen wiirden

!

Man hort die Thierchen den ganzen Tag, aber es

halt schwer, sie zu Gesicht zu bekommen. Die Epheu-
wand haben sie wieder aufgegeben, kommen iiberhaupt

nur selten tief hinab. Sie bewohnen die hohen Baum-
gipfel des Hofes und scheinen sich von dem jetzt reif'en

Ulmensanien zu nahern. Den Gesang bore ich nicht

oft, desto unaufhorlicher aber den sehonen, flotenden
Lockton, der mich mit dem sanften Wohllaut seines

Klanges an die Naturlaute von Ischia oder Capri mahnt.
sitzen die Thierchen auf trockenen Akazien-G

zweigen. **) C. Bolle.

*) Eine Insel im Tegeler See, bei Berlin.
**) Das Brtiten des Girlitz in der Mark Brandenburg

wurde zuerst von Hrn. Regierungsrath Henrici in Frankfurt a/O.
festgestellt, woriiber vergl. dies. Blatt. No. 11. S. 85. A. R.

Vereins-Angelegenheiten.

Ornithologischer Verein zu Stralsund.

Der ornithologische Verein zu Stralsund zahlte am
findet Sonnabend den 15. bis Montag den 17. Septem- Schlusse seines ersten Vereinsjahres 114 Mitglieder.

ber 1877 in Dresden statt. Als Versammlungsort Der Vorstand desselben besteht z. Z. aus den Herren:
fur die zureisenden Mitglieder ist Webers Hotel (dem Dr. med. Pogge, 1. Vorsitzender

Die Jahresversammlung der Allgem. Deutschen
Ornithologisehen Gesellschaft

zool. Museum gegeniiber) bestimmt. Die Vorversamm-
lung findet daselbst am Freitag den 14. September
Abends 7 1

/2
Uhr statt und wird auf derselben das

Programm im Specielleren festgestellt werden. Fiir

die Theilnehmer diirfte es sich empfehlen, die Woh-
nung im Voraus zu bestellen und deshalb eine beziig-

liche Mittheilung an den General- Secretin- gelangen zu

lassen. Es miissen solche Anmeldungen aber spatestens

bis Sonnabend den 8. September eingegangen sein.

Eiir die iiber Berlin zureisenden Theilnehmer diene

zur Nachricht, dass ein passender, von den meisten

Berliner Mitgliedern benutzter Zug um 2 TJhr Nach-
mittags vom Dresdner Bahnhof abgeht; Ankunft des-

selben in Dresden um 6 Uhr 16 Min. Abends. Gaste,

Kfm. Robert Mayer, 2. Vorsitzender

Postdirector Wernich, 1. Sehriftfiihrer

Uhrmacher Salomon, 2. Sehriftfiihrer

Kfm. M. Kindt, Rendant
Apotheker Stark, Vertreter

Kfm. Schmalfeld, Inventarienverwalter.

Verein der Naturfreunde iu Plauen i. V.

Unter dem Titel: Mittheilungen der Natur-
ver eine des Vogtlandes giebt der genannte Verein

eiue neue Zeitschrift heraus, deren erste Nurnmer so-

eben erschienen ist und welche den Zweck hat, gemein-
verstandliche Belehrungen iiber die einheimische Thier-

und Pfianzenwelt im Volke weiter zu verbreiten und
welche sich an der Versammlung betheiligen wollen, insbesondere das, was in dieser Beziehung in den Ver-
sind willkommen und werden um vorherige Anmeldung einsversammlungen theils durch Vortnige, theils durch
beim General-Secretiir, Pr of. Dr. C a ban is, Branden- den ungezwungenen Austausch der Meiuungen dem
burgstr. 64 Berlin S., ergebenst ersucht. Die Mit- engeren Kreise der anwesenden Mitglieder geboten

glieder erhalten specielle Einladung im Laufe dieses wird, zum Gemeingut Vieler zu machen. Gleichzeitig

Monats. soil das Blatt Nachrichten iiber die Naturvereine des

Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet ein Vogtlandes bringen. Redigirt wird die Zeitschrift von

Der Vorstand
^r' ^" ^ re tschneider. Alle zwei Monate eine

Nummer. Abonnementspreis des Blattes , welches von
Nichtmitgliedern auch durch die Post bezogen werden
kann, 1,40 Mark.

Rundschau.

Der „Zoologische Garten" Heft 3 enthalt: A. Girtanner,
die Steinkrahe (Fregilus gracuhis) der Schweizeralpen,

S. 145. — 0. v. Krieger, Herbstzug und Vorkommen
der Raubvogel in Schwarzburg-Sondershausen, S. 183.

— J. Rohweder, § 6 des Gesetzes iiber die Schon-

zeit des Wildes, S. 194. — E. P. v. Homey er, Nutzen
und Schaden der wichtigsten Sumpf- und Schwimm-
vdgel, S. 203. — Jiickel, Ist die Steindohle (Fregilus

graculus L.) ein bayerischer Brutvogel?, S. 208. —
C. J ex, Verstand eines Staares, S. 212. — Jack el,

Muthwille eines Mausebussards, S. 213. — F. Briigge-
m a n n

,
Notiz iiber Polyplectron Schleiermacheri, S. 213. —

H. S.

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. Vol. II.

J 877. Diese neue, 1876 begriindete amerikanische Zeit-

schrift ist in Deutschland noch sehr wenig bekannt,

weshalb ganz besonders auf den reichhaltigen Inhalt

aufmerksam gemacht sei, der nicht nur dem wissen-

schaftlich arbeitenden Ornithologen werthvolle Neuig-

keiten liefert, sondern auch fur den Liebhaber und Vogel-

wirth iiber das Freileben der zu uns gelangen iiber-

gefiihrten Vbgel interessante Beobachtungen bringt.

No. 1 enthalt: Brewster, The Black-and-Yellow
Warbler (Dendroica maculosa). Eine Monographie
dieser Art. S. 1. — Ridgway, Geographical Variation

in Turdus migratorius. S. 8. — Deane, Unusual
Abundance of the Snowy Owl in New England. S. 9. —
Purdie, Distribution ofNew England Birds. S. 11. —
Lawrence, Occurrence of Bernic/a leucopsis on Long
Island. S. 18. — Herrick, Capture of a second speci-

men of Helmintkophaya Lawrencii. S. 19.

—

Purdie,
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Notice of a few Birds of rare or accident. Occurrence

in N. England. S. 20. — General Notes (Kleinere

Notizen von verschiedenen Autoren). S. 26 : A Humming-

Bird (Amazilia cervineiventris) new to the Fauna of

the Us. States. On Podiceps dominions. Eastward

Range of Archibuteo ferrugineus. Occurrence of Cotur-

nicidus lecontii in Jowa. Occurrence of Dendroeca audu-

boni, Sterna fuliginosa and Falco sacer var. labradora

in Massachusetts. Notices on Ammodromus caudacutus,

Passercuius princeps , Strix flammea var. pralincola,

Tringa bairdii, Thalassidr. leaclrii. Northern Range of

Ammodromus candacutus.

No. 2 enthalt: Coues, Corrections of Nomenclature

in the Genus Siurus. S. 29. — Roberts, The Bree-

ding of Hydrochelidon lariformis. S. 34. *— B r ew s t e r,

The Nests of Carpodacus purpureus and Peucaea rufi-

ceps. S. 37 — Nelson, Contribution to the Biography

of Steganopus wilsoni. S. 38. — Brewer, A Defence

of his Catalogue ofN. England Birds. S. 44. — Eerner

kleinere Mittheilungen. S. 50; darunter: Aegiothus

exilipes in Europe. Capture of the Egyptian Goose

on Long Island.

No. 3 enthalt: Henshaw, Description of a new
Species of Humming-Bird from California (Selasphorus

alleni). S. 53 — Ridgway, The Birds of Guadalupe

Island. S. 58. — Brewster, An Hybrid of Gupidonia

cupido and Pedioecetes phasianettus var. columbianus,

S. 66. (Der Bastard wird genannt: Gupidonia cupidini

columbiand). — Kleinere Mittheilungen, S. 77, wovon

das Folgende erwahnt sei: Nest and Eggs of Townsend's

Flycatcher (Myiadesfes townsendi). Persistency at

Nest-Building in a House-Wren (Troglod. Aedon). The

Pigeon-Hawk {Falco columbarius) at Sea. A second

specimen of Helminthopliaga leucobronchialis. The
Mottled Owl (Scops asio) as a Eischerman. Breeding of

Thalassidroma leucorrJioea. Notes on Nyctale acadica.

The Ibis. No. Ill Juli 1877: Danford, Contribution

to the Ornithology of Asia Minor. S. 26li — Eorbes,

Recent Observations on the Parrots of the genus Ecle-

ctus. S. 274. — Marquis ofTweeddale, On a Col-

lection from S. E. Sumatra. S. 283. Neue Art: Prima
Rafflesi — Report on the additions to the collection of

birds in the British Museum in 1875. S. 323. — Gur-
ney, Notes on a Catalogue of the Accipitres in the

Brit. Mus. by B. Sharpe (Fortsetz.) S. 325. — Hart

-

laub, General Remarks on the Avifauna of Madagascar.

S. 334. — v. Pel z ein, On a new species of Calliste,

and of the genus Heliangelus (C. Albertinae und H.
Taczanowskii). S. 337. — Gurney, Additional Notes
on the Ornithology of the Republic of Transvaal by
Th. Ayres. S. 339. Neue Arten: Saxicola tephronota

und Coturnicops Ayresi. — L a y a r d , Notes on the

Avifauna of New Caledonia. S. 355. Mit einer Liste

der Vogel N.-Caledoniens von E. Marie, enthaltend 106
Arten. — Albertis, On some birds collect, during the

Explor. of the Fly River (N. Guinea). S. 363. — Ferner
kleinere Mittheilungen verschiedener Autoren S. 385 :

Ueber Arten der Gattung Pellorneum und Batracho-

stomus. Nest und Eier von Dendroeca auduboni. Ueber
Phylloscop. viridanus und Acrocephalus-Arten. Ueber
Lawius isabellinus und phoenicuroides. Ueber Sturnus

unicolor. — Abgebildet sind: Aegithina viridissima.

Taf. V. — Prinia Rafflesi und Brachypteryx Buxtoni.

Taf. VI. — Coturnicops Ayresi. Taf. VII.

Annali del Mus. Civ. di St. Nat. di Genova. Vol.

X. N. 2 1877 enthalt S. Ill: Salvadori, Catalogo

della prima collezione di uccelli fatta nella Nuova
Guinea nel 1872 dal signor L. M. d'Albertis. Be-

handelt 180 Species, darunter einen vermuthlich neuen

Euthyrhynchus.

The Birds of New Guinea and the adjacent Papuan Is-

lands by J. Gould (Folio). Vier Theile dieses Pracht-

werkes sind gegenwiirtig erschienen, welches in gleicher

Weisewie die Vogel „Australiens" und„Asiens"desselben
Verfassers die Ornis Neu-Guineas in "Wort und Bild

behandelt. A. R.

Tansek- und Kauf-Vefkehr.
Eine Eier-Samnilung, welche das europaische Faunen-

Gebiet durch 179 Arten mit 450 Stucken in iiber-

sichtlicher Weise reprasentirt, ist — naeh Schlliter'schen

Preisen — unter der Halfte ihres Werthes zu verkaufen

fur (70 Thlr.) 210 Mk. [98]

Unter vielen andren Seltenheiten mogen folgende

hesonders hervorgehoben sein

:

Vultur cinereus und fulvus; Gypaetus barbatus;

Aquila pennata; Pernus apivorus; Ulula laponica und
passerina; Laraus in 7 Arten (74 Stuck). Pica cyanea

ein Gelege von 5 St., wobei noch 1 Cuculus glandarius;

Gland, infaustus) Pyrrhocorax graculus\ Caryocatactes

nucifragus ;
Gorvus corax ein Gelege; Sturnus unicolor;

Sylvia galactodes 2 Gelege in Varietaten; Ilypolais

pallida, Calamoherpe cetti, Gelege von 4 St. und cisti-

cula 5 St. ; Curruca melanocephala ; Alauda 1 1 Arten
;

Emberiza aureola ; Serinus erytrinus ; Garduelis orien-

tal's ; Acanthi's spinus und citrinella; Corytus enucleator;

Muscicapa parva ; Hirundo cahirica und rufula ; Capri-

mulgus ruficollis ;
Picus leuconotus ; Gallinago major und

pusilla; Cliaradrius morinellus ; Icarus iclitliyaetus.

Refiectirende belieben sich an Herrn Dr. Reichenow
zu adressiren in Berlin, Jacobikirchstrasse No. 3, 1 Treppe.

Gegen Franco-Einsendung von 50 Reichspfennigen

in Briefmarken wird von Habicht's Buchhandlung in

Bonn ebenfalls franco zugeschickt das als Sammlung
und Tauschkatalog fur Vogel- und Eier-
sammler sehr geeignete

Verzeichuiss

sammtlicher im nordlichen Deutschland bis-
her im Freien beobachteten Vogelarten, la-

teinisch (Nomenclatur nach J. H. Blasius) und deutsch,

(Separatabzug aus Prof. Dr. B. Borggreve's Vogelfauna

von Norddeutschland) in welchem die Brutvbgel, Zug-
vogel und Irrgaste durch verschiedenen Druck
kenntlich gemacht sind. [99]

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

Druck: G, Piitz'sche nuehdruckerei (Otto Hauthal) in Naumlmrg a/S.
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Der Kukuk.
Von Brehm.

Unser Kukuk oder Gauch (Cuculus canorus, cinereus,

vulgaris, hepaticus, leptodefus, rufus, borealis, indicit^

ielephonus
,

gularis , lineatus) vertritt die Sippe der

Kukuke im engsten Sinne (Cuculus) und kennzeichnet

sich durch schlanken Leib, kleinen, schwachen, sanft

gebogenen Schnabel, lange spitzige Fliigel, sehr langen,

gerundeten Schwanz, kurze, theilweise befiederte Fiisse

und ziemlicb weiches, diisterfarbiges Gefieder. Das
Mannchen ist auf der Oberseite aschgraublau oder

dunkelaschgrau, auf der TJnterseite grauweiss, schwarz-

lieh in die Quere gewellt ; Kehle, Wangen, Gurgel und
Halsseiten bis zur Brust herab sind rein aschgrau, die

Schwingen bleischwarz, die Steuerfedern schwarz, weiss

gefleckt. Das Auge ist hochgelb, der Schnabel schwarz,

gilblich an der Wurzel, der Fuss gelb. Das alte Weib-
chen jihnelt dem Mannchen, hat aber am Hinterhalse

und an den Seiten des Unterhalses wenig bemerkbare
rbthliche Binden. Die jungen Vogel sind oben und
unten quer gewellt, junge Weibchen auf der Oberseite

oft auf rostbraunem Grunde mit stark hervortretenden

Querbinden gezeichnet. Die Lange betragt 37 , die

Breite 64, die Fittiglange 19, die Schwanzlange 17

Centimeter. Das Weibchen ist urn zwei bis drei Cen-

timeter kiirzer und schmaler.

In Europa, Asien und Afrika gibt es wenig Lander
oder Gegenden, in denen der Kukuk nicht beobachtet

worden ist, von China und den Aniurlanden an bis zur

Kiiste von Portugal und vom Nordkap an bis Syrien,

Palastina und Algerien oder zu den innerasiatischen

Steppen und Gebirgen, auch Persien. Als Brutvogel
bewohnt er den Norden der alten Welt. Von hier

wandert er nach Siiden
;
von Sibirien aus dureh China

und ganz Indien bis auf die javanischen, die Sunda-
inseln und nach Ceylon, von Europa aus bis nach Sud-
afrika. In alien Landern Ostsudans, welche ich durch-

reiste, habe ich auch den Kukuk gesehen, aber noch
nirgends als zeitweilig angesessenen, in der Winter-
herberge sich auf'haltenden Vogel. Cabanis unter-

scheidet allerdings die in Sibirien lebenden und in

Mittel- und Siidafrika erlegten Kukuke als besondere

Arten. Ich muss jedoch, auf eigene Beobachtungen des

Lebens gestiitzt, sagen, dass ich in beiden Fallen an-

derer Meinung bin. Dass der westsibirische Kukuk
von dem unsrigen nicht abweicht, unterliegt fur mich

keinem Zweifel; ebenso wenig glaube ich im Siiden

Nubiens jemals einen anderen Kukuk als den unsrigen

erlegt zu haben, somit auch die aus dem Siiden

Afrikas in unsere Sammlungen gebrachten Stiicke fiir

den einheimischen Vogel ansehen zu miissen, um so

mehr, als es nicht Wunder nehmen kann, dass ein

so gewandter Flieger wie der Kukuk ebenso grosse

Strecken durchwandert, wie andere weit minder flug-

begabte Zugvogel. Nach meinen und alien iibrigen

Beobachtungen wandert er schnell, lasst sich wenigstens

im Norden Afrikas oder in Syrien wie in Siideuropa

nicht erheblich friiher vernehmen als in Deutschland

und verzogert aus leicht begreiflichen Griinden erst

weiter gegen den Norden hin seine Beise. Bei uns zu

Lande erscheint er in der Regel um die Mitte des

April: „Am achtzehnten kommt er, am neunzehnten

muss er kommen" heisst es im Volksmunde. Aus-

nahmsweise aber trifft er auch schon friiher, unter

Umstanden sogar schon im Anfang des Monats ein,

gleich viel, ob die Witterung giinstig ist oder nicht,
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So vernahm Sehacht, ein in jeder Beziehung treff-

licher Beobachter, ini Jahre 1875 schon am funften

April, „als der Wald noch kahl war und selbst die Birke

noch blatterlos dastand," seinen Ruf. „Oft lag des

Morgens wieder eine weisse Schneedecke auf Wald
und Elur; doch der Kukuk schlug sich schlecht und
recht durch. Wenn aber die Sonne das Gewolk durch-

brach, dann rief er laut sein „Kukuk", obschon immer
nur einmal : ein Zeichen, dass es ihm doch noch nicht

ganz wohl urns Herz war." NachSachse's Beobach-

tungen kommt er im Westerwalde ebenfalls nicht selten

im ersten Drittel des April an. So horte ihn dieser

Berichterstatter 1863 am zehnten, 1871 am achten

April. In Estland vernahm Huene am dritten Mai
seinen Ruf, im nordlichen Norwegen dagegen erscheint

er, laut H e 1 1 z e n , nicht vor dem Ende des Mai, und
der dortige Bauer meint, es sei ein schlechtes Zeichen

fur das Jahr, wenn er sich horen lasst, ehe der Schnee

yon den Eeldern weggethaut ist und die Baume auszu-

schlagen beginnen. In Deutschland wie in Skandinavien

verweilt er nur bis Anfangs September, und schon am
11. dieses Monats bin ich ihm in Siidnubien begegnet.

Ausnahmsweise traf ich ihn bereits am 14. Juli bei

Alexandrien als Wandervogel an. Wesentlich anders

scheint es sich im siidwestlichen Asien zu verhalten.

Nach Blanfor d's und St. John's Beobachtungen ist

der Kukuk im bstlichen Persien ziemlich allgemein

verbreitet, hier und da gemein, briitet audi hier, ver-

lasst aber das Land wahrscheinlich nicht. Blanfor d

vernahm seinen Ruf bereits am achtzehnten Eebruar,

St. John sogar schon am fiinfundzwanzigsten Januar,

zu derselben Zeit also, in welcher der seiner nordischen

Heimat entwanderte Vogel noch im tiefsten Innern
Afrikas weilt.

In Deutschland ist der Kukuk allgemein verbreitet,

in Siideuropa weit seltener als bei uns, aber doch we-
nigstens noch Brutvogel ; in Skandinavien hingegen ge-

hort er zu den gemeinsten Vogeln des Landes : wenig-
stens erinnere ich mich nicht, irgendwo so viele Kukuke
gesehen zu haben, als in Norwegen und in Lappland.

Obwohl Baumvogel, ist er doch nicht an den Wald
gebunden, ebenso wenig als sein Aufenthalt sich nach der

Art des Baumbestandes richtet. Minder hiiufig als in

baumbestandenen oder mindestens bebuschten Gegenden
kommt er auf kahlen Strecken vor, fehlt diesen jedoch

keineswegs ganzlich, baumlosen Inseln, wie Sylt und
Borkum, zuweilen ebenso wenig als den Steppen in

Siidsibirien oder dem nur hier und da baumbegriinten
hohen Tafellande des ostlichen Persien. Nach meinen
in drei Erdtheilen und mit besonderer Vorliebe des

Vogels angestellten Beobachtungen stellt er als erste

Bedingung an seinen Aufenthaltsort, dass derselbe reich

an kleinen Vogeln, den Zieheltern seiner Jungen, ist.

Sieht er diese Bedingung erfullt, so begniigt er sich

mit iiusserst wenigen Baumen, mit niedrigen Strauchern,

Gestriipp und Rbhricht, und wenn selbst das letztere

fehlt, fusst er auf einem Erdklumpen und erhebt von
hier aus seine Stimme. Ausnahmsweise lasst er sich

auch durch zeitweilig an einer Stelle ihm winkende
reichliche Nahrung beeinflussen , in der Regel aber
wahrend seiner Fortpfianzungszeit nicht aus einem Ge-
biete weglocken, welches sein tolles Liebesleben be-

sonders begiinstigt. Stets wird man linden, dass die

Anzahl der Kukuke in gleichem Verhaltniss mit der

Anzahl der Pfiegeeltern wachst und um bo mehr zu-

nimmt, je haufiger eine und dieselbe Art der letzteren

in einem bestimmten Umkreise briitet. Baher liebt der

Kukuk gemischte Waldungen mehr als solcke, in denen

eine Baumart vorherrscht; daher findet er sich haufiger

als irgendwo in der Nahe von Briichen, Siimpfen, oder

iiberhaupt in wasserreichen Niederungen. Wer den
Kukuk kennt, wird nicht behaupten, dass er ein Cha-

raktervogel des Erlenwaldes sei oder iiberhaupt zu

diesem Baume eine besond^re Vorliebe zeige: wer
aber den Spreewald besucht, in welchem die Erie fast

ausschliesslich den Bes'and bildet, wird anfanglich er-

staunt sein iiber die ausserordentlich bedeutende An-
zahl von Kukuken, und erst dann die Erklarung fur

das massenhafte Vorkommen derselben finden, wenn er

erfahren hat, dass hier Grasmiicken, Piper, Kali-, Schaaf-

oder Bachstelzen ohne Zahl ihm die grosste Leichtig-

keit gewahren, seine Jungen unt^rzubringen.

Jedes Kukuksmannchen wahlt sich ein Gebiet von
ziemlichem Umfange und vertheidigt dasselbe hartnackig

gegen einen etwaigen Nebenbuhler. Wird ein Kukuk
verdrangt, so siedelt er sich dicht neben dem Eroberer

an und ficht mit diesem dann fast tagtiiglich einen

Strauss aus. Dass ein und derselbe Vogel zu dem-
selben Orte zuriickkehrt, hat Naiimaim durch Be-

obachtungen festgestellt: er kannte einen Kukuk, welcher

sich durch seine auffallende Stimme vor den iibrigen

kennzeichnete, und erfuhr, dass derselbe. wahrend zwei-

unddreissig Jahren in jedem Eriihlinge in demselben

Gebiete sich sesshaft machte. Seinen Standort durch-

schweift der Kukuk ohne Unterlass, und deshalb er-

scheint er mit einer gewissen Regelrnassigkeit auf be-

stimmten Baumen tagtaglich mehrere Male. Nicht

ebenso verhalt es sich mit dem Weibchen, wie ich

ebenfalls nach eigener Beobachtung mit aller Bestimmt-

heit behaupten darf. Meine Neckereien mit den Kukuken,
welche ich in jedem Friihjahre und bei jeder Gelegen-

heit wiederhole, haben mich belehrt, dass die Anzahl
der Weibchen bei weitein geringer ist, als die der

Mannchen. Massig angeschlagon, diirften auf jedes

der ersteren mindestens doppelt so viele Mannchen
kommen. Wahrend nun diese ein immerhin umgrenztes

Gebiet behaupten und in der angegebenen Weise sich

umhertreiben, achtet das Weibchen derartye Grenzen
nicht, sondern schweift im Laufe des ganzen Sonrmers,

beziehentich so lange seine Legezeit wiihrt, regellos

durch verschiedene Gebiete der Mannchen, bindet sich

an keines von diesen, gibt sich vielmehr alien hin,

welche ihm genehm sind, lasst sich nicht suchen, son-

dern zieht seinerseits auf Liebesabenteuer aus, und
kiimmert sich, nachdem seine Wiinsche Befriedigung

fanden, nicht mehr um den Liebhaber, welchen es eben

begiinstigt hatte. Ein an einer abgeschossenen Schwanz-
feder kenntliches Weibchen, welches ich in der Nahe
von Berlin beobachtete, besuchte, so weit ich ergriinden

konnte, die Gebiete von nicht weniger als fiinf Miinn-

chen, wird seine Streifziige jedoch wahrscheinlich noch

viel weiter ausgedehnt haben. Jedes andere Weibchen
verfahrt nun unzweifelhaft ebenso, und so erntet, dieser

wie jener Kukuk, wenn audi nicht von jedem, so doch
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_ von irgend einem Weibchen heissbegehrter Minne
Lohu. Auch auf gesellige Freuden brancht er nicht ganzlich

zu verzichten. Denn Abends spat, wenn das Roth im
Westeii schon beinah verglommen, findet im giinstigen

Falle ein Weibchen in seiuem Gebiete sich ein, fliegt

verstohlen bis in die Nahe dcs Baumes, von wulchem
er seinen Abendgrnss herabruft, und lasst ihn, unerwartet

laut und verheissend aufschreiend, ein erfreuliches

Morgen erhoffen. Diese Ungcbundenheit und Unstetig-

keit des Weibchens erklart nach meinem Daftuhalten

gewisse bis jetzt noch riithselhafte Vorkommnisse beim
Legea der Eier auf das einfachste und befriedigendste.

Unter den mir bekannten Verwandten ist der Kukuk
der fiuclitigste, unrubigste und lebhafteste. Er ist in

Bewegung vom Morgen bis zum Abend, in Skandinavien

sogar wahrend des grossten Theils der Nacht. Es iibte

einen eigunthiimlichen Eindruck auf micb, bei meinen
nachtlichen Jagden den Kukuksruf noch nach elf Uhr
Abends und schon vor ein Uhr Morgens zu vernehmen.

Holtz versichert, ihn auf di;r Insel Gottland noch um
Mitternacht abwechselnd mit der Eule gehort zu haben,

und es mag wohl auch moglich sein, dass er selbst um
diese Zeit nicht ruht: ich meinestheils habe jedoch

wahrend meiner wiederholten Reisen im hohen Norden
immer gefunden , dass er in der eigentlichen Mitter-

naehtstunde, von ein haib zwolf bis ein halb ein Uhr
etwa, schweigt, also sich wohl dem Schlafe hingiebt.

Wahrend seiner Streifereien frisst er besttindig; denn
er ist ebenso gefrtissig, als bewegungs- und sclireilustig.

Mit leichtem und zierlicliem Fluge, welcher dem eines

Falkcn ahnelt, ihn an Schnelligkeit jedoch nicht er-

reicht, nicht einmal mit dem einer Turteltaube zu wett-

eifern vermag, kommt er angeflogen, lasst sich auf

einem Aste nieder und sieht sich nach Eahrung um.
Hat er eine Beute erspiikt, so eilt er mit ein paar ge-

scbickten Schwenkungen zu ihr bin, nimmt sie auf und
kehrt auf denselben Ast zuriick oder fliegt auf einen

andern Bauni und wiederholt hier dasselbo. In Skandi-

navien sitzt er besonders gern auf den Gelandern, welche

die Wege von den Feldern abgrenzen, treibt sich iiber-

haupt viel mehr in der .Nahe der Ortschaften umber,

als bei uns. Uebrigens ist der Kukuk nur im Fliegen

geschickt, in allem Uebrigen tappisch. Obwohl dem
.Namen nach ein Klettervogel, vermag er in dieser Be-
ziehung durchaus nichts zu leisten, ist aber auch im
Gehen ein Stumper ohne Gleichen, iiberhaupt nur hiip-

fend im Stande, auf flachem Boden sich zu bewregen.

Gewandter zeigt er sich im Gezweige, obschon er auch

hier einen einmal gewahlten Sitz nur ungern und dann

meisst fliegend verlasst. Im Friihling versaumt er nie,

nach dem Aiifbaumen viele Male nach einander seinen

lauten Ruf erschallen zu lassen, und wenn die Eiebe

in ihm sich regt, treibt or so argen Missbrauch mit

seiner Stimme, dass er zuletzt buchstablich heiser wird.

Fast in alien Sprachen ist sein Name ein Klangbild

dieses Rufes, so wenig richtig letztercr in der Regel
auch wiedergegeben wird. Wie den meisten Vogel-

stimmen insgemein fehlen dem Kukuksrufe Mitlauter

giinzlich, und wenn wir solche zu horen vermeinen,

fiigen wir sie den Selbstlautern zu. Der Ruf lautet

nicht „Kukuk". sondern in Wirklichkeit „u-uh". Da nun
aber das erste „U'" scharfer ausgestossen wird a!s das

zweite, glauben wir „gu" zu vernehmen, ebenso wie wir
das zweite gedehntere „U" zu Anfang und zu Ende
durch einen G- oder K-Laut vervollstandigen, obgleich
derselbe nicht vorhanden ist. Wer wie ich jeden
schreienden Kukuk durch Nachahmung seiner Stimme
herbeiruft, weiss sehr genau, dass auf den Ruf „Kukuk"
kein einziger kommt. Naumann sagt, dass man den
Kukuksruf auf der Flote durch die Tone Fis und D
der mittleren Oktave tauschend nachahmen kann. Ich

vermag, weil ich mit der Flote nicht umzugehen weiss,

die Angabe weder zu bestiitigen noch zu verneinen;

wohl aber darf ich behaupten, dass der Kukuksruf auf
dem Klavier sich nicht wiedergeben lasst und ebenso
wenig durch unsere Kukuksuhren richtig ausgedruckt
wird, so zweckentsprechend auch erscheint, zwei ver-

schiedene Pfeifen zu vervvenden. Im Anfange seines

Hierseins ruft der Kukuk selten eifrig; das wahre Feuer
lodert erst dann auf, wenn er bereits die Freuden der

Liebe gekostet hat. Wiihrend seiner Begattungszeit,

welche freilich kauni langer wahrt, als er schreit, ruft

er nicht allein nach dem Aufbaumen , sondern auch
wahrend des Fluges, in den Morgen- und Abendstunden,
wie unmittclbar vor oder nach Regen am eifrigsten,

aber auch sonst zu alien Stunden des Tages, und be-

stimmt lasst er sich hbren, wenn er durch Nachahmung
seiner Stimme hierzu angertizt wird. Wahrend er ruft,

senkt er die etwas ausgebreitetcn Fliigel und hebt dafiir

den Schwanz ein wenig liber die wagerechte Linie em-
por, blast die. Kehle auf, stbsst sein ,,Gu-guh" aus und
wendet sich nun, wahrend er es funfzehn, zwanzig,

dreissig, vierzig, selbst sechszig Male nach einander

horen lasst, auf dem Aste hin und her, dreht sich in

der Regel auch mehrmals um und schreit so seinen Ruf
und Namen in alle Richtungen der Windrosc hinaus.

Wird er durch einen Nebenbuhler besonders erregt, so

verdoppelt er den ersten, hoheren Laut, und der ganze Ruf
lautet dann nach gewbhnlicher Schreibweise ,,Guguguh".

Wird er wahrend des Schreiens durch kleine Vbgel ge-

neckt, stbsst namentlich einer von diesen auf ihn, wah-
rend er sich blahend auf seinem Aste sitzt, so bricht er

im Schreien plbtzlieh ab und unterdriickt regelmassig

die letzte Silbe. Kommt ein Weibchen in Sieht, so

wiederholt er den dreifachen Ruf zweimal oder doppelt,

also viermal nach einander unci fiigt ihm dann fast un-

wandelbar heisere Laute bei, welche man durch die

Silben „Quawawa" oder „Haghaghaghag" iibertragen

hat, in Wirklichkeit aber weder wiedergeben noch auch

nachahmen kann. Aergert er sich iiber einen Neben-
buhler, den er zunachst noch nicht sehen kann, so lasst

er unmittclbar vor oder nach dem Aufbaumen einen

ahnlichen, aber einzeln ausgestossenen, obschon zwei-

bis viermal wiederholten heiser wiirgenden Laut ver-

nehmen, welcher mit dem Knurren eines Teichfrosches

verglichen und durch „Quorr" oder „Q,uorrg" iibertragen

werden mag. Wird ihm das Necken des Kleingefliigels

zu arg und hilft das Beissen nach demselben nicht

mehr, so vernimmt man endlich noch ein heiseres, un-

gefahr wie ,,Sarrr" klingendes Zischen, welches er

namentlich im Fluge ausstbsst. Vorherrschend bleibt

immer das „Gu-guh". Es folgt bei langerem Schreien

binnen fiinf Secunden viermal, selten aber bfter als

zwanzig- bis dreissigmal unmittelbar nach einander;
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deim in jedem langeren Satze treten kurze Stillstaude

ein, welche erne bis anderthalb Secunden langer wahren,

als der gewbhnliche Zeitraum zwischen dem Verklingen

des einen und dem Anheben des anderen Rufes betragt.

Nach dem ersten einleitenden Theile des ganzen Satzes

tritt solche, dem unachtsamen Hbrer vielleicht kaum
merkliche Pause ein, wahrscheinlich nur, um einen

Augenblick lang zu lauschen, ob ein anderer Gauch dem
Rufe antwortet; hierauf folgt oft ein von dem nachsten

ebenso weit geschiedener Ruf, manchmal auch noch
einer; und nunmehr erst beginnt der zweite Theil des

Satzes, welcher in der angegebenen Weise mehrmals
unterbrochen werden kann, bis endlich der stattgefundene

Aufwand an Kraft langere Ruhe erheischt.

Man hat den Kukuk als einen hbehst unfriedfertigen

Vogel verschrieen : ich kann dieser Ansicht jedoch nicht

beistimmen. In Kampf und Streit liegt er nur mit

anderen seiner Art: die ganze iibrige Vogelwelt lasst

ihn gleichgiltig, sobald es sich nicht darum handelt,

ihrer Angriffe sich zu erwehren oder einem Ziehvogel

ein Ei aufzuburden. Gefangene, welche man unter

Kleingefliigel halt, vertragen sich mit alien Genossen
vortrefflich und denken nicht daran, mit ihnen zu streiten

oder zu hadern. Aber freilich ein mannlicher Kukuk
ist dem anderen ein Dorn im Auge. So brutfaul der

Vogel, so verliebt ist er. Obgleich er Entgegenkommen
findet, scheint ihn die Liebe doch geradezu von Sinnen

zu bringen. Er ist buchstablich toll, so lange die

Paarungszeit wahrt, schreit unablassig so, dass die

Stimme iiberschnappt, durchjagt unaufhbrlich sein Ge-
biet und sieht in jedem anderen einen Nebenbuhler, den
hassenswerthesten aller Gegner.

Demjenigen, welcher den Kukuk wirklich beobachtet

hat und nicht nur wie Dr. von Gloden von einer

„einmaligen Begegnung mit einem Paar Kukuke" zu
reden vermag, wird kein Zweifel aufstossen, dass zwi-

schen zwei mannlichen Kukuken, welche sich gegenseitig

hbren, die ausgesprochenste Nebenbuhlerschaft besteht

und bei jeder Gelegenheit zur Aeusserung gelangt. Nur
ganzlicher Mangel an jeglicher Beobachtungsgabe kann
diese Thatsache verkennen lassen. Jeder Kukuk, wel-

cher bis dahin harmlos seinen wohltonenden Namen in

die Welt schrie, gerath in Aufregung, sobald er einen

wirklichen oder vermeintlichen Nebenbuhler rufen hort.

Lebhafter werden in solchem Augenblicke seine Be-

wegungen; ununterbrochen folgen sich die einzelnen

Rufe eines Satzes; spahenden Auges und lauschenden
Ohres beugt der Vogel sich weiter vor als gewohnlich,

und bei jedem einzelnen Rufe wendet er sich zur Rechten
und zur Linken, um sich iiber die Richtung, aus welcher
der unwillkommene Laut ihm entgegenschallt, auf das

genaueste zu vergewissern. Zunachst verlasst er seinen

Platz noch nicht, scheint im Gegentheile abwarten zu

wollen, ob jenes Herz von demselben Muthe beseelt sei

wie das seinige, ruft noch einige Male in langer Polge
und spaht und lauscht von neuem. Erscheint der Neben-
buhler nicht, so entschliesst er sich, ihn zu suchen.

Geradezu bewunderungswiirdig ist die Sich'erheit, mit
welcher er die Richtung und Entfernung zu bestimmen
vermag. Wenn ich bei meinen Neckereien den Platz

verandere, erscheint der Kukuk, dessen Eifersucht ich

erregte, mit aller Bestimmtheit auf demselben Platze,

von welchem ihm der arste Ruf entgegentbnte, und
dennoch koinmt er fast niemals in gerader Richtung,

sondern regelmassig in einem weiten Bogen an, welchen
er offenbar zu dem Zwecke unternimmt, um des ver-

meintlichen Hebenbuhlers ansichtig zu werden. Hier

nun setzt er sich von neuem nieder und ruft lauter und
eifriger als zuvor. Gewahrt er keinen anderen Kukuk,
so folgen auf die klangvollen Laute die einzelnen

heiseren, ein untriigliches Zeichen seines Aergers. Ein-

mal erregt, folgt er dem vermeintlichen Nebenbuhler ein

bis zwei Kilometer weit nach oder verweilt halbe

Stunden lang in seiner Nahe. Naht sich, durch dieselbe

Tauschung betrogen, ein zweiter Kukuk, so beginnt

augenblicklich der Kampf. Ganz im Gegen satze zu

Herrn von Gloden, welcher nach seiner „einmaligen

Begegnung mit einem Paar Kukuke der lauschenden

Forscherwelt verkiindet, dass es zwei mannlichen Ku-
kuken nicht im entferntesten einfalle, sich zu zauken",

sondern dass sie „nur in aller Gemuthlichkeit ein freund-

schaftliches Duett auffuhren", und welcher deshalb ver-

muthet, dass der Annahme des Gegentheils „ein nur

aus Berechnung hervorgegangener Irrthum zu Grunde
liegt", sagt Naumann, dass der Kukuk kein anderes

Mannchen in seinem Bezirke oder in der Nahe seines

Weibchens dulde und mit grimmigen Bissen fortzujagen

suche. Letzteres habe ich allerdings nicht gesehen,

sondern immer nur bemerkt, dass die beiden Neben-
buhler einander in raschem Eluge verfolgen und dabei

ab und zu auf einander stossen, hierauf wiederum sich

nieder] assen, von neuem zu rufen beginnen und noch-

mals eine ahnliche Verfolgung aufnehmen: wenn es sich

aber um Beobachtung gegen Beobachtung und Deutung
gegen Deutung handelt, entscheide ich mich erklarlicher-

weise fur Naumann.
Der Ruf des Kukuks hat, wie meine Beobachtungen

bestimmt mich annehmen lassen, zunachst den Zweck,
das Weibchen anzulocken. Dass dieses sich herbeiziehen

lasst, glaube ich unzahlige Male beobachtet zu haben.

Fliegt es in dringenden (xeschaften durch das Gebiet

eines Mannchens, so achtet es scheinbar nicht im ge-

ringsten auf dessen Liebesseufzer, sondern schleicht sich

durch das Gezweige, von einem Baume, einem Busche

zuni anderen sich wendend; hat es dagegen sein Ei

gliicklich untergebracht und zieht es auf Liebesabenteuer

aus, so antwortet es, in unmittelbare Nahe des rufenden

Mannchens gelangt, indem es seinen eigenthumliehen,

volltonenden, kichernden oder lachenden Lockruf zu

horen gieht. Dieser besteht aus den ausserst rasch auf

einander folgenden Lauten „Jekikickick", welche auch

wohl wie „Q,uickwickwick" in unser Ohr klingen, einem

harten Triller ahneln und durch ein nur in der Nahe
horbares , sehr leises Knarren eingeleitet werden. Der
Ruf ist verlockend, verheissend, im voraus gewahrend,
seine Wirkung auf das Mannchen eine geradezu zau-

berische. Augenblicklich verlasst es seinen Sitz, rufe

„guguh, guguguh, guguguh", verdoppelt auch wohl
diesen Ausdruck hbchster Erregung, fugt ihm das

„Quawawawa" hinzu und jagt hinter dem Weibchen
her. Dieses wiederholt die Einladung, der verliebte

Gauch antwortet wiederum, alle in Horweite schreienden

Mannchen fiiegen ebenfalls herbei, und eine tolle Jagd
beginnt, Nicht allzuselten folgen eintm Weibchen zwei,
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drei, selbst vier Mannchen nach. Jenes feuert die Be-
werber durch nochmaliges Kichern aB und versetzt sie

schliesslich in Liebesraserei. Unter vielfachen Sehwen-
kungen fliegt es zwischen Baumkronen und Gebiischen

dahin, ein oder das andere Mannchen unmittelbar hinter

ihm drein, das zweite in weckselndeni Abstande hinter

diesem her, jedes voll Begierde, der nachste und voraus-

sichtlich gliicklichste Bewerber zu wevden. Jedes einzelne

vergisst des solchen Hochzeitszug neckend begleitenden

Kleingefliigels, vergisst selbst des sonst iiblichen Zwei-
kampfes oder stosst doch nur ein und das andere Mai,
gleiehsam gelegentlich, auf den verhassten Nebenbuhler;
jedes bestrebt sich, ja keine Zeit zu verlieren. Das
Weibchen ist nicht minder erregt als sein Gefolge,

der eifrigste Liebhaber ihm auch sicherlich der will-

kommenste, sein scheinbares Sprodethun nichts anderes

als das Bestreben, noch mehr anzufeuern. Willig und
widerstandslos giebt es sich jedem Mannchen hin

;

Schranken der Ehe kennt es eben nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Farlbenabiinderangen.

Farbenvarietaten bei Vogeln sind allgemein bekannte
Erscheinungen, deren Vorkommen man bei jeder Species

voraussetzen darf, und welche sich vielfach nach be-

stimmten Gesetzen vollziehen, so dass man sie als

Leucismer,, Melanismen, Erythrismen u. s. w. rubriciren

kann. Unter diesen Abanderungen versteht man aber
eine dauernde Farbenabweichung des Individuums,

das heisst: Der betreffende Vogel behalt sein abweichen-

des Farbenkleid das ganze Leben hindurch, indem er

mit jeder Mauser dasselbe neu, aber durchaus gleich-

artig wieder ersetzt. Es kommen jedoch auch Falle

vor, wo die Variation keinen Bestand hat, sondern mit

der Mauser sich verandert, ja oft in das Gegentheil

unischlagt, so dass aus einem Leucismus ein Mela-
nismus entsteht; und diese Falle sollten hfiufiger

zur offentlichen Mittheilung gebracht werden. Behr
haufig sind Farbenvarietaten bei Reis vogeln. Ich

erhielt ein Exemplar, ein altes Individuum, bei weleheni

die schwarze Kopfplatte mit zahlreichen weissen Federn
durchsetzt war. Nach einem Jahre, mit Eintritt der

Mauser, hat sich der Vogel vollstandig verandert. Die
weissen Federn in der Kopfplatte ersetzten sich nicht,

sondern es sprossen schwarze an ihrer Stelle hervor,

so dass dieser Theil jetzt das regelmassige Pechschwarz
zeigt; dazu aber traten auf den bisher rein weissen
Backen schwarze Federn hervor, und sind jetzt

schwarze und weisse Federn in ziemlich gleiclier Ver-
theilung auf den Backen vorhanden. Die anfangliche

Neigung zum Weisswerden ist also in solche zum
Schwarzwerden umgeschlagen. Ich lasse es fur jetzt

dahingestellt, ob dieser Umschlag durch kraftigeres Futter

oder andere Ursache erzeugt ist, und mocbte durch
diese Notiz nur die Vogelwirthe zur Mittheilung
almlicher Falle anregen, welche ein holies physiologisches

Interesse bieten. a p

Eigentlriiniliche Nistweise.

In der „Monatsschrift des Saclisisch-Thiiringischen Ver-
eins fiir Vogelkunde" ist kiirzlich das beharrlich ver-

suchte Nisten eines Rothschwanzes in einem im Ge-
brauchebefindlichenBrunnenrohregeschildert. Einen tihn-

lichen Fall der Wahl eines solchen Nistplatzes tlieilt

Abbott W. Frazar in dem „Bulletin of the Nuttall

Ornithological Club" mit: „Ein Haus-Schliipfer {Troglo-
dytes aedon) zeigte in diesem Friihjahre eine besondere
Vorliebe fiir ein Pumpenrohr zur Anlage seines Nestes.

Die Pumpe befindet sich im tiiglichen Gebrauch und das
Bohr wurde wiederholentlich zu grosser. Ueberraschung
mit Reisern verstopft gefunden. Eine genauere Unter-
suchung fuhrte endlich zur Entdeckung der Ursache,
dass namlich ein Haus-Schliipfer fleissig beschaftigt

war, Material in die Pumpe zu tragen, um ein Nest
zu construiren. Eines Morgens liess man den Vogel
sein Werk ausfiihren, und im Verlauf von zwei Stnnden
fand man, dass die Pumpe so voll gefiillt war, dass es

nicht moglich wurde, Wasser zu erhalten, bis ein Theil

des Reisigs entfernt war. Durch den nothwendigen
Gebrauch der Pumpe wurde das Nest dreimal zerstort,

ehe der kleine Kerl von seinem "VVerke abstand."

A. R.

Die Liebhaberei fiir fremdlandische Vogel.

Von E. v. Schlechtendal.

Nachdem in diesem Blatte friiher schon Herr Dr.

von Gloden von einer „Manie" fiir Auslander gesprochen,

hat kiirzlich auch mein hochgeschatzter Gonner, Herr
E. v. Homeyer, der Liebhaberei fiir fremdlandische Vo-
gel ein kraftiges Pereat ausgebracht. — Ich vermag
weder in dieses Pereat einzustimmen, noch bin ich der

Ansicht, dass von einer „Manie" fiir Auslander bei uns

die Rede sein kann. — Wenn man jetzt in weiteren

Kreisen und in grosserer Zahl fremdlandische Vogel in

Kafigen halt, als friiherhin, so liegt der Grund dieser

Erscheinung hauptsachlich in den veranderten Verkehrs-

verhaltnissen und den in Folge dessen ausserordentlich

gesunkenen Preisen der iiberseeischen Vogel. Es sei

mir gestattet, nur ein Beispiel anzufuhren. Von den

beiden Paaren Liothrix luteus, die ich besitze, habe ich

das eine vor ungefahr 4 Jahren fiir 23 Thlr. oder 69
Mark, das andere kiirzlich fiir 20 Mk. gekauft! Andere
Umstande haben mitgewirkt, die Aufmerksamkeit der

grossen Menge auf die auslandischen Vogel zu lenken.

Das Berliner Aquarium gewahrte bei seiner ersten Ein-

richtung eine glanzende Uebersicht iiber nahezu alle in

den Handel kommende auslandische Vogel, und der

von Dr. A. Brehm verfasste „Fiihrer" kennzeichnete in

knapper Form, aber darum nicht minder treffend, die

fiir das Zimmer geeigneten Arten. Hier war es, wo
ich zuerst die seltsamen Biilbiils, die reizenden Sonnen-

vogel , die wunderbaren Cassiken , die prachtvollen

Glanzstaare und andere, fremden Erdtheilen angehorende

Vogelgattungen lebend kennen lernte, die damals schon

eine besondere Anziehungskraft auf mich ausiibten, und
die auch heute, nachdem ich zahlreiche Vogel aus diesen

Gattungen erworben und gepflegt, diese Anziehungskraft

keineswegs verloren haben. Auch die Schriften des Dr.
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Russ trugen dazu bei, die fremdlandischen Vogel in

weitere Liebhaberkreise eiDzufiihren. Eine umfassende
Uebersicht iiber alle Vbgel, die iiberhaupt in Gefangen-
schaft gehalten werden, gab Brehm in seineni ausge-

zeichneten Werke: „Gefangene Vogel". Der sonst iib-

liche Unterschied zwischen „einheimischen" und „aus-

liindischen" Vogeln bat bei Anordnung des Stoffs in

diesem Werke keine Beaclitung gefunden und — fiigen

wir binzu — ganz mit Recht. Die Vogel welt der

Erde bildet ein Ganzes und findet man unter unseren

europaischen sowohl w'ie unter den Vogeln der an-

deren Welttheile Arten, die in der Gefangenschaft

hochst liebenswiirdige Zimmergenossen sind. Man thut

daher wohl daran, den Werth eines Vogels fur die

Liebhaberei nach seinen Eigenschaften, nicht nach sei-

nem Vaterlande zu bemessen. Will man aber Ver-
gleiche anstellen, so darf man nur verwandte Arten,

nicht aber solche Vogel einander gegentiberstellen, die

eine Vergleichung schlechterdings nicht gestatten. Eine
schnurrende indische Spermestes lasst sich nicht mit
einer stimmbegabten deutschen Sylvia, umgekehrt eine

deutsche Emberiza sich nicht mit einem indischen Plvyl-

lomis vergleichen, wahrend man erst recht dariiber

streiten kann, ob Carduelis elegans oder Clirysomitris

tristis als Kafigvogel den Vorzug verdient. Un-
billig ist es auch , nach dem iiblen Eindruck , den ei-

nige schreiende, schlecht behandelte Papagoien und ei-

nige halbtodte Prachtfinken auf den jetzt aller Orten

iiblichen Gefliigel-Ausstellungen auf jeden walirhaften

Vogelfreund machen miissen, die Liebhaberei fiir fremd-

landische Vogel iiberhaupt zu verdaminen. Schon
Bechstein hielt neben seinen zahlreichen deutschen

Vogeln auch Auslander, und wenn er in seiner Naturge-
schichte der Stubenvbgel auch die Inlander von den Aus-
landern trennt, so behandelt er doch beide mit gleicher

Liebe, und das ist auch das Eichtige.

Die Besorgniss, dass mit der zunehmenden Lieb-

haberei fiir fremdlandische Vogel die Kenntniss unserer

Vogelwelt abnehmen werde, theile ich nicht. Ornitho-

logen von Each hat es wohl immer nur in beschrankter

Anzahl gegeben und fiir die Wissenschaft diirfte es

ziemlich gleichgiiltig sein, ob die Einkler-Leidenschaft,

oder aber der „Roller"-Cultus bliikt, ob Herr X. zu
seinem Vergniigen sich einen Plattmbnch oder aber eine

Spottdrossel halt.*

[*Wenn wir den Ausfiihrungen des Herrn Verfassers

hinsichtlich des Werthes der Liebhaberei fiir auslandische

Stubenvogel durchaus beistimmen, ja aus den nachfol-

genden Griinden noch dringender fiir das Halten exo-

tischer Vogel eintreten mochten, so moge uns hingegen
zunachst gestattet sein, gegeniiber der letzten Auslassung
unsere gegentheilige Ansicht zu kennzeichnen : Wissen-
schaft und Liebhaberei sind nach unserer Anschauung
aufs Engste mit einander verbunden. Wir sehen in

letzterer ein wesentliches Hiilfsmittel der ersteren. Es
hat daher grosse Wichtigkeit, mit welchen Vogelarten
sich die Liebhaberei befasst. Der Wissenschaft wird
natiirlich das Halten und Beobachten solcher Arten am
willkominensten sein, liber welche wir erst wenig Kunde
erhielten, oder welche aus speciellen Griinden aufmerk-
same Untersuchung erheischen— wir erinnern beispiels-

weise nur an die interessante Papageiengattung Ecle-

ctus — . Viele werthvolle Beobachtungen iiber die Bio-

logie einzeiner Vogelarten, womit die Wissenschaft in

hohem Maasse bereichert wurde, sind zuerst oder sogar

allein an gefangenen Vogeln gemacht worden, und ge-

rade deshalb halten wir den wissensehaftlichen Werth
der Liebhaberei fiir ausl andische Stubenvogel um so

hoher, weil wir unsere deutschen Vogel in den meisten

Fallen viel besser in Wald und Feb! als im Kafige

beobachten konnen, wahrend, die Auslander in der Frei-

heit an ihren Wohnstatten zu studiren, insbesondere

das reiche Vogelleben der Tropen in der Natur zu be-

wundern, nur Wenigen vom Schicksal gestattet ist.

Es wird ferner jeder Liebhaber, welcher tiefer in die

Sache eindringt und nicht nur um einen schon gefarbten

oder gut singenden Zimmergenossen zu haben, den

Vogel im Kafige halt — und Letzteren konnen wir nach

der gegenwartigen Bedentung des Wortes „Vogellieb-

haber" gar nicht diese Bezeichnung beilegen — durch

die Pfiege und Beobachtung seiner Gefangenen angeregt

werden, sich eingehender iiber die Familien , welchen

dieselben angehoren, zu unterrichten. So wird der ge-

fangene Vogel Veranlassung zum Studium exotischer

Vogelfamilien werden, und wissenschaftliche Bearbeitun-

gen im weiteren oder engeren Sinne werden die Folge
dieses Studiums sein. Hierin liegt wieder ein beson-

derer Werth des Haltens auslandische r Vogel fiir

die Wissenschaft. AnsserFachzoologen beschaftigen sich in

Deutschland sehr Wenige wissenschaftlich mit exotischer

Ornithologie. In der friiheren Deutschen Ornithologen-

Gesellschaft wollte man die auslandische Vogelkunde
iiberhaupt ausschliessen. Wir stehen hierin weit hinter

den Englandern zuriick, welche, die Vogelwelt der

ganzen Erde als ein^ Ganzes behandelnd, gleichmassig,

ohne Riicksicht auf politische Grenzen, die einzelnen

Gruppen oder Faunen zum Gegenstande ihrer Arbeiten

machen , wahrend die deutschen Liebhaber sich oft in

einseitiger Weise an die Grenzen des engeren Vater-

landes binden. Mag auch dre deutsche Ornis einen rei-

cheren Stoff bieten als diejenige Englands, mag auf

anderer Seite fiir die Englander der Verkehr mit und
das Reisen in aussereuropaischen Landern in vieler

Hinsicht leichter zu ermoglichen sein als fiir uns

Deutsche , immerhin konnen diese Griinde das geringe

Interesse. fiir exotische Ornithologie nicht enlschuldigen.

Deutschland hat durch seine Handelsflotte einen leb-

haften Verkehr mit alien uberseeischeu Landern, und
die Zahl der in anderen Erdtheilen lebenden Deutschen

ist wenigstens nicht geringer, in den meisten Fallen

wohl grosser als die irgend einer andern Nation. Die

Verfolgung und Verbreitung der in Rede stehenden

Liebhaberei ist also in keiner Weise durch besondere

Schwierigkeiten gehemmt; nur das Interesse selbst

mangelt.

Wenn wir hier fiir die exotische Vogelkunde plai-

diren, so verkennen wir nicht, dass auch in der Deut-

schen Ornithologie sich noch ein reiches Arbeitsfeld

bietet ; wir wollen nicht, dass diese veruachlassigt werde,

und erkennen das hohe Verdienst derjenigen an, welche

sich ausschliesslich die Erforschung der deutschen Vogel-

welt zur Aufgabe gestellt haben ; aber das Interesse

fiir die „Auslander" brauclite deshalb doch nicht so sehr
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in den Ilintergrund zu treten, und dass solches in Zu-

kunft lebhafter werde, dazu, hoffen wir, wird die L i e fa-

ll aberei fiir auslandische Stubenvogel vor-
zagsweise beitragen. A. R.]

Msten des Monehssittich in Gefaiigensehaft.

Der Zoologische Garten zu Berlin weist gegenwartig

neben vielen gelungenen Ziichtungen (von Lofflern,

Sichlern, Dohleu, Bastarden der Sturm- und Lachmbve,
Icarus canus und ridibundus, u. a.) ein nistendes Paar

Monchssittiche (Bolborhynchus monachus) auf, welches

lebhaft zu interessiren geeignet ist. Das Parchen hat

iu der oberen Ecke seines geraumigen Fluggebauers,

welches es mit Schwarzspechten, Goldkopfstarlingen,

Wanderdrosseln und einigen Plattschweifsittichen theilt,

ein Nest ans starken Reisern erbaut. Der Bau , durch

eine zu diesem Zweck angebrachte Querstange getragen,

ist von kugelformiger Gestalt mit seitlichem Schlupf-

loch und hat gegenwiirtig, wo er ausserlich vollendet

zu sein scheint, einen Durchmesser von c. einem halben

Meter
;

also im Verhaltniss zur Grosse der Vogel ein

kolossaler Ban. Besonders kiinstlich ist derselbe nicht

hergerichtet. Die Reiser sind vielmehr ziemlich unregel-

rnassig verwendet, die Spitzen stehen iiberall hervor,

so dass der Bau nach aussen hin kratzborstig erscheint,

etwa wie der der Viehweber (vergl. Brehm, Gefang.

Vogel I S. 483). Die Vogel beschaTtigen sich nunmehr
damit, das Innere des Nestes mit Moos auszukleiden,

die hervorstehenden Spitzen am Eingange durch Abbeissen

zu entfernen und so den Zugang zum Neste zu glatten.

Vor den Kjifiggenossen bewachen die Papageien ihren

Bau mit grosster Eifersucht und stiirzen sich wiithend

auf jedcn nahenden. Neuerdings versuchten die Gold-

kopfstarlinge vielfach, oben auf dem Papageienbau sich

einzurichten. A. R.

Eientwlekelung l>ei cincin jungcu Vogel.

Einen hochst interessanten Fall von Eientwickelung

bei einem jungen Vogel theilt uns Herr Hopfner in

Louisenhof mit. Unter Zusendung eines wohlerhaltenen

vollen Windeies schreibt derselbe: „Ein junger Uhu
von diesem Jahre, zum Theil noch im Dunenkleide,

Hess heute in seinem Behalter mich beifolgenden Ge-

genstand finden, den ich fiir ein Ei ohne Schaale halte;

bei dem jugendlichen Alter des Uhu's doch wohl ein

seltener Fall." — Der beifolgende Gegenstand ist in

der That ein Ei ohne Schaale, ein sogenanntes Windei,

wie solche bei gefangenen Vogeln, insbesondere bei

Hiihnern, in krankhaftem Zustande oder haufiger bei

Mangel an Kalk absondernder Nahrung vorkommen.
Das Ei int von rundlicher Form, S 1^ Ctm. im Durchmesser

und befindet sich jetzt ausgeblasen im Zordog. Museum
zu Berlin. D. Red.

Die Vogel des Zoologischen Gartens zu Berlin
(im Jahie 1877).

Der hohe Werth , welchen die Thierlisten der zoo-

logischen Gesellschaft in London (List of the verte-

brated animals, now or lately living in the Gardens of
the Zool. Society of London, vergl. Orn. Ceutralbl. S.

95) sowohl fur den Vogelwirth, wie fiir den Schrift-

steller auf dem Gebiete der praktischen Vogelkunde
erlangt haben, bestimmt uns, in gleicher Weise die

reichhaltige Vogelsammlung des Zoologischen Gartens
zu Berlin , des altesten derartigen Institutes iiberhaupt
und jetzt des grossten in Deutschland, dem interessirten

Publikum vorzufuhren. Wir werden die Arten in ihren
natiirlichen Gruppen, aber ohne streng systematische
Folge der einzelnen Abtheilungen nach und nach bringen
und zwar zunachst alle Vogel, welche sich im Jahre
1877 lebend im Garten befanden. A. R.

I. Papageien.

Die Papagciensammlung umfasst gegenwartig 53 Arten:

Nymphe (Callipsittacus Novae Hollandiae Gin.) — Au-
stralien.

Rothhauben-Kakadu (Plictolophus mohiccensis Gm.) —
Moluccen.

Gelbhauben-Kakadu (PL galeritus Lath.) — Australien.

Ge'ibwangenKakadu (PL sulfureus Gm.) — Moluccen.
Goldwangen-Kakadu (PL citrino-cristatus Fras.) — Timor.
Inka-Kakadu (PL Leadbeateri Vig.) — Australien.

Goffiu's Kakadu (PL Goffini F.) — Queensland.
Rosen-Kakadu (PL roseicapillus Vieill.) — Australien.

Nasen-Kakadu (PL nasicus Tern.) — Australien.

Geringero (Calyptorrhynchus Banksi Lath.) — N. S.Wales.
Soldaten-Arara (Sittace rnilltaris L.) -- Siid-Amerika.

Arakanga (S. macao L.) — Central-Amcrika.

Grunfliigel-Arara (S. chloroptera Gray) — S.-Amen'ka.
Ararauna (S. ararauna L.) — S.-Amerika.

Langschnabelsittich (Henicognathus leptorrliynchus King)— Chile.

Karolinensittich ( Conurus carolinensis L.) — Eord- Amerika.
Goldstirnsittich (C. aureus Gm.) — Brasilien.

Jendaya (G. jendaya Gm.) — Brasilien.

Blaustirnsittich (G. haemorrliQus Spix) — Brasilien.

Blaulatzsittich (G. cruentatus Neuw.) — S.-Amerika.

Hochedelsiltich (Palaeornis eupalrius L.) — Indien.

Halsbandsittich (P. torquatus Bodd.) -- Indien.

Alexandersittich (P. Alexandri L.) — Indien.

Barettsittich (P. cyanocephalus L.) — Hindostan.

Wellensittich (Melopsittacus undulatus Shaw)—Australieu.

Mbiichssitlich (Bolborhynchus monachus Bodd.) —
Rosella (Platycercus eximius Shaw) — N. S. Wales.

Scharlachsittich (PL icterotis Tern.) — West-Australien.

Bourk's Sittich (PL Bourki Gould) — Australien.

Konigslori (PL scapulatus Kuhl) — N. S. Wales.
Schildsittich (PL Barrabandi Sw.) — N. S. Wales.
Scharlachfliigel (PL erythropterus Gm.) — Australien.

Buschwaldsittich (PL Pennanti Lath. — N. S. Wales.
Barnard's Sittich (PL Barnardi Vig.) — S.-Australien.

Strohsittich (PL fiabeolus Gould) — Queensland.

Mohrenkopf (Pionias senegalus L.) — West-Afrika.

Gulielmi's Papagei (P. Gulielmi Jard.) — West-Afrika.

Schwarzohrpapagei (P. menstruus L.) — S.-Amerika.

Schwarzpapagei (Psittacus niger L.) — Madagascar.

Graupapagei (Ps. erithacus L.) — Afrika.

Rothedelpapagei (Eclectus grandis Gm.) — Ternate.

Amazonenpapagei (Chrysotis amazonica L.) — S.-Amerika.

Rothbug-Amazone (Chr. aestiva Lath.) — S.-Amerika.
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Diadeni-Amazone (Chr. diademata Spix) — S.-Amerika.

Guatemala-Amazone (Chr. Guatemalae Harfcl.) — Cen-

tral-Amerika.

Goldnacken-Amazone (Chr. auripalliata Less.) — Cen-

tral-Amerika.

Gelbkopf (Chr. ochroptera Gm.) — S.-Amerika.

Unzertrennlicher (Psittacula pullaria L.) — W.-Afrika.

Graukopfchen (Ps. cana Gm.) — Madagascar.

Sperlingspapagei (Ps. passerina L.) — S.-Amerika.

Gelbmantellori (DomiceUa garrula L.) — Moluccen.

Pflaumenkopf
(
Trichoglossus Novae-Hollandiae Gm.) —

Australien.

Schmucklori (Tr. ornatus Lath.) — Celebes, Moluccen.

(Schluss der I. Abtheilung.)

Vereins-Angelegenheiten.

Die Jaliresversammlung der Allgein. Deutschen
Ornithologischen Gesellschaft

findet Sonnabend den 15. bis Montag den 17. Septem-

ber 1877 in Dresden statt. Als Versammlungsort

fur die zureisenden Mitglieder ist Weber's Hotel (dem

zool. Museum gegeniiber) bestimmt. Die Vorversamm-

lung findet daselbst am Freitag den 14. September

Abends 7^ Uhr statt und wird auf derselben das

Programm im Specielleren festgestellt werden. Fur

die Theilnehmer dlirfte es sich empfehlen, die Wok-
nung im Voraus zu bestellen und deshalb eine beziig-

liche Mittbeilung an den General- Secretar gelangen zu

lassen. Es miissen solche Anmeldungen aber spatestens

bis Sonnabend den 8. September eingegangen sein.

Fur die iiber Berlin zureisenden Theilnehmer diene

zur Nachricht, dass ein passender, Yon den meisten

Berliner Mitgliedern benutzter Zug um 2 Uhr Nach-

mittags vom Dresdner Bahnhof abgeht; Ankunft des-

selben in Dresden um 6 Uhr 16 Min. Abends. Gaste,

welche sich an der Versammlung betheiligen wollen,

sind willkommen und werden um vorherige Anmeldung
beim General-Secretar, Prof. Dr. C a ban is, Branden-

bnrgstr. 64 Berlin S., ergebenst ersucht. Die Mit-

glieder erhalten specielle Einladung gleichzeitig mit

dieser Zeitang.

Zu recht zahlreicher Betheiligung ladet ein

Der Vorstand.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Herr Dr. A. B. Meyer, Director des naturhist.

Museums in Dresden, beabsichtigt, Abbildungen seltener

und bis jetzt nicht oder ungeniigend abgebildeter Vogel-

skelette in Lieferungen herauszugeben. Jede Lieferung

wird circa 10 Tafeln (in Lichtdruck ausgefulirt) und
einen kurz gefassten Text (Erklarung und Maasse) ent-

halten. Es sollen auch die noch wenig bekannten Ske-

lette der domesticirten Tauben- und Hiihner-Bassen Be-

rlicksichtigung finden.

Der Preis betragt fiir Subscribenten 15 Mark pro

Lieferung. Befiectanten wollen sich an den Heraus-

geber wenden. Das erste Heft soil erscheinen, nach-

dem sich eine geniigende Anzahl von Subscribenten ge-

meldet haben wird. Die Lieferungen werden sich in

circa dreimonatlichen Zwischenraumen folgen.

Wir fugen hinzu, dass Prospect und Probetafel er-

schienen und durch den Herrn Herausgeber zu erhalten

sind , und hoffen , dass dies neue Unternehmen, seiner

hohen Wichtigkeit entsprechend, eine rege Betheiligung

finden wird. D. Bed.

Fiir ein GraMenkinal Henglin's.

Seit die sterblichen Beste des hochverdienten Natur-

forsehers und Weltreisenden Theodor v. Heuglin in

heimathlicher Erde auf dem Stuttgarter Pragfriedhofe

ruhen , ist in Kreisen der Freunde und Verehrer des

Hingegangenen ofters der Wunsch ausgesprochen wor-

den
;

es mochte diese Buhestatte durch ein Denkmal
ausgezeichnet werden, einfach, wie es dem bescheidenen

Sinn und Wesen Heuglin's entspricht
;

jedoch in dau-

erndem Stoff und von edler Form, den weithin beriihmten

Namen des deutschen Forschers nach Gebiihr zu ehren.

Wir glauben versichert zu sein, dass in der Nahe und
Feme Viele, welche Heuglin's Verdienste um die Wis-
senschaft kennen und schatzen oder Reiner gewinnenden
anregenden Personlichkeit ein freundliches und dank-

bares Andenken bewahren, gerne Gelegenheit nehmen
werden, an der Errichtung eines solchen Denkzeichens
sich zu betheiligen. Die Unterzeichneten erklaren sich

bereit, Beitrage in Empfang zu nehmen und die Aus-
fiihrung der Sache zu betreiben. Ueber Beides werden
sie seiner Zeit Bechenschaft erstatten.

Prinz Hermann zu Sac h sen-Weimar.
Graf Karl zu Waldburg-Zeil-Trauchburg.
Professor Dr. A h 1 e s.

Freiherr Karl v. Cotta.
Geheimer Legationsrath v. Grie singer.
Friedrich v. Hellwald.
Baron Bichard Kbnig-Warthausen.
Hofrath Albert Kaulla.
Fabrikant Gustav Siegle.
Kaufmann Karl Rommel.

Die Redaction dieses Blattes ist zur Empfangnahme
und Uebermittelung von Beitragen gern bereit und
bittet, solche an Prof. Dr. Cabanis, Brandenburgstr. 64
Berlin S., adressiren zu wollen.

Tausch- usid Kawf-Vcrkehr.

Meine Preisliste iiber neu eingetroffene

Naturalien vom Baikal-See unci vom Amur
ist soeben erschienen und steht franko zu Diensten.

[102] Dr. E. Rey in Leipzig.

Torfplatten
zum Auslegen von Insectenkasten , 23 cm. lang und 7

cm. breit, das Hundert 5 Mark excl. Emballage, -hat

in jedem Quantum abzulassen

[100] Willi. Scliliiter in Halle a/S.

Redaction und Expedition: Berlin S., Brandenburg-Strnsse 6'4. Verleger: L. A. Kittler in Leipzig.

Druc-k: G, Piltz'sche Biuihdnickerei (Otto llautlut.1) iu Naumburg a/S.
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Der Kukuk.
Von Brelim.

(Fortsetzung.)

Die Begattung wird in der Begel auf einem diirren

Baumwipfel oder einem sonstigen geeigneten freien und
erhabenen Platze, in den Steppen Turkestans selbst auf

ebenem Boden vollzogen, niemals ohne viel Larmen,
verdoppeltes Bufen und Kichern. Dass ein Mannchen
das andere hierbei storen sollte, habe ich bisher nicht

beobachtet, glaube jedoeh nicht an eine absichtliche

Zuriickhaltung des minder begiinstigten Nebenbuhlers.

TJnmittelbar nach geschehener Paarung fliegt das

Weibchen, vielleicht um bald darauf irgendwo anders

dasselbe Spiel zu erneuern, auf und davon, jedes Mann-
chen aber in sein Gebiet zuriick.

Erscheint das Weibchen spat Abends auf dem
Schlafplatze eines Mannchens, so versetzt es, da es

wohl nie versaumt, sich zu melden, den Gauch auch

jetzt noch in Liebesrausch. Fiir heute aber verbleibt

es beiderseitig beim Wiinschen und Begehren. Weder
der Kukuk noch das Weibchen verlassen nach Beginn

der Dammerung den gewahlten Buhesitz, ebensowenig,

als sie morgens vor eingetretener Helle umherfliegen.

Auf geschehene Meldung der Buhlin antwortet er in

iiblicher Weise, sie wiederum in der ihrigen, und so

wahrt das Bufen und Kichern fort, bis der Ziegen-

melker zu schirren beginnt, manchmal noch langer.

Dann endlich wird es still : beide haben sich wohl ver-

standigt — fiir morgen.

Wer bezweifelt, dass der Gauch in Vielehigkeit

lebt, braucht bios solche Schlafplatze wiederholt zu

besuchen. Heute vernimmt er die Stimme des Weib-
chens, die heisse Werbung des Mannchens, morgen
nur noch den Buf des letzteren: jenes begliickt dann

vielleicht den Nachbar, vielleicht einen ganz anderen
Werber. Deshalb gerade ist es so schwierig, ein klares

Bild des tollen Liebeslebens unseres Kukuks zu ge-

winnen. Ich habe ihn wahrend eines Menschenalters
beobachtet, eine Wahrnehmung an die andere gefiigt,

ihn viel hundertmal herbeigerufen, mich noch in diesem
Friihlinge halbe Wochen lang so gut als ausschliesslich

mit ihm beschaftigt und doch nur einen Theil seines

Lebens zu erforschen vermocht.

Schon den Alten war bekannt, dass der Kukuk seine

Eier in fremde Eester legt. „Das Bebriiten des Kukuks-
eies und das Aufziehen des aus ihm hervorkommenden
Jungen", sagt Aristoteles, „wird von demjenigen

Vogel besorgt, in dessen Nest das Ei gelegt wurdo.

Der Pflegevater wirft sogar, wie man sagt
;
seine eigenen

Jungen aus dem Neste und lasst sie verhungern, wali-

rend der junge Kukuk heranwachst. Andere erzahirn,

dass er seine Jungen todte, um den Kukuk damit zu

futtern ; denn dieser sei in der Jugend so schon, dass

seine Stiefmutter ihre eigenen Jungen deshalb verachte.

Das meiste von dem hier erwahnten wollen Augen-
zeugen gesehen haben; nur in der Angabe, wie die

Jungen des briitenden Vogels umkommen, stimmen nicht

alle iiberein : denn die einen sagen, der alte Kukuk
kehre zuriick und fresse die Jungen des gastfreundlichen

Vogels, die anderen behaupten, weil der junge Kukuk
seine Stiefgeschwister an Grosse iibertreffe, so schnappe

er ihnen alles weg, und sie miissten deshalb Hungers
sterben ; andere wieder meinen, er, als der starkere,

fresse sie auf. Der Kukuk thut gewiss gut daran, dass

er seine Kinder so unterbringt; denn er ist sich bewusst,
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wie feige er ist, und dass er sie doch nicht vertheidigen

kann. So feig ist er, dass alle kleinen Vogel sich ein

Vergniigen daraus machen , ihn zu zwicken und zu

jagen." Wir werden sehen, dass an dieser Schilderung

sehr viel wahres ist; ich will aber auch sogleich ein-

gestehen, dass wir noch heutigen Tags keineswegs voll-

kommen unterrichtet sind. Dass ich auf Annahmen,
Huthmassungen, Folgerungen, Zweckmassigkeitslehren

und dergleichen, mit denen jede Naturgeschichte des

Kukuks oder jede vogelkundliche Zeitsohrift iiberhaupt

iiberfullt ist, nicht eingehe, werden meine Leser begreif-

lich finden.

Wenn wir nun auch das Warum des Nichtbriitens

noch nicht erkannt haben, so steht doch die Thatsach-

lichkeit desselben so unwiderleglich fest, dass man nur

iin hbchsten Grade erstaunt sein kann, immer und immer
noch die Meinung des Gegentheils aussprechen zu horen.

Gradezu unbegreiflich musste es erscheinen, noch neuer-

dings und zwar in einem unserer verbreitetsten Blatter

Yon der Hand Adolf Miiller's, eines keineswegs

unerfahrenen Beobaehters, zu lesen, dass ein Kukuk auf

seinem Neste briitend gefunden wprden sei. Nur eine

Verwechslung dieses Vogels mit der Nachtschwalbe er-

klart einen so groblichen Irrthum.

Das thatsachliche, d. h. durch Beobachtung festge-

stellte hinsichtlich des Fortpflanzungsgeschafts unseres

Vogels ist folgendes : Der Kukuk iibergiebt seine Eier

einer grossen Anzahl verschiedenartiger Singvogel zum
Ausbriiten. Schon gegenwartig kennen wir ungefahr

siebzig verschiedene Pflegeeltern; es unterliegt aber

keinem Zweifel, dass sich diese Kunde bei genauerer

Durchforschung des gesammten Verbreitungsgebiets

dieses merkwurdigen Vogels noch wesentlich erweitern

wird. Soweit mir bekannt, hat man bis jetzt, abgesehen

von asiatisclien Zieheltern, Kukukseier gefunden in den

Nestern des Gimpels, Edel- und Bergfinken, Hanflings,

Leinzeisigs, Griinlings, Grau-, Gold-, Rohr- und Wei-
denammers, der Hauben-, Heide- und Feldlerche, des

Hehers, Dorndrehers und Rothkopfwih'gers, der Nach-

tigall , des Blau- und Rothkehlchens , des Haus- und
Gartenrothschwanzes, Braunkehlchens , des Wiesen-

schmatzers und Steinrbthels, der Singdrossel und Amsel,

der Sperber-, Garten-, Dorn-, Zaun- und Mbnchsgras-

miicke, des rothlichen und Weidenlaubvogels, Garten-

sangers, der Rohrdrossel, des Teich-, Sumpf-, Ufer-,

Seggen-, Muss- und Heuschreckenrohrsangers , Zaun-

kbnigs, des Wiesen-, Baum- und Brachpiepers, der Bach-,

Gebirgs- und Schafstelze, des feuer- und safrankbpfigen

Goldhahnchens, der Finkmeise, Turtel- und Ringeltaube,

ja sogar des Lappentauchers. TJnter diesen Vogeln

werden die Schilfsanger, Stelzen, Grasmiicken und Pieper

bevorzugt, vieler Nester aber nur im aussersten Nothfall,

mbglicherweise auch aus Versehen benutzt.

Die Eier des Kukuks sind im Verhaltniss zur Grosse

des Vogels ausserordentlioh klein , kaum grosser als

die des BTaussperlings, in der Form wenig verschieden,

ungleichhalftig, so dass ihr grbsserer Querdurehmesser
naher dem sanft zugerundeten dicken Ende liegt, wo-
gegen die hohe Halfte schnell abfallt, haben eine zarte

und zerbrechliche, gliinzende Schale, deren Poren von
einem unbewaffneten Auge nicht wahrgenommen werden
kbnnen, in frischem Zustande meist eine mehr oder

weniger lebhafte gelbgriine Grundfarbung, violett graue
und matt griinliche Unterflecken und braune scharf be-

grenzte Piinktchen, sind aber so verschiedenartig ge-

farbt und gezeichnet, wie bei keinem andern Vogel,
dessen Brutgeschaft man kennt. Jede, selbst die auf-

fallendste Farbung der Eier ahnelt aber mehr oder
weniger der Eifarbung derjenigen Vogel, in deren Nester
jene gelegt werden, und deshalb ist je nach den ver-

schiedenen Oertlichkeiten bald diese, bald jene Farbung
vorherrschend. Jedes Weibchen legt nur ein Ei in

dasselbe Nest und zwar in der Kegel bios dann, wenn
sich bereits Eier des Pflegers in ihm befinden. Wahr-
scheinlich legt es auch bios in die Nester ein und der-

selben Art und hbchstens im Nothfalle in die anderer
Vogel. Diese Thatsache hat zuerst Baldamus aufge-

klart und begriindet, und ich habe sie deshalb auch
fast mit seinen eigenen Worten gegeben.

Nach neuerlichen Beobachtungen trete ich den vor-

stehenden Satzen im wesentlichen bei. Allerdings findet

man in vielen Nestern Eier, welche von denen der

Pflegeeltern abweichen, unter TJmstanden ihnen gar
nicht iihnlich sind : sie riihren , wie ich annehmen zu
diirfen glaube, von solchen Kukuksweibchen her, welche
in ihrer Noth ein passendes Nest nicht zu finden ver-

mochten und mit einem anderen vorlieb nehmen mussten.
Vergleicht man die Eier nicht bios mit denen so zu
sagen gezwungen gewahlter Pflegeeltern, sondern mit
denen aller kleinen Vogel iiberhaupt, welche in einer

bestimmten Gegend zur Aufzucht der Jungen erwahlt

werden, so findet man sicher die Aehnlichkeit der Eier

des Kukuks und irgend eines anderen Ziehvogels heraus.

Dies hat schon vor nunmehr zwblf Jahren P a s s 1 e r

ausgesprochen. Nach seinen reichen Erfahrungen ahnelt

das zuerst gelegte Ei eines Kukuks stets den Eiern
der Nestinhaber, und da nun das Kukuksweibchen, wie
erwiesen zu sein scheint, in einem Jahre stets nur
gleichgefarbte Eier hervorbringt, kann es allerdings ge-

schehen, dass es fur dieselben nicht immer die passenden
Pflegeeltern findet und somit auch in Nester von solchen

Vogeln legt, deren Eier mit den seinigen nicht iiber-

einstimmen. Meine Beobachtungen iiber das Durchstreifen

verschiedener Gebiete seitens eines Kukuksweibchens
lassen den Schluss zu, dass dasselbe hauptsachlich aus

dem Grunde ein so wesentlich von dem der Mannchen
verschiedenes, umherschweifendes Leben fuhrt, um pas-

sende Nester aufzusuchen. Sind die Bedingungen fur

die Fortpflanzung des Kukuks besonders giinstige ; finden

auf einer und derselben Oertlichkeit viele Pflegeeltern

der gleichen Art Nahrung und Herberge: so wird man
bemerken, dass die Kukukseier im grossen und ganzen
in iiberraschender Weise sich ahneln. Und dennoch
darf man mit aller Bestimmtheit behaupten, jedes Brut-

gebiet werde von vielen Kukuksweibchen durchstreift.

Denn man findet nicht allzu selten zwei, selbst drei

Kukukseier in einem Neste, alle von gleicher Far-

bung und in gleichem Entwicklungszustande, welche
also offenbar von verschiedenen Weibchen herriihren

miissen. Ein Zusammenhang der Farbung dieser Eier

mit der eines bestimmten Pflegevogels muss also vor-

handen sein, und es erscheint wenigstens nicht unmbg-
lich, dass jedes Kukuksweibchen Eier legt, welche in

der Farbung denen seiner eigenen Zieheltern gleichen.
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Doch verwahre ich mich gegen eine falsche Deutung
des letzten Ausspruchs, indem ich ausdriicklich bemerke,

dass derselbe nichts weiter als eine Annahme ist, fiir

welche zur Zeit der Beweis noch fehlt. Wenn das Ei
legreif geworden ist, fliegt das Weibchen aus, um Nester

zu suchen. Bei diesem Geschiift wird es von dem
Mannchen nicht begleitet; denn dieses seheint sich iiber-

haupt um seine Nachkommenschaft nicht zu bekiimmern.

Das Nestersuchen geschieht fliegend; das Weibchen
muss aber ein ganz absonderliches Geschick haben, da
es auch die verstecktesten Nester auszuspahen weiss.

Im Gegensatze zu seiner sonstigen Scheu kommt es bei

dieser Gelegenheit sehr oft in unmittelbare Nahe der

Wohnungen, ja selbst in das Innere der Gebaude, z. B.

in Schuppen und Scheuer. Erlaubt es der Standort

oder die Bauart des Nestes, so setzt sich das legende
Weibchen auf das Nest, ist dies nicht der Fall, so legt

es sein Ei auf die Erde, nimnit es in den Schnabel und
tragt es in diesem zu Neste. Fiir die letztere Angabe
liegen verschiedene, unter sich im wesentlichen iiber-

einstimmende Beobachtungen vor, unter auderen eine

von Adolf Miiller, welcher mit bewaffnetem Auge
deutlich gesehen zu haben versichert, wie ein Kukuk
in der Nahe eines Bachstelzennestes unter absonder-

lichem Gebaren , Nicken des Kopfes und Schlagen der

Fliigel und des Schwanzes auf einer kleinen Stelle

umhertrippelte, mit einem Male zu zittern begann, die

etwas ausgebreiteten Fliigel senkte, eine Weile in nie-

dergedriickter Stellung verharrte, sodann das wahrend-
dem gelegte Ei mit weit geoffnetem Schnabel bei etwas
schief zu Boden geneigter Lage des Kopfes aufnahm
und mit ahnlichen Kopfbewegungen wie zuvor dem
Neste der Pfiegeeltern zutrug. Es kommt vor, dass

das legebediirftige Kukuksweibchen in Hohlungen
schliipft, durch deren Eingang es sich nur mit genauer
Noth zwangen kann: einzelne sind bei dieser Gelegen-
heit gefangen worden, weil sie sich nicht befreien

konnten. Nachdem die Alte das Ei gelegt hat, behalt

sie das Nest noch im Auge, kehrt wiederholt zu dem-
selben zuriick und wirft Eier und selbst Junge, nie-

mals aber seine eigenen aus dem Neste. Letztere That-
sache ist durch Passler beobachtet, das Auswerten
durch viele andere festgestellt, von ihnen aber verschieden-
artig gedeutet worden. Nach allem, was ich gelesen habe,

mdchte ich mich fiir Walter erklaren, welcher neuer-

dings beachtenswerthe Beobachtungen iiber unseren
Vogel veroffentlicht hat. „Der Kukuk," sagt er, „ist

als ein Nestrauber verschrien, welcher nicht nur die

Eier aus dem Neste wirft, sondern auch gelegentlich

eines oder das andere verschlingt. Geht man der Sache
auf den Grund, dann ist er gar nicht der Barbar, wel-

cher er zu sein seheint. Er macht es nicht anders als

die iibrigen Vbgel. Jeder Vogel dreht sich beim Nest-

bau im Kreise herum, um Unebenheiten niederzudriicken

und das Nest zu runden, und thut dies noch kurz vor
dem Legen. Ebenso macht es der Kukuk. Die im
Neste liegenden fremden Eier sind fiir ihn nur Uneben-
heiten , welche nicht in sein Nest gehbren. Er dreht

sich also darin im Kreise mit angedriicktem Leibe

herum und wirft durch dieses Drehen die Eier heraus
oder driickt sie in den Boden des Nestes, vorausgesetzt,

dass er sich in letzterem iiberhaupt drehen kann. Geht

dies nicht, so entfernt er die Eier mit dem Schnabel,
ebenso wie andere Vogel das nicht in's Nest gehdrige
mit dem Schnabel herausnehmen wiirden. Nun zer-

brechen die Eier der kleinen Vogel sehr leicht, und
wenn dies dem Kukuk schon mit seinen eigenen Eiern
beim Hineintragen in's Nest geschieht, so kommt dies

noch leichter mit den zerbrechlichen , fremden Eiern

vor, welche er ja iiberdies nicht zu schonen hat. Zer-

bricht ihm nun ein Ei, und kommt der Inhalt ihm in

den Schnabel, so schluckt er es auch wohl hinunter.

Warum denn auch nicht? Es schmeckt ja gar nicht

iibel. Viele andere Vogel wiirden es auch so machen."
Walter giebt nun eine Beihe von Belegen fiir seine

Ansicht. Wie mehrere andere auch hat er mehrfach
bei Nestern , welche ein Kukuksei enthielten und sich

durch losen und tiefen Unterbau auszeichneten, ein Ei
des briitenden Vogels in den Boden des Nestes gedriickt

gefunden, das Sichumwenden und Drehen des Kukuks
wenigstens einmal beobachtet und ebenso gesehen, dass

letzterer sein eigenes Ei beim Aufnehmen mit dem
Schnabel zerbrach.

Ueber die Fiirsorge, welche die Kukuksmutter nach
dem Legen ihren Eiern und Jungen widmet, sind die

Meinungen getheilt. Wahrend die einen sich in be-

jahendem Sinne aussprechen , versuchen die anderen
ihr verneinendes Urtheil durch diese oder jene Beob-
achtung zu begriinden. Einen Beleg fiir die Fiirsorge

des Kukuks veroffentlicht neuerlich Tschusi-
Schmidhofen. „Der stadtische Revierfdrster Amort
in Mossnig nachst Jagerndorf, welcher mir so manches
seltene Ei lieferte, fand vor vielen Jahren ein Kukuksei
in einem Grasmiickennest. Als er das letztere von
dem Strauche, in welchem es stand, herabnahm, erschien

pldtzlich der Kukuk und sah unter starkem Geschrei

der Entfernung des Nestes zu. Beim nach Hause gehen
folgte ihm auch der Kukuk nach und setzte sich, als

der Forster seine Wohnung erreichte, gegeniiber der

Hausthiire auf die Spitze eines hohen Birnbaumes und
Hess seinen klaglichen Ruf vernehmen. Dies war bei-

laufig um die Mittagszeit. Der Vogel beobachtete die

Wohnungsthiire ununterbrochen und entfernte sich erst

spat Abends vom Baume, als die Naeht bereits begann."

Dagegen meint nun Walter, dass der Kukuk gar nicht

Zeit habe, alle Nester zu be- und untersuchen und
nachher noch die fremden Jungen aus dem Neste zu

werfen , vielmehr durch seine Paarung vollstandig in

Anspruch genommen werde. Auch spricht es seiner

Meinung nach nicht fiir Fiirsorge des Vogels, dass er

sein Ei in Nester legt, welche gar nicht zum Briiten

bestimmt oder von den Vdgeln bereits verlassen worden
sind. Letzteres ist allerdings der Fall. Fast alle mit

derselben Aufmerksamkeit wie Walter beobachtende

Vogelkundigen haben Kukukseier in verlassenen oder

unfertigen Nestern gefunden, so unter anderen Passler
in einem Neste des Steinschmatzers , welches von den

Brutvbgeln verlassen worden war, so Walter in den

ganz unbrauehbaren, nur zum Schlafen bestimmten Ne-
stern , welche sich der Zaunkdnig ausser seinen Brut-

nestern errichtet. Da mir eigene Beobachtungen in

dieser Beziehung fehlen, vermag ich mich weder fiir

die eine noch fiir die andere Ansicht zu entscheiden,

meine jedoch, dass die letzterwahnten Thatsachen noch
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keineswegs als Mangel an Fiirsorge gedeutet werden
diirfen. Denn auch ein Kukuk kann sich irren.

Die Fortpflanzungszeit des Kukuks wahrt, so lange

er schreit, ist also nicht allein nach der in dem Jahre

herrschenden Witterung, sondern auch nach Lage des

Orts verschieden, beginnt beispielsweise im Norden oder

im Hochgebirge spater, dauert dafiir aber auch langer

als im Siiden oder in der Ebene. Auch die Fortpflan-

zung des Kukuks richtet sich wie das ganze Leben
des Vogels nach dem Brutgeschaft der kleinen Vogel.

Hit einiger Ueberraschung vernahm ich auf der Hohe
des Riesengebirges noch Ende Julis den Kukuksruf,

wahrend derselbe sechs- oder achthundert Meter tiefer

schon langst verklungen war. Aber oben auf der kah-

len , nur mit Knieholz bedeckten Hohe beschaftigten

sich die Wasserpieper noch mit ihrer zweiten Brut,

und dies war Grund und Ursache genug fur den Kukuk,
der Hohe sich zuzuwenden, welche er in den Monaten
vorher zwar nicht ganzlich gemieden , aber doch weit

sparlicher besucht hatte als jetzt. Aus dieser Beob-

achtung wage ich zu folgern, dass der Kukuk erforder-

lichenfalls wahrend seiner Legezeit wandert, um neue

fiir ihn noch brauchbare Nester aufzusuchen. Ueber die

Zeitdauer, in welcher die auf einander folgenden Eier

des Kukukweibchens reifen, herrschen unter den Kun-
digen ebenfalls verschiedene Ansichten. Wahrend die

meisten Eiersammler diese Zeit auf sechs bis acht

Tage schatzen, versichert Walter von zwei Kukuken
auf das bestimmteste erfahren zu haben, dass sie we-
nigstens zwei Eier in einer Woche lieferten und belegt

diese Behauptung durch Beobachtungen, welche beweis-

kraftig zu sein scheinen. Nehmen wir Walter's An-
sicht als richtig an, so wiirde sich ergeben, dass der

Kukuk im Laufe seiner Fortpflanzungszeit eine ausser-

ordentlich erhebliche Anzahl von Eiern , zwanzig bis

vierundzwanzig etwa, zur Welt bringt und darin allein

eine befriedigende Erklarung fiir sein Nichtbriiten ge-

funden sein: denn so viele, vom ersten Tage ihres

Lebens an fressgierige Junge konnte kein Vogelpaar
aufatzen. Erwiesen aber ist, so viel auch dafiir sprechen

mag, eine so ungewohnliche Vermehrungsfahigkeit des

Vogels noch nicht, und es erscheint somit auch die

darauf begriindete Erklarung desNichtbriitens einstweilen

als fraglich.

„Zu bewundern ist es," sagt Bechstein, „mit
welchem grossen Vergniigen die Vbgel eine Kukuks-
mutter sich ihrem Neste nahen sehen. Anstatt dass

sie dort ihre Eier verlassen, wenn ein Mensch oder

sonstiges Geschopf ihrem Neste zu nahe kommt, oder

vor Betriibniss wie todt zur Erde niederfallen, so sind

sie hier im Gegentheil ganz ausser sich vor Freude.

Das kleine Zaunkbnigsmiitterchen z. B , welches iiber

seinen eigenen Eiern briitet, fliegt sogleich von denselben

herab, wenn der Kukuk bei seinem Neste ankommt,
und macht ihm Platz, damit er sein Ei umso bequemer
einschieben kbnne. Es hup ft unterdessen um ihn her-

um und bewirkt durch sein frohes Locken, dass das

Mannchen auch herbeikommt und Theil an der Ehre
und Freiheit nimmt, die ihm dieser grosse Vogel macht."
An einer anderen Stelle fiigt er vorstehendem noch fol-

gendes hinzu. „Man konnte das Geschrei der kleinen

Vogel, welches sie hbren lassen, wenn sie einen Kukuk

gewahr werden, nach dem, was ich alles von dem zwischen

den eigentlichen Eltern , Pflegeeltern und ihm zur Er-

haltung seiner Nachkommenschaft so unentbehrlichen

Vbgeln obwaltenden guten Einvernehmen gehbrt habe,

vielmehr als ein Freudengeschrei betrachten, welches

diese Vbgel von sich geben. Vielleicht wollen sie ihn

gar herbeilocken , um ihnen auch ein Junges zur Er-
ziehung anzuvertrauen. Wer die Sprache der Vbgel
versteht, wird vielleicht diese Anmerkung begriindeter

und richtiger finden, als wenn man diese Tone fiir ein

Angstgeschrei ausgeben wollte, welche die Tauschung
hervorbrachte, weil sie den Kukuk wegen seiner Sper-

berschwingen und seines Sperberfluges beim ersten An-
blick fiir einen Sperber hielten, der diesen kleinen Vb-
geln so fiirchterlich ist." Das klingt wunderschbn, ist

aber leider nicht wahr. Alle Vbgel, denen die zweifel-

hafte Ehre zugedacht wird, Kukuke gross zu ziehen,

bekunden im Gegentheil in nicht misszudeutender

Weise ihre Angst vor dem ihnen drohenden Geschick

und bemiihen sich nach alien Kraften , den Kukuk ab-

zuwehren. Sie kennen den Gauch sehr wohl und irren

sich in der Beurtheilung desselben durchaus nicht. Kein
einziger von ihnen verwechselt ihn mit dem Sperber.

Dies wird bei einigermassen eingehender und vorur-

theilsfreier Beobachtung auch dem blbderen und unge-
iibteren Auge ersichtlich. So gerne kleine Vbgel Fal-

ken necken, mit so deutlichen Angst- und Larmrufen
einzelne von ihnen selbst den Sperber verfolgen, so

verschieden benehmen sie sich hierbei im Vergleiche
zu ihren Angriffen auf den Kukuk. Wie ich unzahlige

Male beobachtet habe, verfolgen sie den letzteren kei-

neswegs bios, wenn er fliegt, sondern auch dann, wenn
er ruhig auf seinem Baume sitzt und ruft. Sie erscheinen

unzweifelhaft herbeigezogen durch den ihnen wohlbe-
kannten Ruf, und stossen fliegend auf den sitzenden

herab, halten sich sogar, wie sie wohl Eulen, niemals

aber Falken gegeniiber thun, mit schwirrenden Fliigel-

schlagen oder riittelnd neben ihm in der Luft und fiihren

so ihre Angriffe aus. Dies geschieht, im Vollbewusst-

sein der Sicherheit, mit so viel Keckheit und Ausdauer,

dass der Kukuk nicht allein durch sie im Schreien ge-

stbrt und gezwungen wird, seinen Ruf abzubrechen,

sondern fbrmlich sich vertheidigen muss. Er thut dies,

indem er unter Ausstossung des beschriebenen heiseren,

wie „Sarr" klingenden Lautes nach ihnen beisst; seine

Abwehr wird aber selten durch den erwiinschten Erfolg

gekrbnt. Denn immer von neuem stossen die kleinen

Vbgel auf den unwillkommenen Gesellen herab, und
zuletzt zwingen sie ihn doch, seinen Standort zu ver-

lassen, worauf dann die Jagd erst recht beginnt. Nahert
sich der Kukuk aber einem Neste, so bekunden die

Besitzer desselben durch Geschrei und Geberden, welche
von niemand missverstanden werden kbnnen, wie sehr

besorgt sie sind um ihre gefahrdete Brut. Der Kukuk
liebt es auch gar nicht, in Gegenwart der Pflegeeltern

sein Ei in deren Nest zu legen. Er kommt an „wie
ein Dieb in der Nacht", verrichtet sein Geschaft und
fliegt eilig davon, sobald es vollendet. Auffallend bleibt

es, dass dieselben Vbgel, denen jede Stbrung ihres te-
stes verhasst ist, und welche in Folge einer solchen

aufhbren zu briiten, dasKukuksei nicht aus dem Neste

werfen , dass sie im Briiten fortfahren , auch nachdem
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der Kukuk ihre eigenen Eier sammtlich oder bis auf

wenige entfernt hat. Sie hassen die Kukuksmutter,
entziehen deren Ei oder Brut ihre Pflege aber nicht.

(Schluss folgt.)

Biologische Notizen.
Von C. Wustnei.

1. Abnorme Nistweisen.

Bauart und Standort des Nestes der meisten Vogel
sind je nach Gattung und Art an gewisse Begeln ge-

bunden, welche nur selten Ausnahmen erleiden. Immer
findet man bei einer und derselben Art eine gewisse
TJebereinstimmung in der Auswahl der Baumaterialien

und in Folge dessen auch in dem ausseren Ansehen
des Nestes. Die Kunsttriebe entwickeln sich demnach
aus dem gleichgearteten Instinct jeder einzelnen Art.

Ebenso verhalt es sich mit der Wahl des Nistortes;

auch hierin machen sich bei jeder einzelnen Art ahn-

liche Triebe geltend, so dass sich gewisse Gesetze fur

die aussere TJmgebung des Nestes, fiir die Hbhenlage
desselben oder fur andere Bedingungen nachweisen
lassen. Ausnahmen kommen meistens nur selten vor.

Der Horst der Elster nimmt gewdhnlich einen er-

habenen Standort ein; in den Gipfeln der italienischen

Pappeln, in den hochsten Chausseebaumen, meistens

in der Nahe menschlicher Wohnungen sucht sie einen

sicheren Platz. Die dornbewehrten Raubburgen dieser

Vogel sind in den meisten Fallen die ersten Wahr-
zeichen eines entfernten Dorfes, welche dem Wan-
derer zu Gesicht kommen. Seltener schon findet man
diesen Horst in den Obstbaumen der Dorfgarten, dann
aber immer in den hochsten Baurnen. Eine Ausnahme
von dieser Regel habe ich in der Umgegend von
Schwerin beobachtet: dort befand sich im vorigen Jahre

ein Elsternhorst in einem Schleedorn an der Bbschung
eines Landweges ohngefahr in einer Hbhe von 5 Fuss
iiber dem Erdboden.

Weitere abnorme Falle dieser Art sind mir vorge-

kommen bei der Ringeltaube, deren Nest ich auf dem
Kopf einer Weide bei 7 Fuss Standhohe antraf im Liibs-

dorfer Holz am Ufer des Schweriner Sees, ferner bei

dem Buchfinken in einer jungeu Fichte bei 2 l

/2 Fuss
Standhohe.

Der Waldkauz schlagt im Allgemeinen im Walde
seine Wohnung auf und briitet hier in hohlen Baumen,
doch kommt er auch hin und wieder in Gebauden vor

und habe ich ihn schon mehrere Male vorzugsweise im
Winter in solchen Gebauden angetroffen, die sich in der

Nahe von Waldungen oder Baumgruppen befinden. Im
Jahre 1872 hat ein Paar in dem Schornstein des Schloss-

gartenpavillons genistet. Ein anderes Paar hat schon

mehrere Jahre hindurch in den Monaten Februar bis

April allabendlich von der Schweriner Nicolaikirche

seinen Ruf horen lassen und ist es daher wohl anzu-

nehmen, dass dasselbe hier genistet hat.

2. Jagdmethode des Wanderfalken.

Dass der Wanderfalke auch die auf dem Erdboden
sitzenden Vogel zum Ziel seines Stosses erwahlt, habe

ich erfahren, als ich auf den Seestrandswiesen bei Warne-
miinde mit der Beobachtung einer Schaar von Alpen-
strandlaufern beschaftigt war. Diese Vogel trieben arg-

los ihr Wesen bei einem Wassertiimpel, den sie nach
Nahrung durchsuchten, als plbtzlich mit Blitzesschnelle

aus hoher Luft ein Wanderfalke herunterkam und mit

kurzer Biegung durch die Schaar der Strandlaufer stiess,

die erschreckt nach alien Seiten auseinanderstoben.

Er hatte jedoch keinen erwischt, obgleich er seine

Attacke zum zweiten Male wiederholte, vielleicht weil

ihm, durch meine Anwesenheit irritirt, die Sicherheit

des Stosses fehlte.

Zum Flugvermogen der Vogel.

Im Journal fiir Ornithologie Heft II 1876 S. 147
befindet sich ein Aufsatz von Milan Jovanowitsch liber

das Flugvermogen der Vogel, in welchem der Grund
fiir das Aufnehmen einer grbsseren Menge Luft durch

tiefes Athmen kurz vor Beginn des Fluges darin ge-

sucht wird, dass die eingeathmete Luft das Volumen
des Vogels vergrbssere und, durch den Kbrper erwarmt
und verdiinnt, diesen leichter mache, und damit auch
den Flug erleichtere. Diese Erklarung erscheint unge-

niigend, da diese (doch nur geringe) Erleichterung auf-

gewogen wird durch den Mehraufwand von Kraft,

welcher erforderlich ist, das durch das Einathmen der

Luft vergrbsserte Kbrpervolumen durch die Luft zu

treiben.

Nachstehend eine andere und hoffentlich bessere

Erklarung fiir das tiefe Athemholen beim Beginn des

Fluges.

Ein Mensch, welcher vor einer Aufgabe steht, die

auszufuhren seine ganze Kraft in Anspruch nehmen
wird, z. B. Heben eines Gewichts, holt tief Athem, halt

denselben an und versetzt dadurch seinen Kbrper in

eine gewisse Spannung. Es liegt nahe, dass derselbe

Vorgang bei einem Vogel statt hat, welcher im Begriff

ist, aufzufiiegen. Auch er steht vor einer Aufgabe,

welche auszufuhren seine Kraft aufs Hbchste in An-

spruch nehmen wird, denn nicht allein soil er sich in

Bewegung setzen, er soil auch steigen, d. h. sein Ge-

wicht heben. Auch er halt den Athem an und ver-

setzt dadurch seinen Kbrper in eine gewisse Spannung

;

und er kann dies noch in weit hbherem Grade wie der

Mensch, da er hierzu besonders organisirt ist. Vermbge
dieser besseren Organisation ist auch die Wirkung des

Festhaltens des Athems eine weitergehende. Willkiir-

lich kann er die Luft in einzelne oder alle Kbrpertheile

und bis in die Federn selbst driicken (Strauben der

Federn) und dadurch spannen. Beim Beginn des Fluges

wird er hauptsachlich diejenigen Haut- und Fleisch-

theile spannen, d. h. widerstandsfahiger, harter machen,

in welchen die Flug- und Schwanzfedern stehen, was

zur Folge hat, dass diese Federn fester, steifer stehen

und so fiir den bevorstehenden Flug geeignet gemacht

werden. Die Probe hierzu lasst sich leicht mit einem

hohlen Gummiball machen, in welchem Federn be-

festigt sind. Erst wenn der Ball aufgeblasen, gespannt

ist, sind diese Federn widerstandsfahig.
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Es ist hiernach wohl der Sohluss gestattet, dass der

Vogel beim Beginn des Fluges nur deshalb so viel

Luft einathniet, um seinem Kbrper diejenige Spannung
und seinen Federn diejenige Steifigkeit zu geben, die

zum Flug unerlasslich ist.

Ist dies richtig, so gelangen wir zu deni weiteren

Schluss, dass der Vogel, um seinen Flug iiberhaupt zu

ermbglichen, einzig und allein auf seine Kraft ange-

wiesen ist. W. Mittelstbass.

Ein Kukuk im Zaunkonignest.

Von Ad. Walter.

Als ich im vergangenen Jahre auf der Versamm-
lung der Allgemeinen deutschen ornithologischen Ge-
sellschaft meine Beobachtungen iiber das Leben und
Treiben des Kukuks mittheilte, bemerkte ich am Schluss

des Berichts, dass ich auch fernerhin dem Kukuk meine
Aufmerksamkeit widmen wurde. Diesem Vorsatz getreu
habe ich in diesem Jahre meine Excursionen besonders
nach den vom Kukuk frequentirten Gegenden unter-

nommen und manche interessante Notiz verzeichnen
konnen.

Es ist indess nicht meine Absicht, diese Notizen in

ihrer Gesammtheit hier wiederzugeben, sondern ich

will mich dieses Mai hauptsachlich darauf beschranken,
das Ergebniss meiner Versuche mit einem jungen
Kukuk und seinen Pflegeeltern mitzutheilen.

Am 6. Juli d. J. langte ich spat in der im Walde
gelegenen Oberforsterei an, in der ich 2 Wochen zu
bleiben gedachte.

Schon am ersten Tage, am 7. Juli, fand ich 3 vom
Kukuk belegte Nester. Das erste war ein Nest des

Troglodytes parvulus, 2 Nesteier dieses Vogels und ein

Kukukei enthaltend. Um ll 1^ Uhr entdeckte ich am
Rand eines trocknen, mit Moos und Gras bedeckten
Grabens unter einem diirren Wachholderstunipf das

zweite Troglodytes-Heat, aus dem der Zaunkonig bei

meiner Annaherung herausflog. Vor dem Neste lagen

in geringer Entfernung von einander 3 stark bebriitete

Eier des Zaunkbnigs und im Nest ein nackter, 3 Tage
alter Kukuk. TJm 5'/2 Uhr Nachmittags endlich gelang
es mir, das dritte Zaunkonignest mit einem Kukukei
und 4 Zaunkbnigeiern zu finden.

Den folgenden Tag begannen meine Experimente
mit dem kleinen Kukuk; aber ich bedauere, dass ich

diese Versuche nicht an einem zweiten Exemplare
wiederholen konnte, da sie zwar ein beachtenswerthes,

aber doch nicht ganz befriedigendes Resultat ergaben.

Zwar fand ich an diesem Tage wieder einen jungen
Kukuk in einem Zaunkonignest, doch war er zu Ver-
suchen nicht mehr geeignet, da er bereits vollstandig

befiedert war und bei der leisesten Beriihrung das Nest
verlassen haben wurde. Er war so weit entwickelt,

dass er, als ich beim Auffinden des Nestes mit der

Hand nach dem Eingangsloch herumsuchte, meiner
tastenden . Hand mehrere Schnabelhiebe versetzte.

Dennoch blieb er noch 8 Tage im Neste, aber von nun
an in einer Stellung, dass der Schwanz, ein Fliigel und
die hinteren Theile des Kbrpers herausschauten.

Doch ich will zu ineinem kleinen Kukuk zuriickkehren.

Am Tage nach dem Auffinden legte ich ein Tro-

glodytes-Hi zu ihm ins Nest. Er liess es unbeachtet und

warf es nicht hinaus, was er nach Friederich hatte

thun miissen, der in seiner „Naturgeschichte der Vogel"

sagt, dass er selbst das Hinauswerfen von hineingelegten

Eiern und Papierkugeln beim jungen Kukuk beobachtet

habe.

Auch am nachsten Tage noch lag das Ei unversehrt

im Nest. Hineingelegte Papierkugeln blieben ebenfalls

unbeachtet.

Ich nahm nun die Papierkugeln wieder heraus und

fugte dem Troglodytes-Hi ein Ei der Curr. hortensis

hinzu; aber beide Eier lagen auch am 3. Tage noch

im Neste.

Inzwischen war der Kukuk 7 Tage alt geworden,

fast uberall sprossten die Kiele hervor, nur der Leib

war noch ganz kahl. Jetzt gesellte ich ihm einen

mehrere Tage jiingeren, noch nackten Neuntbdter

{Lanius collurio) zu. Sogleich kehrte sich der Kukuk,

der bisher den Kopf nach dem Nesteingange gerichtet

hatte, um, schob seinen hinteren Theil unter den des

Wiirgers und warf ihn sieher und geschickt zum Loch

hinaus.

Wiederholte Versuche zeigten immer die gleiche

Geschicklichkeit im Hinauswerfen; aber die hineinge-

legten Eier wurden auch jetzt nach Entfernnng des

Wiirgers von dem Kukuk unbeachtet gelassen.

Ich hatte meinen bis so weit unternommenen Expe-

rimenten keine neuen hinzuzufugen, nahm daher den

Kukuk heraus und sandte ihn, wie ich es versprochen

hatte, fiir das zoologische Museum an Herrn Dr.

Eeichenow, der bis zu diesem Stadium der Entwicke-

lung vorgeschrittene Nestjunge zu haben wunschte.

Anstatt des fast schwarz erscheinenden Kukuks aber

schob ich den halb so grossen, nackten, weissen Seun-

todter ins Zaunkonignest und entfernte mich.

Am anderen Morgen glaubte ich letzteren erstarrt

wiederzufmden ; doch schon bei meiner Annaherung

wurde ich anderer Meiming, denn der Zaunkonig flog

aus dem Nest und ich fand zu meiner Verwunderung

den Neuntbdter frisch und munter vor.

Bald kam auch der Zaunkonig mit Futter, flog ins

Nest und blieb darin, bis der zweite Zaunkonig mit

Futter im Schnabel ihn ablbste. Diesem Treiben sah

ich mit Vergniigen wohl eine halbe Stunde lang auf

8 Schritt Entfernung zu.

Von nun an stattete ich taglich dem Neste meinen

Besuch ab, um mich nach dem Befinden des Wiirgers

zu erkundigen. Er blieb jedoch trotz des Eifers der

Zaunkbnige im Fiittern und der treuen Pflege weit

hinter seinen Geschwistern, die nicht in grosser Ent-

fernung von den alten Neuntbdtern gefuttert wurden,

zuriick; die ihm von den Zaunkbnigen gereichte Nah-

rung musste nicht die passende sein ; und als jene das

Neuntbdternest fliegend verliessen, zeigte das kleine

Pflegekind im Zaunkonignest kaum die ersten Spuren

der vorkeimenden Federn und sein Kbrper war nur

halb so gross wie der seiner Geschwister.

Ware ich nun beim Verlassen dieser Gegend sogleich

nach meinem Wohnort zuriickgekehrt, so wurde ich den

Wiirger der Merkwiirdigkeit halber mit mir genommen
und lebend erhalten haben, denn im Zaunkonignest ist
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wohl noch nicht ein Wiirger erzogen wbrden. Doch
eine projectirte Reise nach Kassel verhinderte mich

daran.

Ich habe hier nun so eben iiber eine gewiss eigen-

thiimliche Kinderstube berichtet, die freilich nicht frei-

willig vom alten Vogel gewahlt wurde, ich will nun
aber einer noch merkwiirdigeren erwahnen, die aus

eigenem Antriebe von der Mutter fur ihre Jungen her-

gerichtet wurde. Nur mbge mir der Leser verzeihen,

dass ich ein wenig das ornithologische Gebiet verlasse.

Mitte Mai d. J. traf ich den mir bekannten Fbrster

Benn aus Planitz bei der Besichtigung des eben ge-

fallten Holzes. Er erzahlte mir im Laufe der Unter-

haltung Folgendes:

„In voriger Woche hatte ein noch unerfahrener

Holzhauer seinen Kober (Korbtasche), Butterbrod in

Papier und Heu verpackt enthaltend, an einen gefallten

Baumstamm gestellt, wahrend die tibrigen Arbeiter ihre

Taschen an die nachsten Baume gehangt hatten, wohl

wissend, dass die Waldmause, liistern auf das Brod, die

erreichbaren Taschen haufig durchstbbern und nicht sel-

ten erst dann davonspringen, wenn die Taschen von den

Holzhauern gebffnet werden. Als dieser Holzhauer nun

um 4 Uhr sein Vesperbrod verzehren will und deshalb

seine Tasche ergreift, springt eine braungraue Wald-

maus heraus, die im Innern des Kobers das Papier des
Butterbrods in kleine Stiicke zerbissen , diese niit Heu
vermischt, daraus ein weiches rundes Lager bereitet
und — 4 junge Mause in der Tasche geboren hatte."

„Wenn Sie Zweifel in meine Mittheilung setzen,"
fugte der Fbrster hinzu, „denn ich weiss, dass Sie von
den sogenannten „sicheren Gewahrsmannern" nicht viel

halten, die, wie Sie sagen, schon so vielen Wirrwarr
in die Ornithologie gebracht haben, so fragen Sie nur
jenen Holzhauer selbst."

„Ja, ich glaube es schon," erwiederte ich dem Po'rster,

und ich erzahlte ihm nun ein Seitenstiick zu seiner Mit-
theilung: wie meinem Vater einst bei einer Inspection
in einein dem Herrn v. Jena auf Kbthen bei Freyen-
walde a. 0. zugehbrigen Dorfe, dessen Kirche seitwarts
vom Dorfe auf einem Berge liegt, von dem Lehrer des
Orts ein Korb mit jungen Hasen iiberreicht wurde, die
der Lehrer soeben, bevor die Gemeinde zur Kirche ging,
unter der Schwelle der Kirchthiir in einem weich her-
gerichteten Hasenlager gefunden hatte.

Als mein Vater dem Herrn v. Jena von dem Funde
erzahlt hatte, war dieser sehr ergbtzt von dem Mit-
getheilten und hatte geaussert: „Warum haben Sie
denn nicht die Hasen behalten? Die Hasen, die der
Pfarrer mit der Bibel werfen kann, gehbren ihm."

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Laut Benachrichtigung in den letzten Nurnmern
findet die Jahresversammlung vom 15. bis 17.

September in Dresden statt. Vorversammlung am 14.

September Abends 7yg Uhr in Weber's Hotel. Die

Mitglieder und Freunde der Gesellschaft seien noch-

mals hierauf aufnierksam gemacht.

Am 3. September findet die erste der nunmehr
wieder regelmassigen Monatssitzungen in Berlin im

bisberigen Sitzungslocale statt.

Ornithologischer Verein in Stettin.

Dem Beschlusse der Jahresversammlung 1877 gemass

ist der Plan, an Stelle des bisherigen Jahresberichtes

eine periodische Zeitschrift treten zu lassen , nunmehr
zur Ausfiihrung gelangt. Das Blatt fiihrt den Titel:

Zeitschrift des Ornithologi schen Vereins
inStettin. Herausgegeben und redigirt vom Vorstan de.

No. 1 und 2, Juli- August 1877, sind erschienen. Die

Tendenz der Zeitschrift wird durch folger.de Worte ge-

kennzeichnet: ,,Vor Allem wird der Yerein durch sein

neues Organ unabanderlich der Wissenschaft dienstbar

bleiben. Die reiche Ornis Pommerns , hauptsachlich

seines ausgedehnten Gestades, bietet Jedem von una
Gelegenheit, durch sorgfaltige Beobachtungen der Stand-,

Zug- und Strich-Vbgel sowohl, als auch der zahlreichen,

interessanten Gaste aus fernen Faunen-Gebieten, welche
alljahrlich bei uns gesehen werden, die Ornithologie in

erspriesslicher Weise zu fbrdern. Jede Mittheilung

iiber derartige Beobachtungen wird, sobald sie sich als

zuverliissig erwiesen hat, fur unsere Zeitschrift das
willkommenste Material sein." Wir wiinschen der

neuen Zeitschrift eine recht lebhafte Betheiligung in

obigem Sinne seitens der Vereinsmitglieder und werden
nicht verfehlen, der zu erwartenden Resultate in unserer

„Rundschau" gebiihrend zu gedenken. A. R.

Bevorstehende Ausstellungr*

Badischer Verein fur Gefliigelzucht zu
Karlsruhe: Gefliigelausstellung verbunden mit Ge-
fliigelmarkt am 7. bis 10. September 1877 im Stadt-

garten zu Karlsruhe.

Rundschau.

Thesaurus Ornithologiae. Repertorium der gesammten
ornithologischen Literatur und Nomenclator sammtlicher

Gattungen und Arten der Vbgel. Nebst Synonymen
und geographischer Verbreitung. Von C. G. G i e b e 1.

— Mit dem vorliegenden sechsten Halbbande ist das

Werk nunmehr zum Abschluss gelangt. Das litera-

rische Repertorium fiihrt 16550 selbstandige Schriften

und einzelne Abhandlungen von 2230 Autoren auf. Der
Nomenclator giebt 6250 Gattungs- und mehr denn 54000
Artnamen lebender und vorweltlicher Vbgel in fortlau-

fender alphabetischer Anordnung. Mit dor Vollendung

dieser wahrhaften „Riesenarbeit", deren Bewaltigung

nur einer Arbeitskraft , wie die anerkannte des Ver-

fassers, mbglich war, hat sich Herr Professor Giebel
den Dank aller Ornithologen erworben.

Journal fur Ornithologie. Heft II 1877 : Reichenow:
Systematische Uebersieht der Schreitvbgel (Gressores),

einer natiirlichen, die Ibidae, Giconidae, Phoenicopteridae,

Scopidae, Balaenicipidae und Ardeidae umfassenden Ord-

nung. (Ciconia dicrurd neuer Name fur C. Maguari.)

S. 113. — G. A. Fischer, Briefiiche Reiseberichte aus
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Ost-Afrika. S. 171. — Gadow, Anatomische Beschrei-

bung der Hoccohiihner (Gracidae). S. 181. — Schalow,
Tagebuchnotizen aus Italien. S. 191. — Stblker, Das

Dunenkleid von Ardea cinerea und minuta. S. 202. —
Fischer, Briefliche Reiseberichte aus Ost-Afrika. II.

S. 205. — A 1 1 u m , Die Arbeit der Spechte im Walde.

S. 209 u. 219. — Cab an is, Parus (Cyanistes) Pleskii

n. sp. S. 213. — Bbckmann, Schadel von Picus vi-

ridis. S. 215. — Schalow, Vorkommen von Parus

cyanus in Deutschland. S. 217. — Reichenow, Ueber

die Ornis von Celebes. S. 217. — Schalow, Ueber

die Ornis von Helgoland. S. 219. — Abgebildet ist:

Parus Pleskii und Podoces Panderi, T. III. — Anato-

misches des Flamingos, T. VI.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

No. 7 und 8 enthalten: Talsky, Ein Schul-Vogel-

futterplatz (Schluss). S. 41. — Barac, Bastarde von

Haushahn und Perlhenne (Schluss). S. 43.— H o d e k

,

Ornithologischer Reisebericht von der unteren Donau.

S. 44. — Zur Verbreitung der Uraleule. S. 47. —
Fournes, Der Flussrohrsanger (Salicaria fluviatilis),

dessen Nest und Eier. S. 51. — Schwarze Eierdottern
;

Elektrische Eigenschaft der Biirzeldriise. S. 55.

Monatssehrift des Sachs.-Thiiring. Vereins furVogelkunde.

No. 8 und 9: Thieneniann, Die innerhalb meiner

vier Pfahle nistende Vogelwelt. S. 115. — Pfannen-
schmidt, Das Federrupfen der Vogel. S. 119. —
Wetzel, Zur Geschichte der Zaungrasmiicke. S. 122.

— v. Schlechtendal, Ueber Staar, Elsterstaar,

Hirtenstaare und Beutelstaare. S. 124. (Mit Abbildung
von Haubenmaina, Elster- und Rosenstaar). — Liebe,
Ueber Nutzen und Schaden des Sperlings. S. 130. —

Pfannenschmidt, Aus Ostfriesland. S. 131. —
Stengel, Falle von Albinismus. S. 133. — Thiene-
m a n n , Nutzen der Kornweihe. S. 136. — v. Schlech-
tendal, Der Storch und sein Nutzen. S. 138.

Ornithological Miscellany. By G. D. R,owley. Part

VIII May 1877: Prjevalsky, The Birds of Mon-
golia, the Tangut Country and the Solitudes of North-

Tibet. (Fortsetzung.) S. 283. Eine neue Lerchen-
gattung und Art wird als Onychospiza Taczanowskii be-

schrieben. Ferner neue Arten: Alaudula kukunoorensis,

ahnlich der A. cheleensis. Otocoris nigrifrons, ahnlich

der 0. albigula. Eine neue Ammer-Gattung und Art:

Urocynchramus Pylzowi. Ferner neue Finken: Pyrrho-
spiza longirostris, ahnlich P.punicea; Carpodacus dubius,

ahnlich C.thura; C. rubicilloides, ahnlich C. rubicilla. —
Rowley, On the genus Pitta. (Fortsetzung). S. 321.

—

Abgebildet werden: Pyrrhospiza longirostris Ju. }. —
Urocynchramus Pylzowi Ju. J.

— Tetrastes Sewerzowi

$ u. $. — Pitta caeruleotorques (Salv.). — Pitta sanghi-

riana (Schl.). — Ptilopus insolitus (Schl.) (= Oedi-

rhinus globifer Cab. & Rchw.).

Part IX Juli 1877: Rowley, On the genus Ptilopus.

S. 337. — Rowley, On Bird-Nets. Aeltere und neu-

ere Fangarten mit Netzen fur Rebhiihner und Strand-

vogel. S. 353. — Sclater, On a recent addition of

the species of the genus Loriculus. Neue Art: Lori-

culus tener. S. 375. — Prjevalsky, The Birds of

Mongolia etc. (Fortsetzung.) Neue Art: Phasianus

vlangalii. S. 379. — Abgebildet ist: Ptilopus jobiensis

(Schl.). — Loriculus aurantiifrons und tener. — Orus
nigricollis Przew. — Ferner mehrere Fanggerathe und
Fangmethoden. A. R.

Briefkasten der Redaction.

Vom 1. September ab ist meine Adresse: Berlin

S. W., Grossbeerenstr. 52. Dr. Reichenow.

Eingegangene Drucksaelien.

Der Thierfreund, Organ des Wiener Thierschutz-

Vereins, Juli 1877. Von der Redaction. — Monats-
blatt des Badischen Vereins fiir Gefliigel-
zucht (Karlsruhe), No. 6— 8. Vom Herausgeber Karl

Romer. — Schweizerische Blatter fiir Orni-
thol ogi e, No. 13. u. 14. Vom Herausgeber. (DerRaum
dieser Zeitschrift ist jetzt auf das Doppelte erweitert.

Die Nummern haben Quartformat und sind einen halben

Bogen stark.) — Monatssehrift des Sachs.

-

Thiir. Vereins fiir Vogelkunde, No. 8 und 9.

Von der Redaction. — Mittheilungen des Orni-
thologischen Vereins in Wien, No. 7 u. 8. Von
der Redaction. — Harvie Brown, On the Distri-

bution of Birds in North Russia. II. (Abdr. aus Annals

and Mag. July 1877). Vom Verfasser.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Von den auf einer nordischen Reise erlangten Ge-

genstanden offerirt vornehmlich an Eiern und Nestern
neben vielen anderen Arten : Larus leucopterus, Corvus
littoralis, Falco anaium, Turdus iliacus, Anthus rupestris,

Plectrophanes nivalis und PI. lapponica im Tausche

[102]

A. (xriinack,

Berlin, Grossbeeren-Str. 29.

Ich suche Eier von Cuculus canorus mit den Nest-

eiern von Sylvia tithys, phoenicurus, luscinia, hypolais,

turdina, phragmitis, aquatica, locustella, rufa; Accent,

modularis; Troglod. parvulus; Saxic. rubetra, stapazina;

Motac. flava ; Anthus campeslris ; Alauda cristata, nemo-
rosa ; Regul. ignicap., flavicapill. ; Emberiza schoeniclus

u. aus sonstigen, etwa noch nicht bekannten Pflegespecies.

Hannover. [103] Pralle, Postdirector.

Zwei lebende, junge, ausgewachsene Steinmarder-

Mannchen hat abzulassen

Sternberg (Miihren). [104] Franz Selinger.

Bechstein's Gemeinniitzige Naturgesehichte Deutsch-

lands. Band I mit 15 Holzschnitt-Tafeln (1789), die

Saugethiere enthaltend, ist fiir 2 Mark zu verkaufen.

Reflectanten belieben ihre werthe Adresse an die

Redaction dieses Blattes einzuschicken. [101]

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

Druok: Ot. P&tz'schc Duehdruckerei (Otto Hauthal) iu Naumlnirg a/S.
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Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichencw.

No. 18. BERLIN, Zweiter Jahrgang. 15. September 1877.

Das Ornithologisclie Ceulralblatt erscheint zweimal monatlieh, 1 Bogen stark, und ist (lurch alle Postanstalten und
Buchhandlungen zu beziehen. Abonnements-Preis halbjahrlich 4 Mark. Im Laufe des Halbjahrs eintreteuden Abonnenten werden
die erschienenen Nummern nacbgeliefert. Iuserate fiir den Anzeiger 20 Pf. pro gespaltene Zeile oder deren Raum. Zuscbriften
jeder Art fur das Centralblatt sind an die Redaction, Prof. Dr. J. Cabanis, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten. Mit-
glieder der „Allgem. Deutscb. Ornitb. Gesellschaft", welche direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praeu. Jahres-
abonneinent. Dieselben haben einen Raum im Werthe ihres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entrichten.

Der Kukuk.
Von Brehm.

(Schluss.)

Der junge Kukuk entschliipft dem Eie in einem

ausserst hilflosen Zustande, ,,macht sich aber", wie

N a um a n n sagt, „an dem unfdrmlich dicken Kopf mit

den grossen Augiipfeln sehr kenntlich. Er wachst an-

fangs sclinell, und wenn erst Stoppeln aus der schwarz-

lichen Haut hervorkeimen, sieht er in der That hasslich

aus. Mir wurde einige Male erzab.lt, dass man im zu-

falligen Voriibergehen und bei fluchtigem Ansehen ge-

glaubt habe, es sasse eine grosse Krbte im Neste".

Ein junger Kukuk, welchen Passler fand, war drei

Tage spiiter noch einmal so gross und mit blauschwarzen

Kielen und Stoppeln bedeckt, aber noch blind. Am
elften Tage fullte er das gauge Nest aus, ja Kopf und
Hals, sowie der Steiss ragten iiber den Rand des Nestes

hinweg. Die Augen waren geoffnet. Er zeigte braune

Fliigeldeckfedern, blauschwarze Kiele mit dergleichen

kurzen Federchen ; unter dem Bauche war er ganz kahl.

Am sechszehnten war er ausgeflogen. So unbehilflich

der eben ausgekrochene Vogel aueh ist, so fresslustig

zeigt er sich. Er beansprucht mehr Nahrung, als die

Pflegeeltern beschaffen kdnnen, und er schnappt dieselbe,

wenn wirklich noch Stiefgeschwister im Neste sind,

diesen vor dem Schnabel weg, wirft sie auch, wenn sie

nicht verhungern oder nicht durch seine Mutter entfernt

oder umgebraeht werden, schliesslich aus dem Neste

heraus. Hieraus erklart sich , dass man immer nur
einen einzigen bereits einigermassen erwachsenen Kukuk
im Neste findet. Von der Thatsache, dass der Gauch
seine Stiefgeschwister absichtlich oder doch wirklich

aus dem Neste wirft, hat sich Fried rich durch zweck-

entsprechende Versuche iiberzeugen konnen. Der erste

Fall betraf einen fast nackten jungen Kukuk, welcher
hbchstens drei Tage alt war. Ihm gesellte der Be-
obachter, weil er bereits allein im Neste sass, achttagige

Kanarienvogel. Der junge Kobold ruhte fortan nicht

eher, als bis er einen durch heftiges Umdrehen und
Unterschieben des Kopfes auf seinen Biicken gebracht

hatte, richtete sich dann schnell und kraftig hoch auf,

bewegte sich riickwarts und warf damit den eingelegten

jungen Kanarienvogel hinaus. G-enau ebenso verfuhr

er mit den anderen. Anstatt junger Vogel nahm
Friedrich auch zusammengeknitterte Papierballen,

legte sie in das Nest und konnte beobachten, wie diese

ebenfalls iiber den Rand desselben geschleudert wurden.
Spatere Versuche mit etwas alteren Kukuken ergaben

immer dasselbe. Werden wirklich einmal zwei Kukuke
in einem Neste ausgebriitet, so erleidet der schwachere
dasselbe Schicksal, wie sonst die Stiefgeschwister. Man
mag dieses Verfahren als vererbte Selbstsucht oder

mindestens doch als einen zur Erhaltung des Kukuks
nothwendigen Naturtrieb bezeichnen: das Wort thut

hierbei nichts zur Sache. Bemerkenswerth ist eine

Beobachtung Brucklacher's. Einen jungen, bereits

gefiederten Kukuk setzte der Genannte unmittelbar nach

Empfang in die Ecke eines breiten Fenstergesimses,

auf welchem schrag gegeniiber ein Nest mit vier zwblf

Tage alten, zur Zucht bestimmten Gimpeln sich befand.

Der Kukuk verhielt sich einen halben Tag lang ganz

ruhig in seiner Ecke und wurde dort auch gefuttert:

plotzlich aber begann er sich zu bewegen , watschelte

vorwarts, wandte sich schnurgrade dem Gimpelneste zu,

begann dort angekommen an demselben hinaufzuklettern,
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nahm auf dem Rande eine feste Stellung ein, arbeitete

sich mit der Brust vor und bemachtigte sich trotz des

Widerstandes der Eigenthiimer nach etwa zweistiin-

digem Arbeiten des Nestes wirklich. Hierbei fiihrte er

keine andere Bewegung aus, als mit fest an das Nest

angelegter Brust und fachelnder Bewegung der Fliigel

die jungen Gimpel vor sich her auf die Seite zu driicken,

bis diese auf dem Rande des Nestes angekommen waren
und, obgleich sie sich hier noch eine Zeit lang hielten,

nach und nach iiber Bord glitten. Nachdeni der Kukuk
das Nest gliicklich erobert hatte, behauptete er sich in

ihm. „So grob und unYerzeihlich diese Handlung von

ihm war," schliesst Brucklacher, „muss ich doch

sagen, dass er die Eigenthiimer in schonster Weise aus

ihrer Behausung hinausfdrderte."

Die Barmherzigkeit der kleinen Vogel, welche sich

auch bei dieser Gelegenheit aussert, zeigt sich bei

Auffutterung des Kukuks im hellsten Lichte. Mit

riihrendem Eifer tragen sie dem gefrassigen Unholde,

welcher an Stelle der vernichteten eigenen Brut ver-

blieb, Nahrung in Hiille und Eiille zu, bringen ihm
Kaferchen, Fliegen, Schnecken, Raupchen, Wiirmer, und
plagen sich vom Morgen bis zum Abend, ohne ihm
den Mund zu stopfen und sein ewiges heiseres ,,Zis

zisis" verstummen zu machen. Auch nach dem Aus-

fliegen folgen sie ihm noch tagelang; denn er achtet

ihrer Fiihrung nicht, sondern fliegt nach seinem Belieben

umher, und die treuen Pfieger gehen ihm nach. Zu-

weilen kommt es vor, dass er nicht im Stande ist, sich

durch die enge Oeffnung einer Baumhohlung zu drangen;

dann verweilen seine Pfiegeeltern ihm zu Gefallen

selbst bis in den Spatherbst und fiittern ihn ununter-

brochen. Man hat Bachstelzenweibchen beobachtet, welche

noch ihre Pfieglinge futterten, als schon alle Artgenossen

die Wanderung nach dem Siiden angetreten hatten.

So weit aber, wie Bechstein es ausdehnt, geht es

doch nicht. „Wenn er ausgefiogen ist, setzt er sich

auf einen nahe stehenden Baum, streckt sich einige

Male aus, zieht die Federn durch den Schnabel und
lasst seine rauhe, schnarrende Stimme zum ersten Male
horen. Sobald das rauhe, kreischende „Girrke" nur

einige Male in der Gegend erschollen ist, so kommen
alle kleinen Vogel zusammengefiogen, das Rothkehlchen,

die Grasmiicke, der Weidenzeisig, die Bastardnachtigall,

die Braunelle, schwarmen um ihn herum, begriissen ihn,

besehen ihn von alien Seiten, freuen sich iiber ihn und
tragen ihm alsbald aus alien Kraften zu. Er kann
nicht genug den Schnabel offnen, so haufig wird ihm
Futter gebracht. Es ist ein grosses Vergniigen zu

sehen, wie jeder Vogel vor dem andern den Vorzug
haben will, gegen diesen unbekannten gefallig zu sein,

und sowie er nun von einem Baume zum andern ver-

ziebt, um sich im Fluge zu iiben, so ziehen auch diese

Vogel nach und ernahren ihn so lange, bis er ihrer

Unterstiitzung entbehren kann." Hierauf folgen einige

Bemerkungen iiber die weisen Einrichtungen des

Schopfers, ohne welche der junge Kukuk unfehlbar

Hungers sterben miisste: ein Biedermann kann sich

wahrhaft daran erbauen. Leider ist auch diese Be-

hauptung Bechstein 's nicht wahr. Mein Vater setzte

einen jungen Kukuk, als er recht hungrig war, auf das

Hausdach. Es liefen Bachstelzen und Hausrothschwnnzc

auf dem Dache herum: sie besahen ihn, brachten ihm
aber nichts zu fressen. Ein anderer junger Kukuk
wurde auf demselben Dache ausgesetzt und sparlich ge-

fiittert, so dass er immer schrie. Aber kein Sanger,

keine Bachstelze erbarmte sich seiner. „Um meiner
Sache gewiss zu werden," sagt mein Vater, „nahm ich

ihn von meinem Dache herab und trug ihn hinaus in

ein Thai, wo es in dem Gebiisch viele Sanger giebt.

Hier setzte ich ihn auf einen Baumast, ohne ihn anzu-

binden; denn er konnte nur wenig fliegen. Ich wartete

lange, wahrend der Kukuk aus vollem Halse schrie.

Endlich kam ein Laubsanger, welcher nicht weit davon
Junge hatte, mit einem Kerbthier im Schnabel, flog auf

den Kukuk zu, besah ihn — und brachte das Futter

sein en Jungen. Ein anderer Sanger naherte sich ihm
nicht." Schade um die hiibschen Geschichten von
Bechstein!

Junge, dem Nest entnommene Kukuke lassen sich

leicht auffiittern, nehmen auch mit jeder geeigneten

Nahrung vorlieb und verlangen nur eine geniigende

Menge derseiben. Angenehme Stubenvogel aber sind

sie nicht. Ihre Gefrassigkeit verleidet dem Pfleger

alle Freude an ihnen. In friihester Jugend dem Neste
entnommene Vogel werden sehr bald zahm, altere

wehren sich aus Angst gegen den ihnen nahenden
Menschen, erheben die Fliigel wie Raubvogel und beissen

auch wohl mit dem Schnabel nach der Nahrung spen-

denden Hand. Bechstein und nach ihm andere Beob-
achter bezeichnen deshalb den jungen Kukuk als einen

sehrboshaften"Vogel,thun ihm hierin jedochentschiedenes

TJnrecht an. „Er sperrt freilich den Schnabel auf,"

sagt mein Vater sehr richtig, „und schnellt den Kopf
vor, dies thut er aber nur, um den Feind zuriickzu-

scheuchen oder auch, wenn er hungrig ist, und das ist

er immer." Ich meinestheils muss behaupten, dass die-

jenigen Kukuke, welche ich gefangen hielt, nicht im
geringsten boshaft waren

;
ja, ich muss hier ausdriicklich

wiederholen, dass ich auch von der Unvertraglichkeit

anderen Vogeln gegeniiber, von der Naumann spricht,

nichts beobachten konnte. Mein Gefangener lebt mit

Papageien, Kernbeissern, Kardinalen, Alpen- und Ka-
landerlerchen, Wiedehopfen, verschiedenen Sangern,

Helmvogeln, Flaumfusstauben u. s. w. zusammen, war
auch eine Zeit lang in ein und demselben Kafige mit
kleinen -westafrikanischen Finken, hat aber, so weit wir
erfahren konnten, nicht einen einzigen von ihnen be-

helligt. Selbst alt eingefangene Kukuke werden zu-

weilen sehr rasch zahm. Ein Weibcken, welches Delme
fing, kam schon am dritten Tage seinem Pfleger ent-

gegen, wenn dieser ihm Nahrung reichte. Bemerkens-
werth ist, dass der gefangene Kukuk im Kafige nicht

schreit. Von alien, welche ich pfiegte — und es waren
derer eine keineswegs unbetrachtliche Anzahl — liess

nicht ein einziger einen Laut vernehmen ; ich kenne
iiberhaupt nur eine einzige, ebenfalls von Brucklacher
herriihrende Angabe des Gegentheils. Doch bemerkt
auch dieser Forscher, dass sein zahmer Kukuk immer
nur einmal, also nicht wiederholt nach einander den
bezeichnenden Ruf habe erschallen lassen.

Der erwachsene Kukuk hat wenig Feinde. Seine

Fluggewandtheit sichert ihn vor der Nachstellung der

moisten Falken, und den kletternden Raubthieren ent-
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geht er wahrseheinlich immer. Zu leiden hat er von
den Neckereien des Kleingefliigels, und nicht allein von
jenen Arten, denen er regelmassig seine Brut anver-
traut, sondern auch von anderen. In erster Reihe machen
sich hier, wie zu erwarten, die muthigen Bachstelzen mit
ihm zu schaffen. Alle drei bei uns einheimische Arten
verfolgen ihn in der angegebenen Weise, sowie er sich

sehen lasst. Ausser ihnen habe ich den Pirol, unsere
Wiirger, den grossen Fliegenfanger, Laubsanger, Bastard-
nachtigallen und endlich Grasmiicken auf ihn stossen
sehen. Bach Walter's BeobachtuDgen behelligt ihn

selbst der Griinspecht und jedenfalls viel ernstlicher

als die vorher genannten Vogel. Der stiirmische Flieger
holt den fliichtenden Kukuk bald ein und angstigt ihn
so, dass er zuletzt vor Angst kaum weiss, was er be-
ginnen soil. Ein von dem Griinspecht gejagter Kukuk,
welchen Walter beobachtete, benutzte den einzigen auf
seinem AVege sich findenden Bauni, urn sich in den
diinnen Zweigen der Krone zu decken. Aber auch der
Specht kletterte ihm hier nach und trieb den Kukuk von
neuem in die Flucht und dem hochstens noch fiinfzig Schritt

von jenem Baum entfernten Walde zu. Schon nachdem
er eine Entfernung von etwa zwanzig Schritten zuriick-

gelegt hatte, wurde er wieder eingeholt, und so scharf
gedrangt und gestossen, dass er seiner Gewohnheit zu-

wider auf das kahle Feld niederllog. Aber auch hierhin
folgte der Griinspecht, und Walter, welcher leider

durch Dorngebiisch verhindert wurde, genau beobachten
zu konnen, sah jetzt nur noch einen Ballen an der Erde.
Als er den Dornbusch umlaufen hatte, waren beide
Vogel verschwunden. Abgesehen von solchen Gegnern
und verschiedenen ihn plagenden Schmarotzern hat der
ausgewachsene Kukuk von den fluggewandten Raub-
vogeln zu leiden, jedoch weniger, als man von vorne
herein annehmen mochte. Dagegen ist er, so lange er

sich noch im Eeste befindet, vielen Eeinden ausgesetzt.
Fiichse, Katzen, Harder, Wiesel, Mause, Raben, Heher
und andereNestpliinderer entdecken den grossen Gesellen
noch leichter als die rechtmassige Brut eines solchen
Nestes und nehmen ihn als gute Beute mit. Auch der
Mensch gesellt sich hier und da aus Unkenntniss und
Walm zu den genannten Eeinden. Nach der Auffassung
des Volkes verwandelt sich der Kukuk im Winter in

einen Sperber, und solchen zu vertilgen erscheint eher
als Verdienst denn als Vergehen. Erst wenn der Gauch
gliicklich dem Neste entronnen und selbstandig geworden
ist, fiihrt er ein ziemlich gesichertes Dasein. Vor dem
Menschen nimmt er sich jetzt in der Regel wohl in

Acht, und dem, welcher seine Stimme nicht genau nach-
zuahmen versteht, wird es schwer, einen Kukuk zu be-
riicken. Noch schwieriger ist es, einen erwachsenen
Kukuk lebend in seine Gewalt zu bekommen. Mir ist

keine einzige Eangart bekannt, welche sieher zum Ziele

fiihrt. Gleichwohl muss es solche geben; denn in

Griechenland, woselbst man den Kukuk verspeist und
als Leckerbissen betrachtet, bringt man gegen Ende
des Juli fette Vogel auf den Markt, welche wahrsehein-
lich doch gefangen wurden.

Ich thue recht, wenn ich den Kukuk der allge-

meinsten Sclionung empfehle. Er darf dem Walde
nicht fehlen, denn er tragt nicht bios zu seiner Bele-

bung, sondern auch zu seiner. ErhaHung bci. Das Ge-

fuhl will uns glauben machen, dass der Eriihling erst

mit dem Kukuksrufe im Walde einzieht. Der Verstand
sagt uns, dass dieser klangvolle Ruf noch eine ganz
andere, wichtigere Bedeutung hat. „Welches Menschen-
herz, wenn es nicht in schmahlichster Selbstsucht ver-

schrumpft ist," sagt E. v. Homey er, „fuhlt sich nicht

gehoben, wenn der erste Ruf des Kukuks im Friihlinge

ertont? Jung und Alt, Arm und Reich lauschen mit

gleichem Wohlbehagen seiner klangvollen Stimme.
Konnte man dem Kukuk auch nur nachsagen, der

rechte Verkiindiger des Friihlings zu sein, so ware er

dadurch allein des menschlichen Schutzes wiirdig. Er
ist aber noch der wesentlichste Vertilger vieler schad-

lichen Kerbthiere, welche ausser ihm keine oder wenige
wesentliche Feinde haben. Der Kukuksruf bezeichnet den

Einzug eines der treuesten unserer Waldhiiter. Kerbthiere

aller Art und nur ausnahmsweise Beeren bilden die

Nahrung des Kukuks ; derselbe vertilgt aber vorzugs-

weise solche, welche gegen andere Feinde gewappnet
sind: haarige Raupen. Dass es unter diesen abscheu-

liche Waldverderber giebt, ist bekannt genug, dass sie

sich oft in entsetzlicher Weise vermehren, ebenfalls.

Ihnen gegeniiber leistet der verschrieene Gauch grosses,

unerreichbares. Sein unersattlicher ilagen gereicht dem
Walde zur AVohlthat, seine Gefriissigkeit ihm selbst zur

grossten Zierde, mindestens in den Augen des verstan-

digen Forstmanns. Der Kukuk leistet in der Vertil-

gung des schadlichen Gewiirms mehr, als der Mensch
vermag. Eine Beobachtung E. von Homeyer's mag
dies beweisen.

Zu Anfang Juli des Jahres 1848 zeigten sich in

einem etwa dreissig magdeburger Morgen grossen

Kieferngehbiz mehrere Kukuke. Als Homeyer nach

einigen Tagen wieder nachsah, hatte sich die Zahl der

Vogel so auffallend vermehrt, dass dieses Ereigniss

seine lebhafteste Theilnahme in Anspruch nahm. Es
mochten, einer ungefahren Schatzung nach, etwa hundert

Kukuke durch das Gehblz vertheilt sein. Der Grund
dieser ungewohnlichen Anhaufung wurde alsbald klar,

da die kleine Kiefernraupe (Liparis monacha) in grosser

Anzahl das Waldchen heimsuchte. Die Kukuke fanden

Ueberfluss an Nahrung und unterbrachen ihren Zug,

welcher eben begonnen hatte, urn die versprechende

Oertlichkeit auszunutzen. Jeder einzelne war eifrig be-

miiht, sein Eutter zu suchen: ein Vogel mochte oft in

der Minute mehr als zehn Raupen verschlingen. „Rechnet

man nun", sagt Homeyer wortlich, „auf jeden Vogel

in der Minute nur zwei Raupen, so macht dies auf ein-

hundert Vogel taglich, den Tag (im Juli) zu sechzehn

Stunden gerechnet, 192,000 Raupen, in funfzehn Tagen
— so lange wahrte der Aufenthalt der Kukuke in

Massen — 2,880,000 Raupen. Es war aber eine sicht-

bare Abnahme der Raupen unverkennbar
;
ja, man war

versucht, zu behaupten, die Kukuke hatten dieselben

vertilgt, da spaterhin wirklich keine Spur von ihnen

iibrig blieb.

Diese Beobachtung des trefflichen Forschers steht

keineswegs vereinzelt da. Wer im Sommer in

einem vom Raupenfrasse heimgesuchten Walde ver-

standig beobachtet, wird immer finden, dass die jetzt

noch mit der Fortpflanzung beschaftigten Kukuke von

nah und fern herbeieilen, um an so reich gedeckter
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Tafel ihrer kaum zu stillenden Fresslust Geniige zu

leisten. Wenn die Raupenpest einmal ausgebrochen ist,

vermdgen freilich audi die Kukuke ihr nicht mehr zu

steuern: sie aber einzudammen, zu mindern, vielleicht

gar nicht zum Ausbruehe gelangen zu lassen, das ver-

mogen sie wohl. Und darum ist es die Pflicht jedes

verniinftigen Menschen, dem Walde seinen Hiifcer, uns

den Herold des Friihlings zu lassen, ihn zu schiitzen

und zu pflegen, so viel wir dies im Stande sind, und
blindem Wahne, dass dieser Yogel uns jemals Schaden

bringen konnte, entgegenzutreten, wo, wenn und gegen

wen immer es sei.*)

Zur Brut des Monchssittichs.

Von Emil Linden.

Ganz unverhofft machte ick vorgestern am 31. Aug.
die Wahrnehmung, dass sich bei meinem Paar Mdnchs-
sittiche (Bolborrliynclius monaehus) eine Vermehrung ein-

gestellt, die mir um so unerwarteter war, als ich dieses

Paar nun 12 Jahre besitze (im Jahre 1865 von Herrn
N". Punk in Eriissel bezogen) und immer im gleichen

Raume halte.

Ich fand am Morgen fruh jenes Tages einen Conurus
jendaya im Hader mit einem Monehssittich , was mir
um so auffallender war, als die Vdgel nun seit vielen

Jahren im besten Prieden beisammen wohnen; ich

glaubte, es werde dem Monehssittich etwas zugestossen

sein, da er auf dem Boden sass, und nahm ihn in die

Hand. Da fiel mir seine geringe Grosse auf. Ich

musste sogleich an ein Junges denken, suchte mit den
Augen die Alten, und wirklich sassen sie auf dem
obersten BTistkasten in einer Hdhe von 5 Meter.

Sogleich setzte ich eine Leiter an, konnte aber nicht

in den Nistkasten sehen ; doch fiihlte ich mit der Hand,
dass etwas darinnen war, nahm den Kasten behutsam
herunter und setzte ihn in eine leer stehende Abthei-

lung zusammen mit dem andern Jungen und den Alten,

da ich wohl mit Recht befurchtete, dass viel Miihe
entstehen konnte.

Indessen kam der zweite Insasse auch aus dem
Kasten, zeigte aber auf der linken Brustseite einen

sonderbaren Auswuchs, der nackend ohne Pederbildung
ist, wahrend sein Gefieder dem der Alten schon fast

ganz gleich ist. Das andere Junge ist von den Alten
durch nichts zu unterscheiden als durch die Grosse.

Ueber die Brut und die Entwicklung kann ich also

gar nichts mittheilen, da ich die sehr hoch hangenden
Nistkasten nur im Friihjahr und Herbst abnehme und
je nach Beschaffenheit auswechsele. Ich hielt die Vdgel
laogst nicht mehr fiir ein wirkliches Paar, sondern fur

2 Weibchen, da ich im 1. Jahre von denselben 2 Eier
batte, die aber kaum bebriitet wurden und bald ver-

schwunden waren.

Da icli aus anderen Beschreibungen der Brut dieser

Art gelesen und mich auch in Constanz selbst iiber-

zeugte, dass der Nistkasten mit Zweigen und Halmen

*) Der Verfasser ersucht alle Leser des Ornithol. Central-
blatta, ihm gefalligst Beobaehtungen iiber den Kukuk, welche
zur BericLtigung und Erweiterung des Vorstebenden dienen
konnen, zukommen zu lasseu.

ausgelegt war*), so musste ich mich wundern, dass

dieses bei mir nicht der Pall war, obwohl an Material

kein Mangel ist. Der Boden des Nistkastens war 3 Ctm.

hoch mit abgenagtem Holz bedeckt, sonst aber sehr

sauber gehaiten , sodass also der Unrath ausgeworfen

wurde, denn bei der schon so sehr entwickelten Grosse

der Jungen hatte sich dieser sehr angesammelt.
Das Paar mit den Jungen werde ich nun getrennt

halten, und hoffentlich wird dieser Erfolg zu weiteren

fiihren , die ich dann zu beobachten in der Lage sein

werde.

Zwei Wintergaste in Groningen.

Von H. Hesselink.

Im Monat Pebruar 1877 hatten wir hier in der

Provinz Groningen zwei seltene nordische Gaste. Die
Witterung war zu dieser Zeit sehr unregelmassig, triibe,

und heftige Stiirme tobten. Am 1. Pebruar wiithete

ein fiirchterlicher Orkan. Am 19. Pebruar hatte sich

das Wetter etwas aufgeklart, und ich beschloss, eine

Excursion in's Freie zu machen. Nachdem ich den
ganzen Morgen umhergelaufen war, ohne etwas Beson-
deres zu sehen, und, noch eine Viertelstunde von der

Stadt entfernt, ein wenig ermiidet mich niederlassen

wollte, sah ich pldtzlich vor mir auf einem Baumaste,
nicht weiter als 5 Meter von mir entfernt, ein sehr

schdnes Exemplar des Seidenschwanzes (Bomhy-
cilla garrula). Wie kam der Vogel hier so ganz allein

her? Er musste verschlagen sein. Bald setzte er sich

auf einen Dornbaum und frass von den Beeren. Als

ich hervortrat, flog er tiefer in den Wald. Ich lief

nach Hause, um eine Plinte zu holen. aber obschon ich

den ganzen Nachmittag und am folgenden Tage Alles

absuchte, konnte ich ihn nicht auffinden. Er musste
weiter gezogen sein. Spater erzahlte mir der Todten-
graber, dass er einen solchen Vogel mehrere Tage ge-

seben und verfolgt habe.

Einige Tage spater war ich wieder auf dem Kirch-

hofe ndrdlich von Groningen, als ich, durch das Geschrei

einiger Elstern aufmerksam gemacht, weit von mir auf
einem Baume einen Flug Vdgel sah. Durch Strauch-

werk gedeckt, scblich ich naher und erblickte nun 10—15
grosse Vdgel mit langem Schnabel, braun und weiss ge-

farbt, so viel ich unterscheiden konnte. Jetzt aber
musste mich Gevatter Elster gesehen haben. Sie stiess

ihren hellen Schrei aus, und hin flog die ganze Schaar
nach der andern Seite des Kirchhofes. Sehr verdriesslich

trat ich hervor und blickte den Thieren nach , die in

den letzten Biiumen sich wieder niederliessen , als ich

noch einmal einen Elsterschrei unweit von mir hdrte

und bald darauf noch 5 der fremden Vdgel iiber mich
fort fliegen sah. Schnell brachte ich die Plinte an die

Schulter, und nieder fiel eins der stolzen Thiere. Meine
erste Vermuthung war die richtige. Der Erlegte war
ein Tannenheher (Nucifraga caryocatactes). In den
ndrdlichen Provinzen der Slederlande ist der Tannen-

*) Nach den Beobaehtungen Burmeister's und Anderer
nisten die Mbnebssittiehe in der Freiheit nicht in Hoblen, son-
dern bauen ein frei stehendes Nest, wie solcbes auch von den
Gefangenen des Zoologischen Gartens zu Berlin (No. 16 d. Bl.)

gesehehen.
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heher ein seltener Gast; ich habe ibn vorher noch nie-

mals im Freien angetroft'en. Zieht er aber immer in

Gesellschaft von Elstern, oder braucht er die Elster
als Wachter? Ich habe nirgends davon gelesen.

Sechs Monate aus dem Leben zweier Kukuke.

Von Dr. vou Gloeden.

Im Sommer 1876 wurden mir nacheinander zwei
Kukuke gebraoht, die sowohl in der Figur als in der
Farbe so bedeutende Unterschiede wahrnehmen liessen,

dass ich die Ueberzeugung gewinnen musste , in ihnen
verschiedene Geschlechter reprasentirt zu sehen, was
auch durch die spatere Obduction bestiitigt wurde. Die
Unterscheidungsmerkmale zwischen Mannchen und Weib-
chen im Jugendkleide sind meines Wissens bisher noch
von keiner Seite festgestellt word en, im Gegentheil die

Frage durch Beschreibung von Mauser und Uebergangs-
zustanden nur verwirrter gemacht. Mdge daher zunachst
das Signalement der beiden Thiere hier seinen Platz
finden.

Ueber der Schnabelwurzel ein weisser Langsstrich
beim Weibchen, fehlt beim Mannchen.

Auf dem Hinterkopf ein weisser Querstrich bei

Mannchen und Weibchen.
Die Kopffedern schwarzgrau mit weissem Rande,

iiber den Augen am meisten weiss , beim Mannchen

;

grauschwarz mit braunem Rande, iiber den Augen
kaum merklich heller, beim Weibchen.

Kehlfedern weiss mit grauschwarzem Eande; Brust
und Unterleib ebenso, das Weisse tritt aber mehr her-
vor beim Mannchen; im Uebrigen sind diese Theile

ebenso gefarbt beim Weibchen, die schwarzen Linien
sind aber weniger regelmassig und die Farbung im
Ganzen nicht ganz so hell.

Riickenfedern schwarzgrau mit fein weissem Rande
beim Mannchen

;
grauschwarz mit breitem braunen

Rande beim Weibchen.
Fliigeldeckfedern wie Riickenfedern, mitunter auch

braun berandet, beim Mannchen, letzteres nicht beim
Weibchen, Fliigelfedern schwarzgrau mit braunen Quer-
strichen bei beiden.

Schwanzdeckfedern schwarzgrau beim Mannchen

;

blaugrau beim Weibchen.
Schwanzfedern waren beiden beim Fangen ausge-

zogen, beim Nachwachsen gelangten sie durch bestan-

diges Abstossen nicht mehr zu geniigender Entwicklung.
Schnabel horngrau beim Mannchen; beim Weibchen

Unterschnabel gelblich, der Riicken des Oberschnabels
hornbraun, Kanten gelb.

Iris dunkelbraun beim Mannchen
,

graugelb beim
Weibchen, Pupille schwarz bei beiden.

Fiisse bei beiden gelblich.

Totalerscheinung von oben, schwarzgrau beim
Mannchen, braungrau beim Weibchen.

Figur des Mannchens schmalschultrig, fast der
Schwarzamsel ahnlich, des Weibchens breitschultrig,

nahezu wie eine Lachtaube.

Ich erlangte beide in erwachsenem Zustande, das

Weibchen am 20. Juni, es war auf einer Gartenhecke
sitzend ergriffen worden, weil der rechte Fliigel unge-

lenk und zum Fliegen unbrauchbar; das Mannchen am
11. Juli aus dem Neste einer gelben Bachstelze, cs war
so mager und kraftlos, dass es seine Fliigel nicht zu

gebrauchen vermochte, erholte sich aber in uberraschend

kurzer Zeit. Von vornherein stellte ich beide Vogcl in

zwei Kafigen dicht neben einander, so dass sie sich

allenfalls mit den Schnabeln beriihren konnten; irgend

ein Zeichen von Unvertraglichkeit war wahrend dieser

Zeit nicht sichtbar.

Am 20. August setzte ich beide zusammen in

einen 75 Ctm. langen, 80 Ctm. hohen und 45 Ctm.

tiefen Kafig, und sofort fuhren sie wiithend untcr

vielem Zeter mit geoffneten Schnabeln auf einander

los, ohne indessen irgendwie zu Thatlichkeiten iiber-

zugehen , sondern stoben , so wie sie sich im Sturm

beriihrten, auch sofort, beide eben entsetzt, wieder aus-

einander. Am andern Tage hatten sie sich hauslich

eingerichtet , indem das Mannchen das dritte Stock-

werk, das Weibchen die beiden Stangen des zwciten

bewohnte, wahrend Belletage und Erdgeschoss fort-

wahrend den Zankapfel, dem Anschein nach aus Futter-

neid, bildeten. Kam das Mannchen herab, so stieg das

Weibchen empor, war ersteres alsdann gesattigt, so

schrie es vom zweiten Stockwerke so lange zum dritten

hinauf, bis jenes sich endlich zum Herunterkommen be-

quemte und dann sofort den Futternapf untersuchte.

Jede Ortsveranderung des Einen oder Andern hatte

gegenseitiges fast kranichartiges Schreien zur Folge.

Sieger und Besiegter waren indessen nicht mit Bestirnmt-

heit zu erkennen, doch fugte das grbssere und altere

Weibchen sich haufiger dem Willen des Mannchens, als

umgekehrt, was vielleicht auch seiner geringeren Flug-

kraft und dadurch bedingter grosserer Unbeholfenheit

zuzumessen ist. Die Thiere zanken zwar unabltissig

und furchten sich vor einander, aber fast mochte ich

sagen furchtlos.

Am 8. September setze ich einen rothriickigen

Neuntodter hinzu. Von gegenseitiger Furcht oder Ab-

neigung ist nichts zu sehen; die Vogel verhalten sich

indifferent gegen einander. Der Neuntodter zupft sogar

die Kukuke am Gefieder, was diese zwar mit geoffnetem

Schnabel, aber ohne zu weiteren Thatlichkeiten iiber-

zugehen, zui'iickweisen.

Die Kukuke benehmen sich auf dem Boden des

Kafigs total unbeholfen, sogar weniger gewandt als der

Griinspecht; der auch nach dem Nachwachsen wieder

abgestossene, nicht iiber die Schwanzdeckfedern hinaus-

reichende Schwanz ist ihnen hinderlich und wird trotz

aller Sorgfalt zur Reinhaltung des Kafigs beschmutzt.

Die Beine sind zu niedrig und wegen der Stellung der

Zehen zum Hiipfen fast eben so ungeschickt als zum
Gehen. Das Futtergeschirr ist natiirlich an der unteren

Sitzstange angebracht. Zahm sind die Kukuke nach

Moglichkeit, fressen Mehlwiirmer mit Begierde aus der

Hand, wahrend ihr gewohnliches Futter aus gleichen

Theilen Maisbrot, geriebener Leber und Ameiseneiern,

stark angefeuchtet, besteht ; zu trockenes Futter lieben

sie nicht.

Nach Entfernung des Neuntbdters setze ich am 19.

September eine frisch gefangene weibliche Schwarzamsel
hinzu, welche anfangs durch ihre Wildheit eine grosse

Aufregung hervorbringt, allein die Kukuke behalten nur
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sich selbst im Auge, die Anwesenheit der Drossel lasst

sie gleichgiiltig. Als letztere sogar bei ihrem Stiirmen den
mannlichen Kukuk mit einem Fliigel umsohlang, liess

dieser es ruhig geschehen und bedrohte selbst in diesem
Augenblick sein Weibchen. Es war ein solches Be-
nehmen andern Vogeln gegeniiber fast zu prognosticiren,

denn legte der Kukuk irgend eine Feindschaft an den
Tag, so wiirde ihm sein Schmarotzen mindestens sehr

erschwert werden, mithin far inn hbchst unvortheilhaft
sein.

Fliederbeeren, die ich fiir die Drossel hineingelegt
hatte, werden von den Kukuken ebenfalls gern gefressen.

Jene wird am 1. October entfernt und an ihrer Stelle

ein Haussperlings-Parcben zu standiger Gesellschaft in

den Kafig gesetzt. Im Ganzen vertragen die Kukuke
sich jetzt sehr gut, nur wenn einer von ihnen zum
Futternapf geht, erhebt der andere sein Zeter, das aucb
sofort beantwortet wird; icb glaube daher, dass die

anfangs gemachte Aeusserung, Futterneid sei der Grund
ihres Haders, ihre Richtigkeit hat. Sie nachtigen in-

dessen stets auf getrennten Sprunghblzern.
Am 2. October halte ich den Kukuken Streifen rohen

Fleisches vor, die begierig verschlungen werden; ich

fiittere von nun ab viel dergleichen, wonach die Thiere
iiusserst liistern sind, selbst absichtlich gereichte fast

fingerdicke Stiicke werden kinabgewiirgt, so dass es

wenigstens vollkommen in der Moglichkeit liegt, dass
ein alter Kukuk kahle Nestjunge hinunterschluckt , bei

schon grosseren Jungen ist es natiirlich nicht denkbar,
denn zu zerreissen vermag er nichts, das Mundgerecht-
machen gescbieht lediglich durch Schleudern mit dem
Schnabel. Am 10. October beginnt die Mauser.

Es ist hdchst possirlich, wenn sie zufallig einmal
hungrig sind, sie stiirzen dann beide gleichzeitig unter
vielem Geschrei auf die Stange, welche den frischge-

fiillten Futternapf tragt, fassen sich, stiirzen aber in

demselben Augenblick, weil die Fiisse zu schwach sind,

die Stange zu uniklammern , zum Boden herab. Hier
wird unter steter hochst unharmonischer Begleitung der
Kampf fortgesetzt, indem sie sich gegenseitig mit der
Spitze des Schnabels an dieser fassen, einen Augenblick
halten, dann entsetzt auseinanderspringen,um im nachsten
Moment wieder von vorn anzufangen. Greife ich als-

dann, urn Abmatten und Beschmutzen des Gefieders zu
verhiiten, mit der Hand hinein, so ist sofort alle Feind-
schaft vergessen, dagegen stiirzen beide nun auf meine
Hand los, fassen jeder mit der Schnabelspitze einen
Finger und halten ihn, bis ich einen von ihnen auf-

nehme und auf die oberste Stange setze; damit ist

denn die Ruhe vollstandig wieder hergestellt, der unten
Verbliebene sattigt sich, und darauf setzt sich der Obere
zu Tisch. Die Kraft ihres Schnabels ist iibrigens, trotzdem
sie sehr gut genahrt sind, so gering, dass ich kaum
einen leisen Druck empfinde, wenn sie meine Finger
gefasst haben, ein Kanarienvogel beisst entsehieden

schiirfer. Solche Vogel konnen sich gegenseitig nichts

zu Leide thun. Im Uebrigen vertragen sie sich ausge-

zeichnet, sobald sie nur auf verschiedenen Stangen sitzen.

Zwei Donipfaffenmannchen, die ich in einem verhaltniss-

massig grosseren Kafig zusammensitzen habe, benehmen
sich in weit gefahrlicherer Weise gegen einander. Fiihrte

der Kukuk im Freien irgend welche ernste Kiimpfc aus, so

wiirde er auch seinen Schnabel in solchem Falle praktisch zu
gebrauchen wissen und, wie andere verhaltnissmassig

schwach bewehrte Vogel, Hiihner, Stelzvogel u. a., zum
Hacken benutzen ; statt dessen aber fasst er den Gegner
mit der geoffneten Spitze desselben wie mit einer Pin-

cette, ist also gar nicht im Stande, irgendwelche Kraft

zu iiben. Meine im verflossenen Jahre, gelegentlich

einer Beobachtung im Freileben — Journal fiir Orni-

thologie, XXIV. Jahrg. No. 134, p. 204 — ausgesprochenen

Zweifel iiber die gegenseitige Verfolgung mannlicher

Kukuke diirften daher nach alien Bichtungen hin be-

statigt werden.

Von anderer Seite (Dr. Altum) hat man seine Ver-

wunderung dariiber ausgedriickt, dass der Kukuk Ge-
schmack an langbehaarten Raupen finde, die doch un-

moglich einen angenehmen Gaumenkitzel hervorzubringen

im Stande waren. Dieser Meinung gegeniiber sei darauf

hingewiesen, dass der Kukuk eine Raupe keineswegs
sofort hinabschlingt, sondern zunachst durch Schleudern

mittelst des Schnabels todtet und zugleich sehr ausreckt,

sodann aber durch Drehen und Wenden im Schnabel

mit Speichel iiberzieht, wodurch von den Haaren nichts

mehr sichtbar bleibt; eine derartig bearbeitete Raupe
sieht einem Regenwurm ahnlicher als dem, was sie vordem
war, so dass es unzweifelhaft ist, dass eine solche einem
Kukuksgaumen ein ahnliches Behagen verleiht, als wir

beim Hinabschlucken einer rohen Auster empfinden.

Von einer Unvertraglicheit andern Vogeln gegen-

iiber ist beim Kukuk nicht im Mindesten die Rede, so

dass er gerade vorzugsweise, trotz Friederich's— Zimmer-,

Haus- und Jagdvogel II. Aufi. p. 401 — entgegenstehender

Ansicht, und auch aus anderen Riicksichten ein Vogel
fiir den Stubenfiug sein diirfte.

Seit Anfang October schon waren die Thiere, wohl
in Folge der stark vorgeriickten Zugzeit, sehr unruhig

geworden, so dass sie haufig wie von einem elektrischen

Schlage getroffen im Kafige umhertobten, sich dadurch

die Fliigelfedern total abstiessen, bewegungsunfahig

wurden und die einzelnen Stangen nicht mehr zu er-

reichen vermochten; dadurch fielen sie meist auf den

Riicken zu Boden, walzten sich sowohl im Sande als

im Schmutz, was trotz aller Reinhaltung des Kiifigs dem
reichlichen Excrementiren gegeniiber nicht zu vermeiden
war, so dass vorauszusehen, dass ihr Lebensende bei einem
mit taglich neuem Unrath beklebten Korper nicht all-

zuferne bevorstehen wiirde. Die ersten Tage des neuen
Jahres legten sie mir denn auch nach einander auf den
Secirtisch. Die Hoffnung, im gegenwartigen Sommer
neue Exemplare zu erlangen, hat sich leider nicht be-

statigt, so dass ich von weiteren Experimenten und Beob-

achtungen vorlaufig Abstand nehmen muss.

Ueber Albinism us.

Bekanntlich kommt theilweise oder auch wohl ganz
weisse Farbung bei den verschiedenartigsten Vogeln vor;

betrachtlich seltener ist der Melanismus, der mir bisher

nur einmal beim Dompfaffen und - Distelfink aufstiess.

Sonderbar bei jener Erscheinung ist, dass sie keine all-

gemeine Verbreitung zu haben, sondern in gewissen Ge-
genden haufig, in andern gar nicht vorzukommen scheint.

Seit drei Jahrcn besitzo ich eine weissgescheckte
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weibliche Schwarzamsel , die erst nach der Gefangen-

nahme in altem Zustande , durch zufalliges Ausrupfen

von Federn, beim Nachwachsen derselben ihre bunte

Zeichnung erlangte und seitdem nach jeder Mauser
weiter iiber den Korper ausbreitete. Seit dem vorigen

Jabre aber beobacbte ich hier in Anholt weissgescheckte

Haussperlinge , welche iiberdem die Eigenthiimlichkeit

bieten, dass sie keine Flugkraft erlangen. Die weiss-

gefarbten Federn, die sich meist in den Fliigeln befinden,

scheinen zu sprode zu sein, dadurch leicht abzubrechen,

und iiberdem zu schwach , um den Vogelkbrper durch

die Luft zu tragen. Wenn die Geschwister ausfliegen,

fallen die Schecken zu Boden, wo sie dann, wenn sie

nicht zufallig von Menschenhand ergriffen werden, in

der Eegel umkommen. Auf diese Weise gefangene

Schecken erlangte ich im verflossenen Jahre in drei

Exemplaren , die sammtlich wahrend der Mauser ganz

unerwartet zu Grunde gingen. Nur einen einzigen sah

ich in den Fliigen der wilden Sperlinge sich bis gegen

den October lustig umhertummeln, dann verschwand auch

er. Dieser "Vogel hatte iibrigens sehr wenig Weiss, narnlieh

nur die Breitseite der Federn des linken Fliigels, wo-
durch er nur fiiegend seinen Albinismus bekundete, wah-

rend er im Sitzen seinen Artverwandten vollkommen glich.

Auch in diesem Sommer ist wieder ein solcher, dem
Nest entfallener Sperling in meine Hande gekommen;
derselbe besitzt einen rein weissen Schwanz und voll-

standig gleichmassig gezeichnete halbweisse Fliigel, so

dass er wie gesattelt erscheint. Gegenwartig springt

er lustig in der Vogelstube umher. Hoffen wir, dass

derselbe die Mauser iibersteht, und dadurch Unter-

suchungen zulasst, die der jetzige rudimentare Zustand

seiner Schwanz- und Fliigelt'edern unmoglich macht.

Dies ist der erste Fall, wo mir Albinismus bei Sper-

lingen zu Gesichte kommt, wohl hatte ich dagegen vor

vielen Jahren mal einen solchen fleischfarbigen Vogel,

der auch in jeder Beziehung normale Bildung zeigte,

erlangt. Dr. v. Gioeben.

Ueber die Schadlichkeit der Saatkrahe.

Im vorigen Sommer hatte sich eine Colonie der Saat-

krahe in einem hohen Fichtenbestande , den Bornsener

Tannen, in sudostlicher Richtung von Hamburg gelegen,

angesiedelt. Die Vogel erfreuten sich der ungestbrtesten

Ruhe und alle Jungen wurden ausgebracht. Die Co-

lonie bestand aus 75 Nestern, vertheilt auf einen Raum
von ungefahr zwei Morgen. Ein Baum trug 1 1 Nester.

Die Saatkriihen schienen sich hier wegen der vielen

Grillen, die sich auf den grossen Strecken der Brach-

felder vorfanden, angesiedelt zu haben. Die Umgegend

der Colonie besteht aus Sandfeldern und Sandhiigeln,
bietet also fiir die Nahrung nicht viel. Man sah d°aher
die Baben fieissig auf Grillen und Engerlinge Jagd
machen und fand in den Gewbllen, die hier und da
vereinzelt unter den Baumen lagen, Beste dieser In-
sekten vor. Ferner fanden sich darin auch einzelne
Getreidehiilsen, sowie in einem einige kleine Knochen
von einer Feldmaus. Das Auswerfen der Gewolle scheint
nur so lange gedauert zu haben, wie die Krahen briiteten,

denn als ich einige Zeit nachher wieder zu den Nestern
kam, bemerkte ich, dass die Alten fleissig futterten, dass
aber keine frischen Gewolle mehr zu finden waren.
Wahrscheinlich hatten die alten Vijgel soviel mit der
Atzung der Jungen zu thun, dass es ihnen an Zeit
fehlte, um sich den Kropf so voll zu stopfen, um nach-
her Gewolle auswerfen zu konnen (? D. R.). Damals
achtete ich nicht so sehr auf die Gewolle, weil sie sich
nur ganz vereinzelt fanden und weil mir das Auswerfen
derselben bei den Krahen bekannt war.

In diesem Jahre fuhrte mich eine Excursion wie-
der dorthin. Schon aus weiter Entfernung hbrte ich
das unaufhbrliche Geschrei der Saatkrahen und sah sie

mit Baumaterial im Schnabel umherfliegen. Als ich in

die Nahe kam , erhob sich ein grosser Schwann , nach
Hundcrten zu zahlen, so dass es schien, als ob sich die
Colonie um das Zehnfache vermehrt hatte. Ich ziihlte

jetzt in einem ziemlich starken Baum 23 Nester. 4 bis

5 derselben waren oft so nahe aneinander gebaut, dass
es schien, als ob sie eins waren. Ich schlage die An-
zahl der Nester auf 300 an. Hatte sich nun die Brut
votii vergangenen Jahre mit angesiedelt, oder waren neue
hinzugezogen ? Es diirfte das schwer zu entscheiden sein.

Was mir nun auffiel, war die grosse Menge von Ge-
wbllen, welche unter den Baumen lag. Hatte man sie

sammeln wollen, so hatte man leicht einen Einspanner-
wagen damit fiillen kbnnen. Die umliegenden Brach-
felder waren dieses Jahr mit Hafer bestellt, und die
Krahen trieben sich fieissig auf den Feldern umher und
schienen zum Fangen von Insekten gar keine Lust zu
haben. Die Gewolle bestanden dann auch nur aus
Kornhulsen, namentlich Hafer. *) Betrachtet man nun die

grosse Menge der aus Getreidehiilsen bestehenden Ge-
wolle, so scheint es doch , dass der Schaden, den die

Saatkrahen anrichten, bei weitem ihre Niitzlichkeit iiber-

wiegt. Der Grund, dass die Raben jetzt nur Getreide
fressen, ist wohl der, dass ihnen das Erlangen dieser
Nahrung ein bequemeres ist.

Hamburg. Fe. Bockmann.

*) Vergl. Sitzungsbericht der Allg. D. Ornith. Gesellsch.
vom 7. Mai 1877. S. 95 dieses Blattes.

Nachrichten und Neuigkeifen.

Wielitig fiir Vogel-LieMiaber, -Ziieliter u. -Hiindler.

In der Verlagshandlung von Theodor Fischer
in Cassel wird vorbereitet und in wenigen Wochen zu

erscheinen beginnen

:

Atlas der auslanclisehen StubeuTogel.
Zu schneller und sicherer Bestimmung der Arten

fiir Vogel-Liebhaber, -Ziic liter und -Handler,
sowie fiir Besucher zoologischer Garten

herausgegeben von Dr. Ant. Reichenow, gemalt von G. Mutzel.

Das Werk, in Folio-Format, wird in Lieferungen
ausgegeben werden. Der erste Theil soil die Papageien
enthalten.

Die Liebhaberei fiir auslandische Stubenvbgel, deren
Pflege und Zucht in der Gefangenschaft hat in den
letzten Jahren einen grossartigen, nie geahnten Auf-
schwung genommen. An Stelle der friiher beschrankten

Anzahl nur gelegentlich iibergefiihrter und in den Handel
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gebrachter Arten ist jefczt ein regelmassiger Import der

maiinigfachsten Vogel-Forraen getreten, und der Vogel-

handel hat sich demgemass zu einer Hbhe emporge-

geschwungen, dass er bereits volkswirthschaftliche Be-

deutung erlangt.

Diesen erfreulichen Aufschwung verdanken wir den

veranderten Motiven, welchen die gegenwartige Vogel-

Liebhaberei entspringt. So lange nur die einfache Freude

an den befiederten Zimmergenossen, an ilirer Farbung,

ihrem Gesange, die Eiebhaberei bedingte, geniigte der

Kanarienvogel, geniigten die wenigen, seit langen Jah-

ren iibergefuhrten ausliindischen Finkenarten. Dieses

einfache Wohlgefallen ist jetzt einer ernsteren Auffas-

sung, eineni tieferen Verstandniss gewichen. Der gegen-

wartigen Vogelliebhaberei liegt ein Streben nach Er-

kenntniss und Belehrung zu Grunde, ein tieferes Ein-

dringen in die reichen Schbpfungen der Natur, der

Drang, die Eigenschaften, Sitten und Gewohnheiten der

Pflegiinge zu erforschen. Die werthvollen Beobachtun-

gen an gefangenen Vbgeln, welche verstandnissvolle

Liebhaber und Ziichter in neuerer Zeit so zahlreich

uns mittheilen, legen Zeugniss ab von dieser ernsteren

Auffassung, ebenso wie das Streben der Handler, den

Markt niit neuen Arten zu bereichern.

Je wetter aber in diesem Sinne die Eiebhaberei

sich ausbreitet, um so dringender wird das Bediirfniss,

ebensowohl fur den Liebhaber wie fur den Handler,

die gefangenen und gepflegten Vogelarten richtig zu

bestimmen, die Namen zu wissen, unter welchen die-

selben in die Vogelkunde eingefiihrt und allgemeiD

bekannt wurden. Eine exacte Bestimniung aber be-

reitet nicht unbedeutende Schwierigkeiten. Nur weni-

gen Vogelfreunden in grossen Stadten stehen Museen
zu Gebote, in welche durch sorgfaltige Vergleichung

der oft grossen Zahl ahnlicher Formen die gesuchte
genau ausgemacht werden kann. Andere miissen auf
literarische Hiilfsmittel sich stiitzen. Zwar giebt uns
Brehm's „Gefangene Vbgel", ein Werk, welches iiber-

haupt als Handbuch kein Voggelliebhaber entbehren
kann, gute Beschreibungen der auf den Markt kom-
menden Vogelarten. Aber die Sehwierigkeit, ohne lan-

gere Uebung nach Beschreibungen Arten zu bestimmen,
wird jeder Vogelfreund erfahren haben. Die Unkennt-
niss, Unsicherheit

,
ja Verwirrung, welche man hin-

sichtlich der Namen so vielfach, besonders bei den
Handlern und auf Ausstellungen findet, beweist, dass

die gegenwiirtigen Hiilfsmittel nicht geniigen. Das
Wort, mag es noch so getreu schildern, ersetzt nicht

die Anschauung. Was man durch anhaltendes Studiren

einer Beschreibung nicht erreicht, das bietet mit Leich-

tigkeit eine gute Abbildung. Hierin liegt der Zweck
des in Kede stehenden Werkes. Es soil Vogellieb-

habern, Ziichtern und Handlern eine schnelle richtige

Bestimniung ihrer Vogel ermoglichen und wird dazu in

Farbendruck ausgefuhrte naturgetreue Abbildungen der

auf den Markt gelangenden Vogelarten bringen. Ein
erlauternder Text wird den Tafeln beigefugt. Der
Atlas wird ferner den Besuchern zoologischer Garten
willkommen sein, um unter der oft grosseren Anzahl
gemeinsam die Fluggebauer bevblkernder Vbgel die

Namen der einzelnen zu erfahren, und wird endlich

alien Naturfreunden belehrende Unterhaltung gewahren
und eine Zierde der Biichertische sein.

Hinsichtlich der zu erwartenden Ausfuhrung des

Atlas brauchen wir nur zu erwahnen, dass der Name
des Kiinstlers und die Leistungen der Verlagshandlung
bekannt genug sind, um in dieser Beziehung das Voll-

kommenste hoffen zu lassen.

Curruca atricapilla, Cuculus, Aq. naevia, Pernis api-

vorus, Circus, Falco peregrinus, subbuteo, tinnunculus, Lo-

custella rayi, Anihus campestris, pratensis, Serinus hortu-

lanus, Scolopax rusticola, Perdiw petrosa, Limosa mela-

nura, Charadrius cantianus, Rallus aquaticus, Gallinula

porzana, Anas nyroca und rufina in Gelegen sucht

A. Grunack,

[106] Berlin S. W., Grossbeeren-Str. 29.

Folgende Thiere,

von mir dermoplastisch dargestellt, tadellose frise he
Exemplare, gebe ich frei hier ab : 1 Mbnchsgeier 40 M.,

1 weisskbpfiger Geier 27 M. (mit Felsblock je 6 M.

hbber), Rupicola peruana 12 M., 1 halbwiichsiger Dachs

auf Felsplatte 14 M., 2 halbwiichsige Fiichse, $ und J,

Gruppe, 20 M. Photographische Aufnahmen m. Ar-

beiten stehen zu Diensten. Hermann Rilke,

Bad Warmbrunn. [107] Conservator.

Torfplatten
zum Auslegen der Insectenkasten , 23 Cm. lang und 7

Cm. breit, das Hundert 5 Mark exclus. Emballage, hat

in beliebigen Quantitaten abzulassen

[109] Willi. Schliiter in Halle a/ S.

Eier von Porphyrio hyacinthinus zu kaufen
gesucht. Offerten erbeten von Louis Nieoud,

[105] Chaux de Fonds (Schweiz).

Zu nebenstehenden billigen Preisen offerire ich:

1 Giebel, Thesaurus ornithologiae. 1. u. 2. Band in

Hlbfrz. Ill 1 broch. (36 M.) nur 18 M.
1 Illustrations of the birds of California, Texas etc. by

John Cassin. Mit 50 Tafeln, Hlbfrz. 25 M.
1 The Ibis, Jhrg. 1872 u. 1873. Hlbfrz., pro Band 12,50 M.
1 Monographie des loxiens par Ch. L. Bonaparte. Mit

54 col. Abb. 20 M.
1 Heuglin, Ornithologie Nord-Ost-Afrikas. Lfrg. 1— 37,

40—45, 50 -57 Schluss. (2,50 Ladenpr. pro Lfg.)

Fur nur 60 M.
Carl Weber in Dessau,

[108] in Firma Weber & Schmidt.
Glasaugen

fur gestopfte Saugethiere und Vbgel in alien Sorten

und Grossen sind immer auf Lager und werden Auf-

trage stets umgehend erledigt. Preisverzeichnisse stehen

gratis und franco zu Diensten.

[110] Wilh. Schliiter in Halle a/S.

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

Druck: G. Piitz'sclie ]5ueUdruekerei (Otto Hautlial) iu Naumburg a/S.
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Der Kukuk in seinem Fortpflanzungsgeschaft.

Von Ad. Walter.

Herr Dr. Brehm hat uns in seinem Aufsatz „der

Kukuk" (No. 16 bis 18) nicht nur eine genaue Be-
schreibung dieses Vogels, sondern auch ein so umfas-

sendes treffliches Bild seines Lebens vorgefuhrt, dass

es iiberfliissig erscheinen mochte, den Kukuk noch ein-

mal zum Gegenstand einer Besprechung machen zu

wollen ; aber es ist auch gar nicht meine Absicht, hier

noch einmal eine ausfuhrliche Beschreibung dieses Vo-
gels versuchen zu wollen, sondern ich will mich nur
iiber solche Punkte jenes Aufsatzes, die verschiedene

Deutung zulassen , naher aussprechen, meine zustim-

mende oder abweichende Ansicht kundgeben und zu-

gleich einige meiner neuerdings gemachten Beobacht-

ungen mittheilen.

Der mannliche Kukuk kehrt, wie auch Dr. Brehm
und andere Ornithologen beobachtet haben, jeden

Sommer regelmassig wieder an seinen friiheren Wohn-
ort zuriick , aber auch das Weibchen sucht sein altes

Bevier wieder auf und bringt seine Eier wieder in

demselben Gebiet und, wenn moglich, bei derselben

Vogelart unter, der es im vorhergegangenen Sommer seine

Eier anvertraut hatte. Eigenthiirnlich gefarbte , von
anderen Kukukseiern in Eorm und Farbe abweichende
Eier, die man jedes Jahr in demselben Bevier wieder-

findet, lassen hieriiber keinen Zweifel.

Dass das Weibchen ein grosseres Gebiet durch-

streift als das Mannchen, scheint auch mir wahrscheinlich.

Nicht nur Dr. Brehm's Beobachtungen , sondern auch
meine eigenen Wahrnehmungen bestatigen dies.

Oft habe ich gesehen, wie ein von einem Mannchen
begleitetes Weibchen bei seinen Streifereien in ein

weiteres Gebiet, z. B. iiber einen grossen See, plbtzlich

vom Mannchen verlassen wurde, welches letztere zu-

erst im grossen Bogen, dann in gerader horizontaler

Bichtung in sein eigentliches Bevier zuriickflog. Hatte
das Weibchen in diesem Bevier schon ein Ei unter-

gebracht, dann kehrt es, wenn auch erst am anderen

Tage, dahin zuriick. Nur in dem Falle, das es in der

Nahe des zuerst benutzten Nestes kein zweites auffinden

konnte, bleibt es langer aus und lasst sich mitunter

Tage lang nicht wieder sehen.

Das Gebiet, welches das erste Ei enthalt, wird dem
Weibchen zur engeren Heimath; d. h. es legt auch hier,

wie eben bemerkt, sein zweites und drittes Ei und so

fort in die Nester ein und derselben Vogelart , wenn
es davon brauchbare finden kann.

Dies beweisen z. B. drei auffallend kleine Kukuks-
eier von gleicher Farbe und Form, die ich im vergan-

genen Jahre auf der Jahresversammlung vorzeigte, und
die nach und nach in nahe beisammen stehende Zaun-

konigsnester gelegt worden waren. Das erste Zaun-

konigsnest war etwa 30 Schritt vom zweiten, das zweite

etwa 60 Schritt vom dritten entfernt. Ein viertes ganz

ahnliches Ei land ich eine Woche spater in einem

Dorngrasmiickennest , das zwischen den drei mit

Kukukseiern belegten Zaunkonigsnestern stand und
das ich mitnahm, weil es von der Dorngrasmiicke nicht

angenommen und bebrutet wurde.

Auch 2 in Bachstelzennester am 5. und 9. Juli vor.

Jahres gelegte Kukukseier von gleicher Farbe, iiber die

ich schon friiher einmal berichtet, auf die ich aber nachher

noch einmal zuriickkommen werde, zeigen deutlich, dass

das Kukuksweibchen nur ungern die einmal gewahlte

Brutstelle aufgiebt.



146

Man darf aber keineswegs glauben, dass es lange

in dieser sogenannten engeren Heimath verweilt; sein

unstetes, bewegungslustiges Wesen lasst dies nicht zu;

nur wenn es sich urn das Suchen von Western handelt,

besonders, wenn das Weibchen durch Beobachten der

Togel deren Nester auszukundschaften sucht, verweilt

es an diesem Ort langer als gewbhnlich oder erscheint

es bfter.

Fast jedes Brutgebiet wird, wie Hen* Dr. Brehm
schon bemerkt hat, von mehreren Weibchen durchstreift.

Ich habe im vorigen Jahre an einem Tage 4 Kukuks-
eier auf einem Raume von einem Morgen Grbsse ge-

funden, alle in gleichem Entwicklungszustande, d. h.

alle ganz frisch. Es verkehrten also mindestens vier

Weibchen in diesem Gebiet.

Nicht ganz zutreffend ist das, was Herr Dr. Brehm
iiber das Nestersuchen sagt. Es heisst in jenem Aufsatz

Seite 131, Zeile 4: „Wenn das Ei legreif geworden ist,

fliegt das Weibchen aus, um Nester zu suchen. Bei

diesem Geschaft wird es vom Mannchen nicht begleitet.

Das Nestersuchen geschieht fliegend ; das Weibchen muss
aber ein ganz absonderliches Geschick haben, da es auch

die verstecktesten Nester auszuspahen weiss."

Richtig ist, dass das Mannchen das Weibchen nicht

begleitet. Das Nest wird aber vom Weibchen v o r der

Reife des Eies aufgesucht, mitunter wohl fliegend, aber

nicht immer, die verstecktesten Hester durch Beobachten

der Nestvogel gefunden.

Meine Beobachtungen geben hierfur den sichersten

Beweis: Zwei Mai in diesem, einmal im vorigen Jahre

konnte ich das Kukuksweibchen beim Nestersuchen be-

lauschen.

Das erste Mai sah ich, versteckt am Wasser stehend,

einen Kukuk vom jenseitigen Ufer heriiberkommen und
diesseits in einer nicht hohen Schwarzpappel aufbaumen.

Von da flog er bald darauf in den nachsten Weiden-
strauch, schon im Fliegen von einem Uferschilfsanger,

Calam. phragmitis, heftig verfolgt, so heftig, dass er

durch seitliche Schwenkungen dem stossahnlichen An-
fliegen des Schilfsangers auszuweichen suchte.

Mit Vergniigen sah ich den kecken Angriffen des

kleinen strammen Sangers zu, der auch nicht von seiner

Verfolgung abliess, als der Kukuk den ersten, dann

den zweiten Strauch durchschliipfte. Fiinf Minuten

spater erhob sich der Kukuk und suchte das Weite.

Jetzt durchforschte ich sorgfaltig den ersten, dann
den zweiten Weidenbusch und fand in letzterem etwa
einen Fuss hoch ein Nest des Uferschilfsangers mit 2 Eiern.

Nachdem ich an Ort und Stelle, wie noch jetzt mein

Notizbuch nachweist, niedergeschrieben hatte: „19. Mai

77, 6. Nest von Calamod. phragmit. mit 2 Eiern im
2. Strauch hinter der verkriippelten Schwarzpappel",

setzte ich meinen Weg fort und suchte am folgenden

Tage — wie ich das stets beim Suchen nach Kukukseiern
mache — um 9 Uhr Vormittags diese Stelle wieder auf.

Es lagen nun im Nest 2 Schilfsangereier und ein

Kukuksei; auf dem unmittelbar vor dem Neste herab-

hangenden Grase lag oder, besser gesagt, hing ein drittes

Schilfsangerei, welches an einer Langsseite eingedriickt

war und eben auslief. Das durch den Schnabel des

Kukuks ladirte Ei nahm ich mit und bewahre es noch

jetzt auf.

Durch das Auffinden dieses Nestes erfuhr ich von
Neuem:

1) Dass der Kukuk ein fur sein Ei passendes Nest
vor der Beife seines Eies sucht.

2) Dass er nicht nur fliegend, sondern auch kletternd

und durch Gebiisch schliipfend nach einem Nest forscht

und besonders dann sehr eifrig, wenn der Nestvogel

ihn scharf angreift, weil er aus der harten Verfolgung

desNestvogels aufdasVorhandensein einesNestessehliesst.

3) Dass der Kukuk nicht immer alle Nesteier ent-

fernt, besonders dann nicht, wenn er sie nicht durch

das Umdrehen und Andriicken seines Kbrpers aus dem
Neste werfen kann. In das zwischen 4 senkrecht

aufsteigenden Zweigen ruhende Nest konnte er seinen

ganzen Korper nicht zwangen und musste deshalb das

Nestei mit dem Schnabel ergreifen und fortwerfeD.

4) Dass er keine Eier frisst, was ich auch nie in

meinem Leben geglaubt habe.

5) Dass er zu spaterer Tageszeit als die Nestvogel
sein Ei legt; denn Calam. phragmit. musste doch das

3. Ei gelegt haben, bevor der Kukuk eins der 3 Eier

herausnehmen konnte.

6) Dass der Kukuk sehr unregelmassig, d. h. zu

sehr verschiedener Tageszeit, sein Ei absetzt, da ich ihn

auch schon Nachmittags und um 11 Uhr Vormittags

beim Eierlegen betroffen habe, wie ich weiter unten

erzahlen werde.

Meine zweite Beobachtung machte ich auf einer Wiese.

Ich hatte auf einen Vogel meine Augen gerichtet,

der im Grase Baustoff aufnahm und damit tiefer in die

Wiese flog. Als ich im Begriff war, auf die Stelle, wo
sich der Vogel niedergelassen hatte, loszuschreiten,

kam mir ein Kukuk zuvor, der in ahnlichen Geschaften

wie ich ausgegangen war, namlich: um Wiesenpieper-

nester zu suchen. Er steuerte aus dem nahen Walde
in gerader Bichtung der Stelle zu, die den Wiesenpieper
barg, riittelte hier, wie ich solches bisher noch nicht beim
Kukuk wahrgenommen hatte, wenige Fuss hoch iiber

der Wiese, liess sich nieder, erhob sich aber sogleich

wieder, um einige Schritte weiter von Neuem zu riitteln.

Hier flog gleieh darauf der Wiesenpieper auf und der

Kukuk auf die verlassene Stelle nieder. Er verweilte

ein Weilchen im Grase und eilte dann wieder dem
Walde zu. Mein Suchen nach einem Nest war zuerst

ohne Erfolg; als aber nach einer halben Stunde der

Wiesenpieper noch einmal auf die vom Kukuk besuchte

Stelle flog, fand ich durch schnelles Hinlaufen und da-

durch, dass der Wiesenpieper dicht vor mir aufflog,

das ziemlich fertige, sehr versteckt stehende Nest.

Leider erlaubten meine Geschafte nicht, mich den
nachsten oder den darauf folgenden Tag wieder dorthin

zu begeben, um mich von dem Vorhandensein eines

Kukukseies iiberzeugen zu konnen.
Das Auffinden dieses Nestes gelang dem Kukuk also

mehr durch Beobachten als durch eigentliches Suchen.

Im vorigen Jahre machte ich dieselbe Beobachtung
bei einem Kukuk, dessen Ei nebst 3 Bachstelzeneiern

zu Schaden gekommen war. Er gab taglich genau Acht
auf die wieder bauenden Bachstelzen und legte, wie im
Journal fur Ornitholog. 1876 ausfuhrlich berichtet ist,

naoh 4 Tagen in das kaum fertige Nest der Bachstelzen

sein Ei.
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Wie Herr Dr. Brehm, so habe auch ich das Weibchen
beim Nestersuehen stets ohne Begleitung, beim Hinein-
fliegen zum Nest, um darin sein Ei zu legen iedoch
in Gesellschaft des Mannchens getroffen.

Ich fuhr im vorigen Jahre mit meinem Bruder durch
den Forst. An einer Waldblbsse, auf der Klafterholz
stand, wurde Halt gemacht und das Holz besichtigt.
Im Augenblick des Weiterfahrens kamen 2 Kukuke
gerade auf uns zugefiogen, von denen der eine, das
Mannchen, bei 30 Schritt Entfernung abschwenkte, das
Weibchen aber bis fast an die Kbpfe der Pferde heran-
kam, um die neben den Pferden stehende Klafter Holz
zu erreichen. Beim Anziehen der Pferde kehrte es jedoch
um und flog dem Mannchen nach.

In der Holzklafter stand ein leeres Bachstelzennest.
Ich sah nach der Uhr; es war 4% Uhr Nachmittag.
Am Abend lag ein Kukuksei im Bachstelzennest und
am nachsten Morgen noch nebeu dem Kukuksei ein
Bachstelzenei.

Gern hatte ich aus einiger Entfernung dem Be-
nehmen des Weibchens beim Legen zugeschaut, we-
nigstens, da ich in das Holz nicht gut hatte hineinblicken
konnen, das Legen abgewartet; nur mochte ich meinem
Bruder, der zum Theil meinetwegen die Fahrt nach den
entlegenen Schutzbezirken unternommen hatte, nicht
zumuthen, diese Tour aufzugeben.. Ich gewann aber
doch durch diese unerwartete Affaire manche beaclitens-
werthe Aufschlusse: Ich sah

1) dass das Weibchen in Begleitung des Mannchens
zur Niststatte flog, was freilich nicht immer vor-
kommen mag;

2) dass das Weibchen , nachdem es die ausserste
Zeit zum Legen seines Eies abgewartet hatte, aus
weiter Eerne schnell und plotzlich, mit Brehm's Wor-
ten

: „wie ein Dieb in der Nacht" herbeieilte, um sein
Ei zu legen.

3) Ich erkannte von Neuem, dass der Kukuk beim
Legen sich nicht an eine bestimmte Stunde des Tages
bindet, oder vielmehr, dass das Ei des Kukuks nicht
immer, wie bei den meisten iibrigen Vbgeln, seine
vbllige Beife des Nachts erlangt, so dass es unter alien
Umstanden am friihen Morgen gelegt werden muss.

Diese Unregelmassigkeit kommt im Leben des Ku-
kuks noch ofter vor. Ich habe friiher berichtet, wie
ich mich genau iiberzeugt hatte, dass das Kukuks-
weibchen in Zwischenzeit von 4 Tagen Eier legte ; in
diesem Jahre beobachtete ich ebenso genau, wie ein
Weibchen 6 Tage Zeit brauchte, um das zweite Ei dem
ersten folgen zu lassen, und ich schliesse daraus, dass
auch die Ornithologen richtig beobachtet haben konnen,
die die Zwischenzeit auf 6 bis 8 Tage angeben. Nur
mochte eine Pause von 8 Tagen oder noch liinger auf
eine Erschbpfung, durch das Legen hervorgebracht,
schliessen lassen, wie solche bei anderen Vbgeln auch
bisweilen nach dem Legen vorkommt und sie verhin-
dert, in gleichmassigen Pausen weiter zu legen.

Eine langere Zeitdauer fur das Beifen des Eies
als vier bis sieben Tage ist deshalb schon nicht gut
anzunehmen, weil die verhaltnissmassig grosse Anzahl
von Kukuksidern und Jungen zu Ende der Brutzeit in

ein und demselben Revier diescr Annahmc widcrspricht,

und auch ich selbst erfahren habe, dass ein und das-

selbe Weibchen 4 Eier in 3 Wochen lieferte.

Ich will hier noch anfiihren, ohne einen Schluss

daraus ziehen zu wollen, dass die Eier, von denen ich

feststellen konnte, dass sie in Zwischenzeit von 4 Ta-
gen gelegt waren, die kleinsten aller von mir aufge-

fundenen Kukukseier sind.

Ich trete weiter der Ansicht des Herrn Dr. Brehm
bei , dass , wenn sich 2 Kukukseier in ein und dem-
selben Neste vorfinden, diese von 2 Weibchen her-

riihren. Es beweist dies auf das Zuverlassigste nicht

nur der gleiche Entwickelungszustand zweier vorge-

fundenen Eier, sondern auch das Vorkommen zweier

ganz verschieden gefarbten Eier in ein und demselben

Nest.

Ich fand dieses Jahr in einem Zaunkonigsnest zwei

Kukukseier und ein Zaunkbnigsei, alle gleich entwickelt.

Das Zaunkbnigsei ist reinweiss ohne Piinktchen, das

eine Kukuksei dunkel, das andere hell. Ersteres zeigt

auf braunlich grauem Grunde dunkele Flecken von
derselben Farbe, die iiber das gauze Ei verbreitet sind,

am stumpfen Ende so dicht, dass die Grundfarbe nicht

mehr zu erkennen ist. Beim zweiten hellen Ei ist die

Grundfarbe stumpf hellgriin mit wenigen braungriinen

Fleckchen bespritzt.

Nun kommt es aber vor, dass zwei gleichgefarbte

Kukukseier in ein und demselben Nest liegen, von denen

das eine viel weiter entwickelt ist als das andere. Vor
2 Jahren z. B. fand ich ein Zaunkonigsnest mit 2
Kukukseiern und 1 Zaunkbnigsei, von denen das eine

Kukuksei 10 oder 11 Tage, das andere 5 Tage und
das Zaunkbnigsei 4 Tage bebriitet waren. In diesem

Falle ware die Mbglichkeit vorhanden , dass ein und
dasselbe Weibchen beide Eier gelegt haben konnte, da

das erste Ei 5 Tage alter als das zweite Ei war. Es
ist aber gar keine Veranlassung, dies anzunehmen, da

ja auf's Bestimmteste erwiesen ist , dass 2 Weibchen
in ein und demselben Neste ihre Eier untergebracht

haben.

Was nun die Grosse, Form und Farbe der Kukuks-
eier anbelangt, so stimme ich zwar dem von Dr. Brehm
auf Soite 130 Gesagten im Allgemeinen zu, muss aber

hinzufugeo, dass die Eier in Grosse und Form ebenso

variiren wie in Farbe. Sie sind, wie bekannt, im Ver-

haltniss zur Grosse des Vogels ausserordentlich klein,

miissen es sein, weil sie im entgegengesetzten Falle

nicht von den kleinen Vbgeln angenommen wiirden und
nicht bebriitet werden kbnnten.

Sie haben oft die Grosse eines Sperlingseies, kommen
aber ebenso haufig grosser und nicht selten kleiner vor

als jene.

Sie sind in der Kegel etwas stark bauchig und, wie Dr.

Brehm richtig sagt, ungleichhalftig, so dass der grbsste

Querdurchschnitt naher dem sanft zugerundeten dicken
Ende liegt; aber es giebt auch lange, wenig bauchige und
wieder sehr runde Eier, bei denen der grbsste Quer-
durchschnitt fast in der Mitte liegt, so dass spitzes und
stumpfes Ende ziemlich gleich erscheinen.

Was die Farbe anbetrifft, so ist allerdings die von
Dr. Brehm angegebene mehr oder weniger griinliche

Grundfarbe haufig, doch ebenso oft und zwar in den
verschiedensten Gegenden kommt die graue, ein wenig
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in's Braunliche fallende Grundfarbung, auf der dunkele

Flecken von derselben Farbe sich befinden, vor.

Wenn nun auch die Eier sehr verschieden gefarbt

sein kbnnen, so macht sich doch im Grossen und
Ganzen eine so auffallende Uebereinstimmung bemerk-

bar, dass man auch die aussergewbhnlich gefarbten

sogleich als Kukukseier erkennt. Ganz vereinzelte

Ausnahmen abgerechnet, herrscht bei alien eine stumpfe,

etwas schmutzige Farbe vor, die nur bei hellen Eiern

reiner erscheint, weil hier der weisse Schaalenstoff

durchscheint.

Nahrne man die aus den Nestern aller als Pflegeeltern

des Kukuks bekannten Vogel je ein Ei, legte die sammt-
lichen Eier neben einander und versuchte einem auf

Papier gezeichneten Ei von der Grosse des Kukuks-
eies die Farbe und Zeicbnung zu geben, die aus der

Farbe aller vorliegenden Eier zusammengesetzt ware
und soviel wie moglich fur alle passte, auch in der

Dunkelheit den meisten gleich kame, so wiirde man die

getreue Abbildung eines Kukukseies erhalten; wieder-

holte man nach einiger Zeit diesen Versuch, nachdem
man die erste Arbeit bei Seite gelegt und nicht wieder

betrachtet hatte, so bekiime man ein zweites treffliches

Kukuksei, das aber beim Vergleichen mit dem zuerst

angefertigten sowohl in Farbe und Dunkelheit, als auch
in Zeichnung von diesem abweichen wiirde, indem bei

dem einen oder anderen Ei sich mehr die griine, braune
oder violette Farbe geltend machen wiirde. Beim
dritten Versuch wiirde wieder eine Aehnlichkeit des

dritten Eies mit den beiden friiheren erreicht, aber doch
auch wieder eine neue Verschiedenheit aufzufinden sein

und so fort.

Alle 3 Eier miissen aber eine stumpfe oder schmutzige

Farbe zeigen, weil diese aus dem Gemisch der verschie-

densten Farben zusammengesetzt ist. Grade so ist es

bei den wirklichen Kukukseiern. Die Farbe der-

selben ist, wenige Ausnahmen abgerechnet, eine aus

alien moglichen Farben zusammengesetzte, passt sich.

also der der Nesteier moglichst an und ahnelt diesen

mehr oder weniger; mit einigen derselben, besonders

solchen, die auch eine stumpfe Farbe haben, stimmt sie

oft ganz iiberein.

Ein solches mit dem Nestei in Farbe iiberein-

stimmendes Kukuksei wird daher auch am leichtesten

angenommen, z. B. immer von der Gartengrasmiicke,

der weissen Bachstelze, dem Uferschilfsanger, Cal.

plvragmit. ; von anderen Vogeln, deren Eier eine ganz
abweichende Farbe haben, seltener. — Der Zaunkonig
z. B. legt weisse Eier, die mit feinen rostfarbenen

Flecken am stumpfen Ende besprizt, oft auch rein weiss

sind. Die Kukukseier, die sich neben diesen zarten

Nesteiern befinden, sind aber immer ganz anders ge-

farbt. Sie sind in ein und demselben Bevier von sehr

verschiedener Farbe. Die von mir aufgesuchten haben
auf braunlich grauem Grunde dunklere Flecken der-

selben Farbe, oder auf stumpfhellgrunem Grunde braun-

liche Flecken, noch andere auf schmutziggriinem Grunde
violettgraue und schmutziggriine Flecken und Punkte.

Weil nun diese Kukukseier gar keine Aehnlichkeit

haben mit den Nesteiern, werden sie auch vom Zaun-
konig nicht immer angenommen. Von den 8 Kukuks-
eiern, die ich in diesem Jahre in Zaunkonigsnestern

gefunden habe, waren nur 3 vom Zaunkonig bebriitet,

die anderen 5, von denen 2 in einem Nest lagen,

hatten die Zaunkonige verlassen. Ausser diesen 8

Eiern habe ich aber noch 2 junge Kukuke in Zaun-
konigsnestern gefunden , so dass 5 Kukukseier vom
Zaunkonige angenommen, 5 zuriickgewiesen, d. h. ver-

lassen worden sind. Im vorigen Jahre fand ich 5
Kukukseier in 5 Zaunkonigsnestern, die alle verlassen

waren. Drei von diesen konnten schon deshalb nicht

bebriitet werden, weil sie in Schlafkammern oder so-

genannten Spielnestern des Zaunkbnigs lagen.

Vor 2 Jahren waren von 5 aufgefundenen Kukuks-
eiern 2 bebriitet; beide lagen aber in ein und demselben
Nest. Es hatte also nur einer von 4 Zaunkonigen die

Kukukseier aufgenommen.
Es wird auffallend erscheinen, dass der Kukuk so

oft die Zaunkbnigsnester zur Brutstatte wahlfc, und
man wird vermuthen, dass andere Nester nicht vor-

handen waren. Dem ist aber nicht so : eine Menge Nester

von Grasmiicken, besonders der sch warzkopfigen, C. atrica-

Tpilla, der Gartengrasmiicke, C. hortensis, der Dorngras-

miicke, C. einerea, und des Miillerchens, G. garrula,

fanden sich hier vor. Die Eier aller dieser Vogel haben

ahnliche Farbung wie die Kukukseier, aber die Kukuke
dieses Keviers benutzen die Grasmiickennester nicht,

sie legen nur in die Zaunkonigsnester, weil sie in

ebensolchen Nestern geboren und erzogen
wurden. Sie haben sich damals ihre Kinderstube von
oben bis unten, innen und aussen betrachtet, als sie

schon flugfahig waren und doch noch 8 Tage im wohn-
lichen Neste blieben, haben auch ihre Pflegeeltern

kennen und von anderen Vogeln unterscheiden gelernt,

denn in der letzten Woche ihres Verweilens im Neste

hatte sich ihr Geist ebenso kraftig entwickelt wie ihr

Kbrper. Und diejenigen, die in diesem letzten Jahre

gliicklich dem Zaunkonigsneste entschliipften, haben

gewiss nicht Ursache, im nachsten Jahre einem anderen

Vogel ihr Ei zu iibergeben, denn das wohnliche Haus-
chen des Zaunkonigs hatte sie sicher geschiitzt vor

Sturm und Hagel, als zu Anfang des Juli das Unwetter
losbrach, das die ganze Umgegend verwiistete. Gegen
den anprallenden Hagel zeigte sich das Hauschen
bombenfest; einer Bombe nicht unahnlich stand es am
andern Morgen da, als ich ringsum die Nester anderer

Vogel vom Hagel zerschlagen , vom Sturm zerrissen

auffand, und mein jiingst entdeckter junger Kukuk
schaute ausserst vergniigt aus dem runden Fenster

seiner Wohnung heraus.

Aus dem eben Mitgetheilten geht zur Geniige hervor

dass der Kukuk seine Eier nicht nur zu ahnlich ge-

farbten Eiern legt, sondern sie ohne Riicksicht auf die

Farbe der Nesteier passenden Pflegeeltern iibergiebt,

immer aber solchen, die ihn erzogen haben, und nur,

wenn die Nester seiner Pflegeeltern fehlen, anderen

Vogeln anvertraut.

Paessler hat also nicht Recht, wenn er behauptet,

dass das zuerst vom Kukuk gelegte Ei stets den Eiern

der Nestinhaber ahnelt, und, da das Kukuksweibchen
stets nur gleichgefarbte Eier hervorbringt, es geschuhen

kann, dass es nicht immer die passenden Pflegeeltern

findet und somit auch in die Nester von solchen Vogeln

legt, deren Eier mit den seinigen nicht iibereinstimmen.
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Dieser von Paessler ausgesprochenen Ansicht hul-

digte auch ich friiher, ich habe mich aber gr'undlich

iiberzeugt, dass diese Ansicht eine falsche ist.

Wenn schon das beim Zaunkonig Gesagte meine
Behauptung rechtfertigt, so will ich doch noch ein an-

deres Beispiel hier anfuhren, welches dasselbe beweist.

(Schluss folgt.)

Ueber einige Vogel Pommerns.
Von Dr. Til. Holland.

Aus einem Horste von Aq. naevia Hess ich Ende
Juni d. J. ein Junges herunterholen, um es aufzuziehen;

dasselbe war bis zur Zehenwurzel in weissen weichen
Flaum gehiillt. Beim Herunterholen warf der junge
Adler 2 langliche Gewolleballen aus, die nur aus grauen
Mausehaaren bestanden, zwischen denen ich die Flugel-

decken von Lina aenea, Aphodius rufipes, eines kleinen

Carabus und Elater, sowie den Kbrper eines Curculio

fand.

Am 27. October v. J. wurde mir ein Pandion haliaetos

gebracht, der gegen den Jershofter Leuchtthurm bei

Biigenhalde geflogen war und sich den Schadel ein-

gestossen hatte.

Auf die Leuchtthurme mochte ich hier besonders

aufmerksam machen. Wahrend der Zugzeiten finden

sehr viele Vogel an denselben, wie ich dies auch auf der

Greifswalder Oie gesehen habe, durch Gegenfliegen ihren

Tod. Diese zahlreichen an den verschiedensten Kiisten-

punkten gesammelten Vogelleichen wurden, in die

Hande von Kennern gebracht, uns vielfach intei-essante

Aufschliisse iiber Zugzeiten und Zugstrassen der Vogel
liefern.

In den Dohnen wurden bei Bugenwalde im Herbste
1875 zwei Turdus atrigularis gefarigen, von denen die

eine in meinen Besitz gelangte, desgleichen ein eben-

dort im vergangenen Herbste gefangener Turdus torquatus.

Die Drosseln fuhren mich auf die so viel beregte

Vogelschutzfrage. Hier gilt wahrlich das alte: „ne
quid nimis !" Was ist zum Schutze der Vogel nicht

Alles geschrieben, wie viel hier nach beiden Seiten hin

das Maass iiberschritten.

Alle Vogel, die nicht von wirklich in die Augen
fallender Schadlichkeit sind und nicht in der Anzahl
vorkommen, dass sie dadurch empfindlichen Schaden an-

richten, sollte man meiner Ansicht nach immer schonen
;

das heisst, nicht ohne Zweck tbdten, noch sie in ihrer

Lebens- und Fortpflanzungsweise stbren, denn die

Vogel sind und bleiben ein belebendes Hauptelement in

der Natur, und ebenso ist es auch hbchst interessant,

weniger haufige Vogel, mbgen sie auch immerhin ge-

ringen Schaden anrichten, der Beobachtung zu erhalten.

Dies Schonen der Vogel allein wird noch keine Gefahr
bringende Ueberhandnahme derselben bewirken ; vor

alien Dingen ist es da noch nbthig, dass die Vogel die

zu ihrem Dasein, ihrem TJnterhalte und namentlich ihrer

Fortpflanzung nothigen Bcdingungen reichlich vorfinden,

denn nur in dem Maasse, als diese Bedingungen mehr
erfullt werden, wird eine Zunahme stattfinden. Hierin

liegt nun auch schon die von der Natur selbst gesteckte

Schranke, die der iibergrossen Vermehrung entgegentritt.

So habe ich z. B. in Bevieren, wo die Bussarde
eifrig geschont wurden, dennoch keine Ueberhandnahme
bemerkt; alljahrlich habe ich die ziemlich gleiche An-
zahl von Horsten besetzt gefunden. Ebenso habe ich

auch wieder beobachtet, dass in Waldungen, die dem
Schreiadler die nothigen Existenzmittel boten, das Vor-

kommen dieser Adler ein ziemlich gleichmassiges blieb,

wiewohl auch einzelne Vogel geschossen und Horste

der Jungen oder Eier beraubt wurden ; erst als Stb-

rungen in den naturiichen Verbal tnissen (tbeilweise

Abholzung u. s. w.) eintraten, nahm ihre Anzahl in

dem Verhaltnisse ab.

In meinem Garten habe ich alljahrlich dieselbe An-
zahl von Grasemiicken und Finkenparchen ; obwohl sie

daselbst sehr geschont werden, vermehrt sich ihre An-

zahl nicht, weil eben die vorhandene Nahrung nur fur

diese ausreicht.

Wiederum habe ich bemerkt, dass manche Platze

und besondere Stellen an Strauchern und Baumen ganz

besondere Anziehungskraft auf die Vogel ausiiben. So

hatte im Jahre 1875 ein Parchen von Hypolais hortensis

in meinem Garten sich eine junge Birke zur Niststelle

ausersehen und zwischen mehreren in gleicher Hohe,

etwa 3 Meter von der Erde, sich abzweigenden diinnen

Aesten das Nest angelegt. Nachdeni einige Eier gelegt

worden, wurde das Nest durch Krahen zerstbrt. Im
nachsten Jahre baute ein Hypolais-I'&rchen wieder an

derselben Stelle, und wieder wurde das Nest mit Eiern

durch Krahen vernichtet. In diesem Jahre nun benutzte

ein Buchfinkparchen dieselbe Stelle zum Nestbau, doch

auch wiederum liessen die Krahen keine Jungen aus-

kommen. Hieraus folgt doch wohl einmal, dass, wie

oben gesagt, gewisse Platze und besondere Niststellen

den Vbgeln vornehmlich verlockend erscheinen, und dann

auch wieder, dass das Raubgesindel, wie hier das Krahen-

paar, das auch mehrfach in meinem Garten zu nisten

versuchte, ein gutes Gedachtniss hat und die Stellen,

wo es einmal seinen Frass gefunden hat, wohl in Er-

innerung behalt und immer wieder absucht.

Dass abnorme Verhaltnisse auch Veranderungen im

Vogelstande zur Folge haben, ist selbstverstandlich ; so

wurde in mausereichen Jahren eine Zunahme von Bus-

sarden beobachtet; so bemerkte ich in Folge des Baupen-
frasses eine Ansammlung von Drosseln in den befallenen

Bevieren ; so fand hier in regenreichen Jahren, in denen

die Waldbache nicht so weit austrockneten , als in

weniger nassen, ein haufigeres Briiten von Totanus

ochropus statt.

Vogel aber, die von erheblichem Nutzen fur Land-

und Forstculturen sind, miissen nicht nur in dem vor-

erwahnten Sinne geschont, sondern sogar gesetzlich ge-

schiitzt werden; ausserdem muss auch noch dazu ihre

Vermehrung dadurch, dass man ihnen alle beschaffbaren

Daseins- und Fortpflanzungsbedingungen in reichlichem

Maasse gewahrt, so viel als mbglich befordert werden, und
dass dies erreichbar ist, lehrt ja der Erfolg bei dem Staar.

Zu vertilgen sind nur diejenigen Vogel, die wirklich

fiihlbaren Schaden den Culturen, der Jagd und Fischerei

zufiigen, dabei aber auch in der Menge vorkommen,
dass der von ihnen angerichtete Schaden in der That

von Bedeutung ist. Seltenere Vogel sind schon eben

ihrer Seltenheit wegen zu schonen.
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Jetzt entsteht nun aber die Frage, sind wir denn

iiber alle Vogel in BetrefF ihres Nutzens und Schadens

so gut unterrichtet, dass wir schon ein abschliessendes

Urtheil fallen konnen?
Mit Nichten ! Der Bussard liefert uns den besten

Beweis hierfur, aber ausserdem giebt es nocb eine

Reihe von Vogeln , iiber deren Verhalten nach dieser

Seite hin die Ansichten weit auseinander gehen. Manche
halten den Bussard fur entschieden schadlich, andere

fur unschadlich und wieder andere fur ausserst niitz-

lich; alle aber fuhren fur ihre Behauptungen Beweise

aus ihren Beobachtungen an alten, wie bei Untersuchungen
der mit Jungen besetzten Horste an.

Diese so abweicbenden Ansichten sprechen deutlich

dafur, dass die Bussarde unter verschiedenen Verhiilt-

nissen abweichende Lebensweisen fuhren.

Ich habe in Horsten mit Jungen Mause, Maulwiirfe,

Vogelreste, in anderen junge Hasen, Vogel, Schlangen go-

funden, und in der Gefangenschaft bei mir frassen sie

auch gerne Frosche. Der Bussard ist uberhaupt an

keine ausschliessliche Nahrung gebunden, er nimmt
eben Alles, was ihm vor den Sohnabel kommt und was
er bewaltigen kann, und so wird er bald niitzlich, bald

schadlich sein, ja in Gegenden, wo ihm weniger Mause
zuganglich sind, letzteres iiberwiegend. Ebenso konnen
die Bussarde, die bei uns sich im Winter umhertreiben,

in schneereichen Jahren und wenn der Boden fest ge-

froren ist, nicht nach Mausen jagen; sie sind dann
doch wohl gezwungen, sich andere Nahrung zu suchen

und mbchten dadurch wohl der Jagd und kleineren

Vogeln verderblich werden.
Nehmen wir nun noch hinzu, dass in mausereichen

Jahren die Bussarde denn doch nicht so viel leisten

konnen als nothig ist, dieser Calamitat Einhalt zu thun

oder sie zu beschranken , denn wo sollten so viele

Bussarde herkommen, als hierzu erforderlich waren; so

glaube ich, dass der Bussard denn doch nicht durch-

gehend und unter alien Umstanden es verdient, unter

den Schutz eines iiberall giiltigen Gesetzes gestellt

zu werden; wo er nach den Beobachtungen niitzlich

wird, da schone man ihn, nur verlange man nicht, dass

auch diejenigen, die durch ihn benachtheiligt werden,

ruhig seine Raubereien mit ansehen, ja sogar ihn noch

besonders schiitzen sollen.

Ein anderer Vogel, den man auch zu den nutzlichen

zahlt, ist der Schreiadler. Worin besteht sein Nutzen ?

Er frisst die Frosche weg. Ja, niitzt er dadurch denn
wirklich? Hauptsachlich bildet Rana temporaria seine

Nahrung, und ich halte diesen Frosch fur ganz besonders

niitzlich, der nicht nur Insecten und deren Earven in

Menge vertilgt, nein auch die so schadlichen Nackt-
schnecken. Ich habe ihn so grosse Schnecken bewaltigen
sehen, dass ich es kaum fur moglich hielt, und dabei

wird dieser Frosch auch noch dem Fischlaich weniger
gefahrlich, da er sich die grosste Zeit seines Lebens
fern von demselben aufhalt, und was er die Fische an
ihrem Laiche schadigt, ersetzt er ihnen durch seinen Laich,

der wieder den Fischen zur Nahrung dient, reichlich.

Ausserdem frisst der Schreiadler auch Mause und,

wie aus den Gewollen zu ersehen, Insecten, aber den
Nutzen, den er hierdurch stiftet, hebt er durch Tbdten
von Vogeln wieder auf.

Keineswegs mbchte ich aber hiermit der Vertilgung
des Schreiadlers das Wort reden, im Gegentheil sollte

man diesen Adler als einzigen Vertreter der bei uns
briitenden echten Adler, so wie als Zierde unserer

Walder, zumal er doch nur immerhin in geringerer

Zahl hier vorkommt, schonen.

Der Wespenbussard vertilgt neben den Wespen
auch viele Hummeln , deren Mitwirkung bei der Be-
fruchtung mancher Gewachse ihnen wohl Anspruch auf

Schonung erwirkt, doch ist das Vorkommen des Wespen-
bussards nur ein derartiges, dass die Schonung desselben

wohl zu keinen Bedenken Veranlassung giebt.

Auch der weisse Storch wird zu den nutzlichen

Vogeln gerechnet, da er von Raupen, Kafern, Begen-
wiirmern, Maulwiirfen, Mausen, Schlangen, Froschen
und nur ausnahmsweise von Jagdthieren lebe. Durch
Wegfangen der Frosche niitzt er eben so wenig wie der

Schreiadler, und auch das Verzehren der Regenwurmer
kann nicht zu seinen Gunsten sprechen. Die Regen-
wiirmer lockern den Boden auf, fuhren fruchtbare Erde
an die Oberflache und befdrdern so den Graswuchs,

ohne die Wurzel selbst anzugreifen, da sie aus vermo-
derten Vegetabilien sich nahren. Schlangen habe ich

ihn wohl seinen Jungen zutragen sehen ; ebenso frisst

er auch alle Mause, deren er habhaft werden kann,

nicht minder aber auch jedes andere Thier, das in sei-

nen Bereich kommt und das er bewaltigen kann. Nicht

umsonst hat sein Schlund eine so grosse Weite. Ich

habe ihn junge Enten verschlingen sehen, und in den

Logengarten zu Stolp hatte ein Storch, der in einer

Vorstadt sein Nest hat, sich nach einem kleinen Teiche

mit Goldfischen hingewohnt und stellte diesen Fischen

derartig nach, dass dieselben durch iiber den Teich ge-

spannte Drahte vor seinen Nachstellungen geschiitzt

werden mussten. Dass er manchen jungen Hasen,

manchen jungen Vogel bei seinen Wanderungen durch

Felder und Wiesen erhascht und ohne Zaudern ver-

schlingt, unterliegt wohl keinem Zweifel. Raupen und
Kafer, schadliche und niitzliche ohne Unterschied, frisst

er auch, wenn er sie gerade vorfindet und nichts Bes-

seres hat, in gleicher Weise, wie sein Vetter, der

schwarze Storch, der dabei ebenfalls Mause und Frosche

nicht verschmaht, ebenso auch Insecten nicht, deren

Reste ich zahlreich in dem Gewblle junger Stbrche

fand; und trotzdem wird letzteren doch wohl Niemand
fur nicht schadlich halten.

Auch einem sonst best beleumdeten Vogel, dem Staar,

habe ich einige Untugenden vorzuwerfen.

Ich hatte friiher Staarkasten in meinem Garten, die

auch alljahrlich von denselben bewohnt waren
;
jetzt habe

ich dieselben aber entfernt, um den fur mich niitzlicheren

Meisen, Fliegenfangern u. s. w. mehr Platz zu machen.

Die Staare wohnten in meinem Garten, ihre niitz-

liche Thatigkeit kam aber meinem Garten nicht zu Gute;

sie flogen auf's Feld und auf die Wiesen und suchten

dort ihre Nahrung; waren aber Junge da, dann war es

um meine siissen Kirschen geschehen und spater auch

um die sauren ; in kurzer Zeit waren die sauren Kirsch-

baume unter lautem Geschrei der Staargesellschaft ge-

leert und unter den Baumen bedeckten die angefressenen

Kirschen massenhaft deu Boden. Dasselbe habe ich auch

auf dem Lande gesehen. Grosse Fliige von Staaren
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fielen in die Gutsgarten ein und pliinderten die sauren

Kirschen vollig. Ein Verwandter von mir wusste sich

nur dadurch zu helfen, dass er unter die Baume mit
reifen Kirschen Knaben stellte, welche die einfallenden

Staarfliige verscheuchen mussten. (Schluss folgt.)

Ueber das Nisten der Trogons.

Ueber die Nistweise eines indischen Trogons oder

Nageschnablers (Harpactes oreskios) theilt Bingham in

den „Stray Feathers" (No. I, 1877) folgende interessante

Beobachtung mit: „Am 21. Februar 1877 war ich auf

dem Marsche am siidlichen Ufer des „Winges River"

in Tennasserim, als ich das Gliick hatte, das Nest eines

Trogon zu finden. Ich war hinter meinen Begleitern

zuriickgeblieben, um ein Bus'chhuhn zu schiessen, und
als ich jene, die auf mich warteten, wieder einholte, sah

ich etwas wie den Schwanz eines Vogels aus einem
trockenen Aste eines „Zimbom-Baumes" (Dillenia penta-

gyna) gerade iiber dem Kopfe eines meiner Leute heraus-

ragen. Bei genauer Untersuchung bemerkte ich, dass

es ein langschwanziger Vogel war, der augenscheinlich

in sehr unbequemer Stellung in oder vielmehr an einem
Baumloche sass, den Kopf eingezogen und den Schwanz
iiber den Biicken gelegt. Sobald er meine Beobachtung

bemerkte, flog er auf und ich erkannte in ihm ein

Weibchen des Harpactes oreskios. In einer Secunde
war ich auf dem Baume, einem meiner Leute zurufend,

den Vogel zu beobachten. Der Ast war nicht 12 Fuss
iiber dem Boden, und ich fand zu meiner grossen Freude
ein schalenformiges Loch auf der Oberseite, etwa 3 Zoll

tief bei 3'^ Zoll Durchmesser, enthaltend zwei ganz

frische, rundliche, milchweisse Eier, die auf das blosse

Holz gelegt waren.

Ich sah nun nach dem Vogel umher und bemerkte

ihn zusammen mit seinem Gatten nicht 10 Yards ent-

fernt auf einem Bambu sitzend. Sogleich liess ich mich

vom Baume herab, ergriff meine Flinte und teuerte, in

der Hofinung, beide Vogel zu erlegen, da sie nahe
zusammen sassen ; aber ich erlangte nur das Mannchen.— Es iiberraschte mich, ein Nest zu finden, oder sogar
nur Trogons in einer so offenen Waldung, wie ich ge-
rade durchreiste, zu sehen, und dazu das Nest in einem
Baume hart an der Strasse, die von JVJaulmain nach dem
Shan-Gebiet fiihrt.

Ich kann nicht sagen, wie das Loch in dem todten

Aste entstanden, ob es von den Trogons selbst gemacht
wurde oder nicht. Das Holz war miirbe genug, um
leicht von einem Vogel ausgehackt zu werden, aber ich

vermuthe eher, dass die Hbhlung zuerst durch einen

Specht ausgemeisselt wurde und dass dann noch nach-

her ein Theil ausgebrochen oder ausgefallen war."

A. It.

Zur Naturgescliickte tier Purpurgrakel.

In den proceedings" der Academie von Philadelphia

theilt Will cox eine Beobachtung mit, welche Vogel-
liebhabern einen wichtigen Wink fur die Pflege gel'an-

gener Purpurgrakeln giebt. Derselbe beobachtete wfih-

rend seines Aufenthaltes am St. Johns-Fluss in Florida

eines Tages eine Sthaar Chalc. quiscalus, die in unge-
wbhnlicher Unruhe in der Nahe des Ufers sich zu
schaffen machten und aufmerksam und mit sichtlicher

Erwartung in das Wasser blickten. Bald zeigte sich

dem Beobachter der Grand dieser Erregung der Vogel.

Es entstand plotzlich ein Platschern im Flusse und eine

Schaar kleiner Fische, verfolgt durch ein Raubthier,

sprangen, um diesem zu entgehen, aus dem Wasser auf,

wobei viele auf das Land fielen. Schnell waren die

Schwarzvbgel , die augenscheinlich hierauf gewartet,

dariiber her, und ehe die Fischchen Zeit hatten, sich

in das Wasser zuriick zu schnellen, wurden sie von
den Vogeln ergriffen und verzehrt. Dies wiederholte

sich mehrere Male. A. R.

Rundschau.

Der Zoologische Garten, Heft 4 enthalt: W. Thiene-
mann, Einiges aus dem Familienleben der Zwergtrappe
(Otis tetrax). S. 218. — K. Mbbius, Eine Hausente
(Anas boschas L. var. domestica) ohne Schwimmhaute.
S. 223. — C. L. Landbeck, Bemerkungen iiber die

Singvogel Chiles. S. 233. — Cons. E r h a r d , Vor-

kommen von Puffinus anglorum Ray bei Coburg.

S. 275. H. S.

Proceedings of the Zoolog. Society of London. Part II,

1. August 1877: Salvadori, Notes on some birds

mentioned by Dr. Cabanis u. Reichenow as collected in

Papuasia and in the Moluccas. S. 194. Es werden
Zweifel gegen einige Fundorts Angaben erhoben , die

vielleicht begriindet sind, in der citirten Liste mussten
die Fundorte aber naturlich so wiedergegeben werden,

wie sie vom Sammler auf den Etiketts verzeichnet

waren. Der Verfasser macht ferner die Mittheilung,

dass ihm die neue Rhipid. fuscescens unbekannt sei, und
zweifelt hinsichtlich Gracula gnathoptila, dass die fur

diese Art erwahnten Unterschiede von Gr. Kreffti, nam-
lich gelber anstatt weissen Baunhes und lefiederte an

statt nackter Kiefer, „geniigten, um die beiden Arten
zu unterscheiden" (!) , eine Anschauung iiber Species-

begriff, welche sich der Verfasser wohl erst fur diesen

Fall zu eigen gemacht hat. Wenn hingegen Gr. Kreffti

der von Dr. Sclater gegebenen Originalbeschreibung

entgegen die als Abweichungen fur gnathoptila er-

wahnten Charaktere selbst aufweist, dann frei-

lich konnen beide Arten zusammenfallen. — E. New-
ton, On a collection of birds from the island of Anjuan.

S. 295. Neue Arten: Zosterops anjuanensis, Tchitrea

vulpina, Ellisia longicaudata , Turdus Bewsheri, Turtur

comorensis. — Forbes, On the bursa fabricii in birds.

S. 304. Eine sehr wichtige Arbeit iiber dieses merk-
wiirdige Organ. Die Form desselben bei den verschie-

denen Vogelordnungen wird ausfuhrlich erbrtert und
durch Holzschnitte erlautert. Die Frage iiber den Zweck
desselben ist noch offen gelassen. — Taczanowski,
Liste des oiseaux recueillis en 1876 au nord du Perou
occidental par M.M. Jelski et Stolzmann. S. 319. —
Neue Gattung und Art: Gnathospiza Raimondii

;

ferner neue Arten: Haemophila Stolzmanni, Synal-

laxis tithys, Ochihoeca Salvini, Phyllomyias tumbezana
;
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Elainea leucospodia, Picumnus Sclateri, Turdus leucops.

— Ramsay, List of birds met with in Northeastern

Queensland. S. 335. Neue Art: Sittella albata. —
Marquis of Tweeddale, Description of three new-

species of birds from the Indian Region. S. 366:

Irichastoma leucoproctum , Chrysococcyx limborgi (Te-

nasserim); Brachypteryx Buxtoni (S. 0. Sumatra). —
Salvin, Description of a new genus and species of Oscines

from Costa Rica (Phainoptila melanoxantha). S. 367.

Stray Feathers, a Journal of Ornithology for India

and its dependencies. Vol. V, No. I 1877: Hume,
A first list of the birds of North-Eastern-Cachar. S. 1.

(Vermuthlich neue Art: Pomatorhinus Inglisi). —
Brooks, Observations on I1 alco Hendersoni. S. 48.

—

Bingham, A note on the nidification of Harpactes

oreskios. S. 50. — Hume, On Aethopyga Waldeni

(neue Art). S. 51. — Recently described species.

S. 53. Enthaltend : Picus manderinus, Alcippe fusca,

Niornis albiventris, Abrornis chrysea, Zosterops Austeni,

Alcippe magnirostris, Stachyris assimilis, Drymoeca Blan-

fordi, Horeites sericea, Suya erythropleura , Garrulax

nuchalis, Suya Khasiana. — Hume, Identity of Dry-
mocataphus fulvus Wald. and Trichastoma minor Hume,
Alcippe magnirostris Wald. and A. Phayrei Blyth,

distribution of Pierocles senegallus, Identity of Anor-

rhinus Austeni Jerd. and Craniorrhinus corrugatus Tern.,

Anew Turdulus (Turdulus Davisoni). S. 59—63.

Die Raubvogel Leutsehlands und des angrenzenden
Mitteleuropas von 0. v. Riesenthal (Verlag von
Th. Fischer in Cassel). VI. und VII. Lieferung: Herr
v. Homeyer hob bei Besprechung der III. Lieferung
dieses Werkes die „erneuten Fortschritte" hervor,

„welche Verfasser und Verleger in der Ausfuhrung der
Bilder gemacht haben". Diese Worte miissen wir bei

den vorliegenden neueu Lieferungen wiederholen. So-
wohl in der Darstellung wie in der lithographisehen

Ausfuhrung ist in jeder Hinsicht Vorziigliches
geleistet. Die Figuren zeigen Lebensfrische in Form
und Stellung, und die StafFage, welche ohne die Haupt-
sachen, die Figuren selbst, abzuschwachen, eine ausser-

ordentlich reiche , bis in die Details ausgefiihrte Aus-
stattung zeigt, liefert einen charakteristischen Moment
aus dem Leben der dargpstellten Vogel. Wir wieder-
holen, dass Bilder geschaffen worden, welche die Anfor-
derungen, denen sie zu entsprechen bestimmt sind, voll-

kommen erfullen. Mit den Tafeln halt der Text in

stetiger Vervollkommnung gleichen Schritt. Wenn das

lebhaft interessirende Werk schliesslich noch einen

Wunsch offen lasst, so ist es der einer schnelleren

Folge der einzelnen Lieferungen, und wir hoffen, dass

Verfasser und Verleger auch diesen Wunsch ihrer

Abonnenten befriedigen und die Vollendung nach Mog-
lickeit beschleunigen werden.

A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Ornithologen-Kalender
fur Ornithologen, Vogelzucnter, Sammler und Handler.

Der Unterzeiehnete beabsichtigt, einen Kalender
herauszugeben, welcher zuniichst die Namen aller jetzt

lebenden Ornithologen enthalten soil, die sich als Schrift-

steller bekannt gemacht haben, deren Geburtsjahr, Thatig-

keit, Werke und gegenwarligen Aufenthalt (zur Ermog-
lichung des Briefverkehrs genaue Postadresse). Die-

jenigen Herren Ornithologen, welche die zur Ausfiillung

fur diesen Zweck versandten Schemata noch nicht er-

hielten, werden im allgemeinen und eigenen Interesse

um Benachriehtigung gebeten.

Ferner wird der Kalender ein Verzeichniss der

ornithologischen Sammler bringen. Die hierauf beziig-

lichen Notizen, um deren Mittheilung die Herren Samm-
ler gebeten werden, mogen ausser der Postadresse die

Sammelobjecte genau bezeichnen (also ob lebende Vogel,

ob Balge, Eier etc. gesammelt werden). Es ist ferner

erwiinscht zu bemerken, ob Specialitaten im Tausch oder

Kauf abgegeben werden konnen, oder gewiinscht sind,

und Anderes der Art, was dem Einzelnen zur Mittheilung

geeignet erscheint.

Eine dritte Rubrik soil endlich Adressen von Thier-

und Naturalienhandlungen enthalten. Auch hierbei sind

ausfiihrlichere Angaben iiber Specialitaten u. A. erwiinscht

und werden kostenfrei pubiicirt, worauf die Herren
Handler mit dem Ersuchen aufmerksam gemacht seien,

recht bald betreflende Nachrichten dem Unterzeichneten

zuzuschieken.

Alle bis zum November eingehenden Notizen konnen
noch Aufnahme finden.

Berlin S. W., Grossbeerenstr. 52.

Dr. Reichenow.

Nenes vom Yogelmarkt.

Die Thiergrosshandlung von R. Schoebel in Griinau

b. Berlin erhielt Brillenloris (Trichoglossus concinnus

Shaw,) und einen B i s c h o f (Guiraca coerulea L.J, beide

Arten noch sehr seltene Erscheinungen auf dem euro-

paischen Thiermarkte.

Fragen und Ausknnft.

Anfrage.

Ist ein verbiirgter Fall bekannt, dass der Schwarz-
specht (Picus martius) in der Eiehe genistet hatte?

Bisher sind die Beobachtungen des Pastor L. Brehm,
nach welchem der Schwarzspecht nur in Kiefern und
Buchen seine Bruthohle meisselt, allein durch die

eine des Dr. Dybowski bereichert, wonach dieser

Vogel in Sibirien auch die Larchen-Baume benutzt. Da
man den Schwarzspecht vielfach in Eichenwaldungen
findet, so ist es sehr wahrscheinlich , dass auch diese

Holzart ihm zusagt; doch ist eine verbiirgte Thatsache

der Art noch nicht bekannt geworden. Um die Mit-

theilung ihrer Erfahrungen in diesem Falle mbgen da-

her die Leser angelegentlichst ersucht sein.

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

Druck G. Piitz'sche 13uehdruckorei (Otto Ilauthal) in Naumburg a/S.
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Der Kukuk in seinem Fortpflanzungsgeschaft.

Von Ad. Walter.

(Schluss.)

Ich habe in sehr verschiedenen Gegenden nach

Bohrsaugernestern geforscht, um Kukukseier darin zu
finden; ich habe die Werra-, Eulda-, Havel- und Elb-

ufer durchstreift und an einzelnen Punkten dieser Fluss-

ufer gute Ausbeute gemacht. Auf einer 3 Meilen langen

Strecke fand ich 9 Kukukseier in Gal. phragmitis- und
Gal. palustris-lSestem, und auch mein Begleiter eins im
G. palustris-^ est.

Es war zu Anfang des Juni, zu welcher Zeit

C. phragmitis theils vollzahlige Gelege hatte, theils

noch legte. C. palustris war aber noch mit dem Bau
des Nestes beschaftigt, hier und da fand sich auch schon

ein Ei vor. Alle diese 10 auf der 3 Meilen langen

Strecke aufgefundenen Kukukseier waren gleichfarbig,

alle spater entdeckten ebenfalls, ebenso die im folgenden

Jahre gesuehten. Der Unterschied sammtlicher Eier
ist kaum bemerkbar, in der Earbe sind sie grossten-

theils ganz gleich, nur die grauen oder graubraunlichen

Flecken auf der graubraunlichen Grundfarbe sind bei

einigen mehr bemerkbar als bei anderen. Diese grau-

braunen Eier finden sich nun haufiger in C- palustris-

als in C. phragmitis-^ esteru vor, obgleich sie den Eiern
des Uferschilfsangers, C. phragmitis, oft gleich gefarbt

sind und mit den Eiern des Sumpfrohrsangers, C. pa-

lustris, gar keine Aehnlichkeit haben, denn der Sumpf-
rohrsanger legt Eier, deren Grundfarbe ein zartes Blau-

lichweiss ist, auf dem meist nur am stumpfen Ende
aschgraue und olivenbraune Flecken vorkommen. Aber
noch mehr! In der Nahe des mit einem Kukuksei be-

legten C. palustris-'Nent fanden sich immer einige C.phrag-
mitis-N ester vor, die der Kukuk hatte benutzen konnen,

um seine gleichfarbigen Eier hiriein zu legen (denn
C. phragmitis war hier in grosserer Anzahl vorhanden
als G. palustris), aber er wahlte auch dann noch C. pa-
lust?'is-Nester, wenn diese noch nicht fertig gebaut waren.
Daher kam es, dass ich in unfertigen G. palustris-Nestevn

ein Kukuksei fand, zu dem erst am zweiten, sogar

erst am dritten Tage das erste Nestei gelegt wurde.
Mehrere nur mit einem Kukuksei belegte C. pa-

lustris-N ester erhielten keinen Zuwachs, weil C. palustris

nicht immer das Kukuksei annimmt; dagegen macht
C. phragmitis gar keine Umstande; es weicht ja auch
das Kukuksei nicht von der Earbe der C. phragmitis-

Eier ab.

Hierbei will ich jedoch bemerken, dass einige

Vogelarten die Eier des Kukuks nicht immer, manche
wohl gar nicht annehmen, selbst wenn die Farbe der

Kukukseier mit der der Nesteier iibereinstimmt, weil

sie sehr empfindlich sind und bei jeder geringen Storung
ihr Nest verlassen.

Der Grund nun, warum einige Kukuke in C. phrag-

mitis-, andere in C. palustris'N ester legen, liegt wieder
darin, dass eistere Kukuke in C. phragmitis-, die anderen
in C. palustris-Western erzogen sind.

Nun mag man meinen, der Kukuk mache einen so

feinen Unterschied nicht, konne die C. palustris- und
C. phragmitis-B ester nicht unterscheiden, sobald sie noch

keine Eier haben. Wer das meint, irrt sehr. Wie
viel vergebliche Miihe habe ich mir schon gegeben, um
in einem Gebiet, in dem der Kukuk jedes Jahr seine

Eier in Gartengrasmiickennester legt, auch einmal ein

Kukuksei in einem Neste der schwarzkbpfigen Gras-
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miicke zu finden ! Und doch ist in jenem Gebiet die

schwarzkbpfige Grasmiicke bei weitem haufiger als die

Gartengrasniiicke, und die Nester und namentlich die

Eier beider sind doch so ahnlich. Ich habe durch das

viele Suchen nach Kukukseiern in Nestern der schwar-

kopfigen Grasmiicke nur das erreicht, Mdass ich sehr

scheme Varietaten von den Eiern der schwarzkbpfigen

Grasmiicke entdeckte, besonders die rothe Varietat; ein

Kukuksei werde ich aber wohl nie in ihren Nestern

finden. Und doch mag in anderen Gebieten der um-
gekehrte Fall vorkommen.

Ebenso ist es in dem Gebiet, in dem der Kukuk
die Zaunkonigsnester benutzt. Bei weitem mehr Nester

der Phyllopneuste rufa, des braunen Laubsangers, als

Zaunkonigsnester finden sich dort vor, aber nie wird

hier ein Kukuk dieses dem Zaunkbnigsnest so ahnliche

Nest zur Brutstatte wahlen.

Dass der Kukuk seine Eier den Nesteiern anpasse,

ist also nicht zutreffend, dass sie haufig den Nesteiern

ahnlich sind, liegt, wie schon gesagt, in der unbe-

stimmten, stumpfen Farbe der Kukukseier. Als ich

friiher nicht die Gelegenheit hatte, in den verschiedensten

Gegenden genau und anhaltend beobachten zu konnen,

auch noch nicht die Eier in solcher Menge fand, wie

in den letzten Jahren, da war auch ich der Meinung,

es miisse immer ein gewisser Zusammenhang der Far-

bung des Kukukseies mit dem Ei des Nestvogels vor-

handen sein und das Ei des Kukuks dem der Zieh-

eltern ahneln. Daher fand ich denn auch Eier, die ich

fur Kukukseier hielt, die es aber gar nicht waren. Ich

habe in einem Goldammer-, in einem Neuntbdter- und
in einem Hausrothschwanz-Nest sogenannte Kukukseier
gefunden und finde sie noch in den Sammlungen mancher
Oologen, die aber alle nicht vom Kukuk stammen. Es
sind entweder Doppeleier oder Eier, die von Eiern

desselben Geleges in Farbe und Grbsse abweichen.

„Nur der feine Kenner", hort man sagen, „erkennt sie

als Kukukseier, und ich muss offen gestehen, dass ich

auch einmal so „ein feiner Kenner" war.

Jetzt sind meine Kukukseier von damals wieder

Goldammer- und Neuntbdtereier geworden oder ganz

aus meiner Sammlung verschwunden, und ich darf mich

nicht mehr riihmen, dieser „feine Kenner" zu sein.

Ich will indessen nicht gesagt haben, dass wirk-

liche Kukukseier nicht in Neuntbdtemestern vorkommen
konnten. Diese Neuntbdter-Kukukseier sind aber in

den Eiersammlungen zu haufig, was allein schon ein

Beweis ihrer Unechtheit ist. Nur im Nothfall, wenn
er kein passendes Nest auffinden konnte, wiirde der

Kukuk ein Wiirgernest wahlen; man frage sich aber,

ob der Neuntbdter sich wohl ein Ei vom Kukuk auf-

biirden lassen wiirde?

Der Neuntbdter ist ein alter Bekannter von mir,

aber deshalb keineswegs mein Freund; dennoch muss
ich zu seiner Ehre sagen, dass ein solcher Schwachling,

wie der Kukuk einer ist, nicht ungestraft sein Nest
besuchen diirfte. Er vertheidigt sein Nest gegen Baben-
vbgel und weiss sie sich vom Halse zu halten, einen

Kukuk wiirde er nach Gebiihr abweisen. Es konnte
ein Kukuk also nicht leicht ein anderes als ein ver-

lassenes Wiirgernest benutzt haben , und das diirfte

denn doch nicht oft vorkommen.

Diese falschen Kukukseier sind aber hauptsaehlich
die Veranlassung, dass an der Meinung, der Kukuk
passe seine Eier den gleichfarbigen Nesteiern an, konne
wohl gar den seinigen die Farbe der von ihm aufge-
iundenen Nesteier geben, festgehalten wird.

Herr Dr. Brehm nimmt an, dass der Kukuk in der
Regel erst da sein Ei unterbringt, wo bereits Nesteier
vorhanden sind. Als Begel kann ich dies nicht gelten
lassen, da mindestens eben so oft das Kukuksei zuerst

gelegt wird. Von den 20 im vorigen Jahre von mir
gefundenen Kukukseiern waren 12 friiher als die Nest-
eier gelegt worden; ob von den iibrigen 8 noch einige

den Nesteiern vorangegangen waren, konnte ich nicht

ersehen.

Beim Kukuk muss nun einmal alles aussergewbhnlich
sein, deshalb darf auch der eben dem Ei entschliipfte

nicht so aussehen wie andere junge Vogel. „Er macht
sich an dem unfbrmlich dicken Kopf kenntlich", sagt

Naumann. Und gerade, weil Naumann dies sagt, glaubte

ich im ersten Augenblick nicht, einen jungen Kukuk
vor mir zu haben, als ich am 7. Juli d. J. einen nackten,

3 Tage alten auffand.

Ich hatte friiher schon oft junge Kukuke gefunden,

einen ganz kleinen aber noch nicht. Bei diesem kleinen

war der Kopf nicht dicker als bei anderen jungen Vb-
geln von demselben Alter, und ich wusste zuerst nicht,

was ich aus ihm machen sollte. Da erblickte ich die

neben dem Nest liegenden 3 stark bebriiteten Nesteier,

und nun wusste ich , dass mein nackter Vogel ein

Kukuk war.

Ich nahm ihn in die Hand, betrachtete ihn von alien

Seiten, suchte immer noch nach dem „unfdrmlich dicken

Kopf", aber vergebens. Ich lief nach einem kurz zu-

vor mit nackten Jungen entdeckten Mbnchsgrasmiicken-
nest, nahm ein Junges heraus, ging zum Kukuk zuriick

und verglich beide Vogel mit einander; aber ich muss
gestehen, der Kukukskopf war verhaltnissmassig nicht

dicker als der der jungen Monchsgrasmiicke , und als

ich 2 Tage darauf einen jungen Neuntbdter neben den
Kukuk hielt, erschien mir fast der Neuntbdter noch
dickkbpfiger als der Kukuk. Naumann muss nicht Ge-
legenheit gehabt haben, einen ganz kleinen aufzufinden,

und hat, wie das auch aus seiner weiteren Beschreibung
hervorzugehen scheint, nach Berichten Anderer mit-

getheilt.

Mein kleiner Kukuk war am dritten Tage seines

Lebens weiss, d. h. hellfleischfarbig und blind, am fiinften

Tage hatten sich die Augen gebffnet, d. h. durch eine

schmale Spalte konnte man das glanzende Auge er-

kennen. Er war an diesem Tage noch nackt, doch am
ganzen Oberkbrper blaugrau gefarbt. Am siebenten

Tage hatte er schon Stoppeln, nur der Bauch war
ganz kahl und weiss. Die Stoppeln, die namentlich
auf dem Kopf sehr. lang und schwarz sind, tragt er,

wenn man ihn beruhrt, aufgerichtet, und dann sieht er

allerdings dickkbpfig und wegen der schwarzen stachel-

ahnlichen Kiele und Stoppeln hasslich aus. Behalt man
ihn langer in der Hand, so legt er die Kiele wieder
nieder und hat dann kein abstossendes Aussehen. Die
Augen sind an diesem Tage zur Halfte gebffnet. Er
konnte also am fiinften Tage schon sehen, nach Passler

war er am siebenten noch blind. Bei dem in Spiritus



155

aufbewahrten 7 Tage alten Kukuk sind die Kiele am
Kopf in aufgerichteter Stellung verblieben.

Wenn der junge Kukuk, sobald er Federn bekoniinen

hat, nicht beriihrt und gestbrt wird, bleibt er lange im
Nest und fiiegt erst etwa am zwanzigsten Tage aus.

Die Fiirsorge des Kukuks um seine Nachkomrnen-
schaft habe ich in meinen friiheren Mittheilungen

zwar nicht bestritten, aber doch in Frage gestellt. Ich

habe den Mangel an Fiirsorge durch Beispiele zii be-

weisen gesucht. Meine neuesten Beobachtungen haben

mich nur in meiner Ansicht bestiirkt. Die Fiirsorge des

Kukuks soil nun darin bestehen, dass das Kukuks-
weibchen, nachdem es sein Ei ins Nest gelegt hat, noch

das Nest im Auge behalt, wiederholt zu demselben
zuriickkehrt und von Neueni Eier und selbst Junge aus

dem Neste wirft. Ich habe diese Behauptung mehrerer
Ornithologen im vorigen Jahre bezweifelt, heute bestreite

ich dies geradezu.

"W. Passler und Andere versichern, gesehen zu haben,

dass das Kukuksweibchen jeden Tag ein Nestei aus dem
Neste der Pflegeeltern nahm und entfernte, und dass es,

als junge Nestvbgel ausgebriitet waren, zum Neste kam
und die Nestjungen weit fort trug.

Darauf will ich nur erwidern, dass erstens mir mein
schlichter Menschenverstand sagt, dass keine Nestjungen

ausgebriitet und auch nicht weggetragen werden konnen,

wenn die Eier regelmiissig Tag fur Tag entfernt worden
sind; dass zweitens, wenn der Kukuk wiederholt zum
Neste zuriickkehrt, um yon Neuem Nesteier zu ent-

fernen, die Anzahl der Eier abnehmen muss; sie nimmt
aber

;
wie die Erfahrung lehrt, entweder zu, oder sie

bleibt dieselbe. Noch nie habe ich bei spateren Besuchen
des Nestes, das ein Kukuksei enthielt, eine Abnahme
der Nesteier bemerkt, oft aber eine Zunahme.

Woher kommen denn die 5 oder 6 stark bebriiteten

Nesteier (neben dem Kukuksei), wie man sie ziemlich

haufig antrifft, und wie ich sie in diesem Jahr wieder
in einem Zaunkonigsnest und in einem Gartengras-

miickennest, -wo sie schon zum Durchbruch reif waren,

gefunden habe, wenn der Kukuk die Nesteier entfernt

haben sollte?

Hat Herr Passler noch nicht das voile Gelege
neben dem Kukuksei gefunden? Liegen nicht in seiner

Eiersammlung 4 bis 5 Nesteier neben dem Kukuksei?
Nun legen nicht einmal die Vogel fur gewohnlich

die voile Zahl der Eier, wenn der Kukuk sein Ei zu-

erst ins Nest gebracht hat, weil dieses schon das Nest
sehr ausfiillt; ich habe aber doch jedes Jahr ein oder

zwei voile Gelege neben dem Kukuksei gefunden. In

der Regel legen sie nach dem Kukuksei, d. h. fiir den
Fall, dass der Kukuk noch keine Nesteier vorfand, 3
Eier hinzu und briiten dann. So sagte ich auch im vo-

rigen Jahr in meinen ,,Beobachtungen in dem Leben
und Treiben dos Kukuks" wbrtlich: „Der Kukuk legte

in das kaum fertige Nest sein Ei, die Bachstelze legte

dann noch 3 Tage hintereinander ein Ei, am vierten

hbrte sie auf. Der Kukuk war aber schon am Tage
seines Eilegens nicht mehr bemerkbar, vorher hatte ich

ihn jeden Tag gesehen."

Mochten doch Alle, die Kukukseier auffmden, sich

von der Wahrheit des eben Uesagten dadurch iibcr-

zeugen , dass sie das Ei im Neste lassun und ofter

wieder zu ihm zuriickkehren. Doch denen , die schon

mehrmals Kukukseier gefunden haben, brauche ich das

nicht zu sagen, sie haben dieselbe Erfahrung gemacht
wie ich: dass der Kukuk nicht nach dem Legen, son-

dern nur b e i m Legen seines Eies die Nesteier entfernt.

Sollten die Ornithologen, die iiber wiederholtes Fort-

tragen der Nesteier aus eigener Anschauung berichtet

haben, wirklich iiberzeugt gewesen sein, sich nicht ge-

irrt zu haben, so hatten sie diesen Fall, da sie ja als

wirkliche Forscher bekannt sind, als seltene Aus-

nahme hinstellen miissen, denn vom Gegentheil sind sie

gewiss oft genug durch Erfahrung belehrt worden.

Dr. Gloger und W. Passler behaupten ferner, dass

der alte Kukuk die jungen Nestvbgel wegtrage, so weit,

dass man sie nicht wieder auffindet.

Wer gesehen hat wie ich, mit welcher Geschick-

lichkeit ein kleiner Kukuk, der noch nicht einmal fort-

kriechen konnte, einen andern jungen Vogel aus dem
Neste warf, wird iiberzeugt sein, dass das Hinauswerfen

nicht vom alten Weibchen ausgefiihrt wird; das besorgt

der junge Kukuk allein; der braucht seine Mutter nicht

noch zu bitten; denn die kommt doch nicht; sie hat

auch mehr zu thun, als sich um ihre Jungen zu

kiimmern. Wozu hatte sie sie denn in Kost und Pfiege

gegeben? Doch nicht, um alle Augenblicke einmal nach-

sehen und helfen zu miissen.

Obgleich nun schon aus Obigem zur Geniige hervor-

geht, dass die Ansicht: der Kukuk kehre nach dem
Legen seines Eies wieder zum Neste zuriick, um von

Neuem Eier und Junge hinauszuwerfen , eine falsche

ist, so will ich doch noch ein Beispiel erzahlen, das

meiner Meinung nach recht dafiir spricht, dass das

Weibchen Nestjunge nicht hinauswirft. Ausserdem mag
es als aussergewbhnliches Vorkommniss der Beachtung

werth sein.

Ich war am 13. Juli d. J. in den Wald gegangen

und hatte ein Zaunkonigsnest mit ziemlich fliiggen Jun-

gen gefunden. Zwei Tage spiiter kam ich wieder an

jene Stelle, um die Umgebung genauer als 2 Tage zu-

vor zu durchforschen. Zufallig beriihrte ich mit dem
Arm den Strauch, in dem die fliiggen jungen Zaunkonige

im Neste sassen, und sofort flogen 2 dieser niedlichen

Vbgelchen aus dem Neste.

Nur 2 im Neste? dachte ich. — Als beim Klopfen

ans Nest kein Vogel weiter herausflog, untersuchte ich

das Nest mit dem Finger und fiihlte ein grbsseres Ei.

Beim Herausnehmen erwies es sich als ein hiibsches

Kukuksei, unbebriitet und jedenfalls untauglich zur

Fortpflanzung. Zehn Schritt etwa von diesem Strauch

entfernt hing der obere Theil eines dichten Wachholder-

strauches, der in der Mitte geknickt war, mit der Spitze

zur Erde herab. Beim Durchsuchen des unteren herab-

hangenden Theils entdeckte ich ein Zaunkonigsnest, in

dem sich 1 Zaunkonigsei und 2 Kukukseier befanden,

dieselben, die ich oben beschrieben habe, ein recht dun-

kles graubraunes und ein helles stumpfgriines. In

Zeit von 5 Minuten hatte ich 3 Kukukseier gefunden,

ein Fund, wie er mir so ergiebig und zugleich so in-

teressant in solcher Spanne Zeit noch nicht vorge-

kommen ist.

In das erstere Nest hatte also der Kukuk ein un-

befruchtetes oder wenigstens zur Fortpflanzung untaug-
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liches Ei gelegt. Es schliipften daher nur die jungen

Zaunkbnige aus den Eiern, die am Leben blieben, weil

das Hinauswerfen nur der junge Kukuk, nicht der alte

besorgt.

Fur die Eiirsorge des Kukuks konnten nur Beob-

achtungen sprechen, die von bekannten Ornithologen

verbffentlicht worden sind.

In dem einen Falle kehrte das Kukuksweibchen,

als es bemerkte, dass es beim Legen beobachtet worden
war, nach dem Nest zuriick und trug das eben gelegte

Ei fort.

Ob Baldamus, der dies gesehen hat, sich nicht ge-

irrt, ob hier nicht eine optische Tauschung vorliegt,

lasse ich dahingestellt. Aber selbst zugegeben, dass

hier keine Tauschung obwaltete, lasst sich dieser sel-

tene Fall sehr gut erklaren, ohne einen Beweis fur die

spatere Fiirsorge des Kukuks abzugeben. Dass der

Kukuk Fiirsorge bis zu dem Augenblicke zeigt, in

welchem er sein Ei den spateren Pfiegeeltern iibergeben

hat, werde ich nie bestreiten, obgleich auch hier manche
Fahrlassigkeit vorkommt. Das Suchen eines passenden

Nestes, das sorgfaltige Hineinbringen seines Eies ins

Nest, das Hinauswerfen fremder Eier aus dem Nest,

die seinem eigenen Ei hinderlich sind : alles dieses ist

Fiirsorge fur die Nachkommenschaft. Sie hbrt aber auf,

sobald das Ei ungestbrt untergebracht ist. In dem
Falle nun, den Baldamus mitgetheilt hat, war das Ei

noch nicht sicher untergebracht, weil der Kukuk sich

beim Legen beobachtet sah; darum konnte seine Fiir-

sorge noch fortdauern.

Von dem Augenblicke an, in welchem das Ei sicher

untergebracht ist, hort jede Anhanglichkeit, jede Sorge

auf. Darum bleiben die Kukukseier, die von den Nest-

vbgeln nicht angenommen werden, liegen und ver-
derben; darum zeigt kein Kukuk, wenn man sich den

Nestern naht, die von ihm mit einem Ei belegt sind,

eine Besorgniss fur sein Ei. Ich habe das Kukuks-
weibchen gleich nach dem Legen in den nachsten Ge-
biischen angetroffen, ich bin an den Stellen, wo Kukuks-
eier zahlreich vorkommen, den Kukuken begegnet, bin

auch von ihnen bemerkt worden, aber immer haben sie

schleunigst das Weite gesucht, nie hat einer nur Miene
gemacht, sich mir zu nahen oder aus grosserer Ent-

fernung eine Schwenkung auszufuhren, um mich zu be-

obachten. Von Sorge und Angst, die jeder andere Vogel
bekundet, ist nichts zu bemerken.

Da belehrt uns nun freilich Herr v. Tschusi-Schniid-

hofen anders: Der stadtische Revierforster Amort in

Mbssnig fand vor vielen , vielen Jahren ein Kukuksei
in einem Grasmiickennest. Als er das letztere vom
Strauche, in welchem es stand, herabnahm , erschien

plotzlich der Kukuk und sah unter starkem Geschrei

der Entfernung des Nt stes zu. Der Kukuk folgte ihm
bis zu seiner Wohnung, setzte sich gegeniiber der

Hausthiir auf die Spitze eines Birnbaums und Hess

seinen klaglichen Ruf vernehmen. Der Vogel beob-

achtete auf diese Weise die Wohnungsthiir ununter-

brochen von Mittag bis in die Nacht hinein.

Ich will hierzu kurz bemerken, dass diese Mittheilung

von Herrn Amort ganz hiibsch erfunden ist und zum
allerliebsten Marchen gestaltet werden kann , dass sie

aber der Wissenschaft nur Schaden bringt.

Kein Vogel folgt dem, der ihm sein Nest mit Eiern
raubt, auf grbssere Entfernung oder auf langere Zeit

nach. Mit ihren Jungen kann man die Eltern fort-

locken, manche ziemlich weit, andere weniger weit,

noch andere gar nicht, wie ich das friiher oftmals ver-

sucht habe, um mir junge Vogel von den alten auf-

ziehen zu lassen. Den Eiern folgen sie nicht, nehmen
sie nicht einmal wieder an, wenn das abgenommene
Nest wieder an die alte Stelle gesetzt wird, sondern

verlassen sie fur immer.

Nun giebt es zwar einige Vogel, die dem Menschen
entgegenfliegen, ihm auch eine Strecke nachfolgen, wenn
er in die Nahe ihres Brutplatzes kommt, z. B. der Kie-

bitz, die gelbe Bachstelze, die Krahe etc. Sie thun dies

aber auch dann, wenn sie noch keine Eier haben, und
sie folgen dem Menschen ebensoweit, wenn er ihre Eier

gar nicht findet, wie dann, wenn er sie mitnimmt. Ueber
das Gebiet, das die Brutstatte umschliesst, gehen sie aber

nicht hinaus. Beim Kukuk bemerkt man dies Nach-

folgen nie.

Wenn Herr Amort sagt, dass der Kukuk von Mittag

bis Mitternacht auf ein und derselben Stelle geblieben

sei, so kennt er den Kukuk in seinem Betragen nicht.

Schon seine Fresslust treibt ihn an, sich hierhin und
dorthin zu wenden, um Nahrung zu suchen, denn er

kann nicht lange hungern, und ausserdem erlanbt ihm
sein unstates und unruhiges Wesen nicht, eine langere

Zeit an einer Stelle zu verweilen. Zum stundenlangen

Sitzen an einer Stelle, von Mittag bis Mitternacht, kann

er nur dadurch gezwungen werden , dass man ihn an-

bindet. Das hat Herr Amort nun nicht gethan, wohl

aber uns oder vielmehr dem Herrn Be'richterstatter

etwas aufgebunden, in der Ibblichen Absicht, ihm, dem
eifrigen Ornithologen, durch Erzahlen eines interessanten

Vorfalls eine Freude zu bereiten.

Es ist eine undankbare Aufgabe, diesem eigenthiim-

lichen, ganz aussergewbhnlichen Vogel, der durch den

Volksmund zu einem fast iibernaturlichen Wesen, zu

einem Propheten, zu einem Wunderthier erhoben worden

ist, so viel von seinem Nimbus, mit dem ihn selbst

"V ogelkundige umgeben haben, nehmen zu miissen, um
durch Wahrheit zur Klarheit zu gelangen; viel dank-

barer ist es, sich in riihrenden, tragischen Erzahlungen

wie oben, oder in spasshaften Bechsteinschen Anekdoten

zu ergehen oder auch in efiectvollen Mord- und Rauber-

geschichten zu seiner Verherrlichung beizutragen ; denn

diese werden selbst von denen gelesen, die wohl einen

Kukuk gehbrt, aber noch nicht einmal gesehen haben,

wahrend lange Beweise, die das Wunderbare auf das

richtige Maass zuruckfuhren , selbst den Kundigen er-

miiden. Aber mein Interesse, das ich fur die Vogel-

kunde, insbesondere fur diesen Vogel hege, hat mich

zu langen Auseinandersetzungen gezwungen.

Ueber einige Vogel Pommerns.
Von Dr. Th. Holland.

(Schluss.)

Ein abscheulicher, zudringlicher Geselle ist der Sper-

ling, P. domesticus, dessen Schadlichkeit durch seine

iibergrosse Menge noch empfindlicher wird. Zu jeder
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Jalireszeit wird er dem Garten verderblich, und wahr-

lich nicht gering ist dcr Schaden, den er in Scheunen
und auf Feldern dem Landmann am Getreide zufiigt.

Auf meinem Hofe, dicht vor meinem Fenster stehen zwei
Baume meiner friihen Pflaume, in deren Zweigen sich

stets eine Menge von Sperlingen umhertreiben. Im Friih-

jahr nun, als die Bliithenknospen an diescn Paurnen
anfingen zu schwellen, dafrassen die Sperlingc dieselben

in solcher Menge ab, dass stellenweise ganze Zweige
der Tragknospen beraubt waren, die Blattknospen aber

liessen sie unberiihrt; icb konnte dies sehr deutlich aus

meinem Fenster beobachten und mich nachher durch
Betrachten der Zweige noch von der Richtigkeit iiber-

zeugen. Auch von den Aprikosen bissen sie die Bliithen-

knospen ab und ebonso von den Stachelbeeren. Aber
die Raupen, die auf eben den Pflaumenbaumen in

mehreren grossen Nestern vorhanden waren, rlihrten

die Sperlinge, die am dicht dabei stehenden Hause in

mindestens 6 Paaren nisteten, nicht an ; auch die massen-
haften Kohlraupen blieben von ihnen verschont, nicht

aber die aufkeimenden Erbsen, Gurkenkorner, die siissen

Kirschen u. s. w.

Der Junikafer war dieses Jahr ziemlich haufig; die

Sperlinge kletterten in den von diesen Kafern befallenen

Strauchern umher, doch kein Kafer wurde von ihnen
beriihrt. Nur wie zum Zeitvertreib sah ich hin und
wieder mal einen Sperling einen Maikafer, einen Kohl-
weissling, eine Libelle jagen, wahrend dieselben sie

sonst ungefahrdet in Menge umschwarrnen konnten.

Auf dem hiesigen Bahnhofe haben viele Sperlinge

den Maschinenschuppen zu ihren Schlaf- und Ruhe-
statten gewahlt; von dem den abdampfenden Loko-
motiven ausstromenden Rauche werden ihre Federn so

eingerauchert, dass sie dadurch ein ganz schwarzliches

Aussehen erhalten.

Was vom Sperling, das gilt auch von den meisten

iibrigen Finkenarten, Vegetabilien (Samereien und dgl.)

bilden ihre hauptsachlichste Kost; Buchfinken habe ich

gerne die an Walder grenzenden Felder besuchen sehen,

wo sie sich mit besonderer Vorliebe iiber den eben
aufgekeimten Hafer hermachen. Trotzdem sind die-

selben doch aus asthetischen Griinden zu schonen.

So wenig wie die Sperlinge verdienen auch die

Dohlen und Krahen (Corvus comix) . Schonung. Gewiss
verzehren sie viel Gewiirm, niitzliches und schadliches

ohne Unterschied, aber eben so gewiss ist es auch, dass

sie sehr unter den Nestern und jungen Vogeln aufraumen
und auch die Jagdinhaber an jungen Hasen und Hiihnern
schadigen. Besonders angenehm sind ihnen auch Eier.

In meinem ausgedehnten Wiesenterrain, auf welchem
zahlreiche Numerous arquatus briiten, habe ich so recht

die Unthaten der Krahen beobachtet: in Menge durch

-

streiften sie die Wiesen und zerstorten die Bruten durch
Ausfressen der Eier. Die Regenpfeifer kannten ihre

Feinde auch sehr gut, iiberall verfolgten sie dieselben

mit hellem Pfeifen.

Wie gern aber untersuchen die Dohlen und Nebel-
krahen die Staarkasten nach den Jungen, ja auch das
Federvieh auf dem Gefliigelhofe ist vor ihnen nicht

sicher; so kam ich vergangenen Winter gerade dazu,

wie zwei Krahen sich auf eine englische Zwerghenne
gestiirzt hatten und dieser den Garaus zu machen

trachteten. Ganz besonders rauberisch und verwegen

aber sind sie zur Zeit, wenn sie Junge in ihrem Neste

haben. Im Herbste gehen sie gerne die Obstbaume,

namentlich die reifen Birnen, an, und eben wie ich dies

schreibe, hore ich wieder die Dohlen und Krahen in

meinem Garten, die sich sehr nach meinen reifen

Schmalzbirnen hingezogen fiihlen.

Die treuesten und wichtigsten Freunde des Forst-

wirthes sind ohne Zweifel die Drosseln ; aber wie wunder-

bar, den Sperling, der in der That wirklichen Nach-

theil bringt, schont man, die Drosseln dagegen, die so

ausserst niitzlich, fangt man in erschreckender Menge fort.

Gerade dem jetzt so haufig auftretenden Raupcn-

frasse wirken die Drosseln am energischsten entgegen,

zumal ihre grosse Anzahl es schon ermbglicht, dass sie

grosse Mengen dieser schiidlichen Thiere vertilgen; ich

habe in einem Reviere, in welchem durch Raupenfrass

arge Verheerungen angerichtet waren, die Drosseln in

grosser Anzahl sich sammeln sehen, wo sie mit grosstem

Eifer den gefahrlichen Waldverderbern nachstellten, in-

dem sie dieselben in ihren Schlupfwinkeln aufsuchten.

Kamen sie nun auch fur diesmal zu spat, da die

Raupen ihre Verheerungen schon angerichtet hatten, so

war es doch noch rechtzeitig genug fur andere Wald-

ungen, die sonst durch die Raupen noch hatten

leiden miissen; wie dies ja auch von den Spechten gilt,

von denen Prof. A 1 turn sagt, sie kamen zu spat mit

ihrer Hiilfe; ja ganz richtig, fur den jetzt befallenen

Baum ; aber sie retten durch das Todten vieler Insekten

viele andere Baume, die sonst den Kafern und ihren

Larven zum Opfer gefallen waren. Darin nun liegt ja

der grosse Nutzen der Drosseln und Spechte, dass sie

den schrecklichen Verheerungen vorbeugen, denn wenn

erst das Ungliick geschehen ist, dann freilich kommt
fur diesen Fall die Hiilfe zu spat.

In allererster Linie sind also die Drosseln nicht nur

zu schonen, nein auch sehr zu schiitzen; will man aber

den gebratenen Krammetsvogeln nicht ganz entsagen,

so sollte man den Fang doch erst dann beginnen, wenn

unsere einheimischen Brutvbgel fortgezogen und die

zahlreichen nordischen Gaste erschienen sind, und diese

Zeit mochte wohl fur unsere Gegend zwischen dem 20.

und 25. September eintreten.

Muscicapa parva ist in unserer Provinz iiberall in

geeigneten Revieren wohl gar nicht selten. Ich fand

inn in Vorpommern in hohen, mit Wasser, gleich ob

rieselnden Bachen oder stehenden Siimpfen, versehenen

Buchenbestanden , denen auch jiingere Buchen nicht

fehlten, immer aber in vielen Parchen bei einander.

Ebenso btobachtete ich die kleinen Fliegenfanger auch

in Hinterpommern. Der Vogel entzieht sich nur leicht

der Beobachtung, da er sich gerne in den hohen Kronen

aufhalt. Die Nester stehen in verschiedener Hbhe, ich

habe sie 5', aber auch iiber 20' hoch von der Erde

gesehen, entweder zwischen Stamm und Ast, oder in

einer Baunispalte oder Hohlung. Die Eier, gewohnlich

6 im Gelege, ahneln sehr den Rothkehlcheneiern, eben-

falls mit rothlicher oder griinlicher Grundfarbe. Das
Nest ist bei einigem Warten leicht zu finden, da das

Weibchen, sobald es Hunger verspiirt, eifrig nach dem
Mannchen schreit und dieses dann zum Neste fliegt.

Auf diese Weise fand ich auch ohne Miihe die Brut-
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platze der Meisen. Wahrend das Weibchen briitet, sucht

das Miinnchen die Nahrung fiir dasselbe; mit der Beute

fliegt es dann in die Nahe des Nestes und lockt das

Weibchen, das sogleich herbeikommt, den Bissen in

Empfang nimmt und dann zum Neste wieder zuriickkehrt.

Vom Kukuk erhielt ich in diesem Jahre einen jungen
ausgewacbsenen Vogel, dessen Untersehnabel ziemlich

dicht an der Wurzel im rechten Winkel nacb unten

gewachsen war. Derselbe trieb sich in der Nahe des

Forsthauses umher und wurde Anfang August geschossen.

Er war wohlgenahrt, jedenfalls durch seine Pflegeeltern,

da er sich selbst wohl nicht hatte das Eutter suchen

kbnnen.

Was nun die Eier der hiesigen Kukuke anbetrifft,

so ist es eigenthiimlich , dass die hiesigen Kukuke es

noch imnier nicht zu verstehen scheinen, ihre Eier in

der Earbung den Nesteiern der Vogel, welche dieselben

ausbriiten sollen, nachzubilden, und gleichwohl werden
trotz der grossen Verschiedenheit ihre Eier ausgebriitet.

Noch nie ist es mir gegliickt, eine Bestatigung jener

Behauptung zu finden, wie ich denn auch nie einfarbige

Kukukseier in den Nestern gesehen habe. Nach jener

Annahme miisste jedes Kukuksweibchen alien seinen

weiblichen Nachkommen die Eigenschaft verderben, ge-

rade so gefarbte Eier zu legen mit ausgesprochener

Vorliebe fur die Nester einer ganz bestimmten Vogelart.

Aber gesetzt, wir hatten ein Kukuksweibchen, dessen

Eier denen der Sylvia cinerea glichen und dieses Weib-
chen legte vorzugsweise seine Eier in Nester der S.

cinerea, nur als Ausnahmen auch, da es nicht so viele

Nester der S. cinerea findet, in andere, etwa in das

Nest von Anihus arboreus. Wenn nun in diesem Pieper-

neste ein junges Kukuksweibchen auskame , wurde
dieses nun von seiner Kukuksmutter neben der Eigen-

thumlichkeit, solche grasemiickenartigen Eier zu legen,

noch die Vorliebe fur Nester der & cinerea geerbt

haben, oder weiss das junge Kukuksweibchen, dass es

grasemiickenartige Eier erzeugt und sucht diese nun
vornamlich in Grasenriickennester zu legen? Oder wird
das im Pieperneste gross gewordene Kukuksweibchen
nun auch pieperartige Eier legen, urn diese abzusetzen,

auch soviel wie moglich Piepernester aufsuchen? Mir
will jene Annahme nach Allem, was ich zu beobachten

G-elegenheit hatte, nicht recht einleuchten.

Nach meinen Beobachtungen behalten die Kukuks-
eier stets ihre charakteristische Punkt- und Flecken-

zeichnung bei einer rothlichen, braunlichen, graulichen,

blaulichen oder grlinlichen Grundfarbung , wie diese

Grundfarbe ja auch bei anderen Vogeleiern, ja bei

manchen, z. B. Anthus arboreus, sogar in noch viel

hoherem Grade schwankt.

Dieser haufig ziemlich unbestimmte Ton in der

Grundfarbe und die so eigenthiimliche Punkt- und
Eleckenzeichnung bewirken es, dass ein und dasselbe

Kukuksei nicht selten den Eiern verschiedener Vogel
ahnelt, und legt das Kukuksweibchen nun diese Eier

gerade in derartige Nester, so glaubt man wohl eine

Bestatigung besagter Annahme gefunden zu haben, und
kommt noch einmal das Auffinden eines sogenannten

doppelten Eies hinzu, so ist nun vollends aller Zweifel

gehoben.

Dass ein Kukuksweibchen auch wohl einfarbige Eier

legen kann, will ich gerne fur moglich halten, ein

Gleiches finden wir ja auch bei anderen Vdgeln, so

rein weisse Eier bei S. cinerea. Diese Abweichung

mag dann vielleicht auf einer Verbildung derjenigen

Organe, welche die Schale und Earbe erzeugen, beruhen.

Ferner will es mir scheinen, als lege ein und das-

selbe Weibchen immer nur solche Eier, die sich in

Eorm, Grundfarbe und Zeichnung gleich bleiben und

durch diese Uebereinstimmung als Eier desselben Weib-

chens sich kenntlich machen , mogen die Nesteier nun

Earbe und Zeichnung haben, wie verschiedene von ihnen

immer nur moglich. So fand ich in nachster Nahe

beieinander je ein Kukuksei in den Nestern von Sylvia

hortensis, Phyllop. sibilatricc und Hypolais hortensis, also

Vogel, deren Eier ganz von einander abweichende Far-

bungen zeigen. Diese Kukukseier glichen sich so voll-

kommen, wie man es nur von Eiern eines Geleges er-

warten kann, sie hatten die gewbhnliche langliche Form,

eine mattgriinliche Grundfarbe und trugen dunklere

verwischte langliche Flecken, die am stumpfen Ende

etwas kranzformig geordnet waren. Diese Eier wiirden,

ausgenommen die mehr giiinlicke Farbung, den Eiern

der Sylvia nisoria ahneln, die aber in der ganzen dor-

tigen Gegend nicht vorkommt.

Von einem andern Weibchen riihren zwei Eier her,

die sich durch ihre Foimi besonders auszeichnen. Beide

sind kugelrund, bei blaulicher Grundfarbe mit ver-

wischten, grauen Flecken marmorirt, zerstreut zwisehen

ihnen schwarzliche Piinktchen. Das eine lag im Neste

von Sylvia atricapilla, das andere nahe dabei im Neste

von Motacilla alba. Ich habe diese Eier mit den Eiern

aller hiesigen Singvogel verglichen, aber nirgends eine

Aehnlichkeit herausfinden konnen. Weiter habe ich in

ein und derselben Gegend in diesem Jahre Kukukseier

in Nestern von Sylvia cinerea, Anihus arboreus, Troglo-

dytes parvulus, Motacilla alba, Pratincola rubetra mit

griinlicher, braunlicher und hellblaulicher Grundfarbe,

nie aber eine Aehnlichkeit mit den Nesteiern heraus-

gefunden.

Wir sehen also, dass die kleinen Vogel die viel

grosseren Kukukseier doch ausbriiten, mogen die be-

treffenden Eier auch noch so sehr von den ihrigen ab-

weichen. Warum hat denn noch Niemand, der solche

den Nesteiern so iiberaus ahnliche Kukukseier gefunden

hat, diese Eier unberiihrt liegen und ausbriiten, viel-

leicht auch noch, um Irrungen zu vermeiden, durch

Zeugen diesen Fall constatiren lassen? Dann hatten

wir doch einen sicheren Nachweis erhalten, ob besagtes

Ei nun wirklich ein Kukuksei war oder ein sogenanntes

Doppelei, und dies Ei hatte dann der Wissenschaft mehr

geniitzt, als durch die Aufbewahrung in Sammlungen,

wo die Echtheit als Kukuksei denn doch noch manchem

Zweifel begegnen wird.

Am 18. April d. J. wurde mir ein bei Stolp ge-

schossener Merops apiaster iiberbracht.

In Betreff der Mtiven und Seeschwalben nibehte ich

bemerken, dass der 1. Mai als Anfang der Schonzeit

fiir die Eier derselben wohl nicht gliicklich gewahlt^ist.

Am 1. Mai hat bei uns noch keine Move und See-

schwalbe gelegt. Ich fand z. B. auf der Insel Buden,

wo die Vogel ganz ungestbrt briiteten, die frischen Ge-

lege in der Zeit vor den letzten Tagen des Mai an;
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wurde man nun etwa den 1. Juni als Anfang der

Schonzeit ansetzen, so kdnnte den Vdgeln, was eben

fur die betreffenden Eigenthumer von Bedeutung ware,

unbeschadet das erste Gelege genommen werden; ihrer

Vermehrung wiirde dadurch nicht der geringste Ab-

bruch geschehen, nein im Gegentheil wiirde ihnen dann

viel erfolgreicherer Schutz zu Theil werden.*
1

)

Dass die Moven und Seeschwalben , welche die un-

fruchtbaren Inseln in der See bewohnen, sich namentlich

zur Brutzeit, wo sie sich nicht allzuweit von ihren

Brutplatzen entfemen, nicht von Gewiirm, von Insecten

und deren Larven, die sie in der See vergeblich suchen

wiirden, leben, sondern von Seethieren und in erster

Reihe von allerlei Fischen, habe ich vielfach Gelegenheit

gehabt, zu beobachten.

Am 10. Juni d. J. fand ich ein Nest von Podiceps

cristatus, in welchem drei Eier dieser Art und ein Ei

der Fulica atra lagen.

Eudytes arcticus wird an der Kiiste gar nicht selten

auch an den zum Eischfange ausgelegten Angeln ge-

fangen. Mehrmals erhielt ich lebende, an der Angel

gefangene Exemplare, die sich leider aber immer nicht

lange auf meinem Teiche hielten, da sie durch den

Angelhaken denn doch zu sehr verletzt waren. Mit

grosser Kraft tauchte der Taucher, urn zu fischen, unter

das Wasser und schoss dann weite Strecken unter dem-

selben fort. Auf dem Lande schieben sie sich sehr un-

beholfen fort, die Eiisse sind seitlich nach vorn und

aussen gerichtet , sonst aber wenig beweglich. Der

Korper liegt ganz auf den Fiissen und vernidgen die

Taucher sich nicht, wie die Steissfiisse, auf den Eiissen

emporzurichten.

Einige seltene Erscheinungen in der Vogelwclt
der letzten Jahre in hiesiger Gegend.

Von E. P. v. Homeyer.

Stria; nisoria, die Sperbereule, traf ich am 24.

April vorigen Jahres bei einer Fahrt auf der alten

*) Vergl. No. 3 1877, S. 22 dies. Bl. D. Red.

Werfte nach Danzig, etwa 1V2 Meile von Stolp. Die
Kunststrasse ist mit grossen Pappeln bepflanzt und leb-

haft befahren. Der Vogel flog von Baum zu Baum,
kehrte jedoch nach einiger Zeit wieder an die erste
Stelle zuriick, war sehr vorsichtig und gelang es mir
nur nach langerem Bemiihen und mit Hiilfe einer An-
zahl Krahen, welche die Eule verfolgten und dieselbe
veranlassten , sich zu verstecken , einen erfolgreichen
Schuss anzubringen.

Im ersten Augenblicke nun glaubte ich einen Sperber
vor mir zu haben, aber sehr bald erkannte ich mit voller

Sicherheit die immerhin hier seltene Eule, wenn dieselbe
auch keineswegs so selten ist, wie dies von manclier
Seite geglaubt wird.

Turdus atrigularis, die schwarzkehligeDrossel,
wurde in hiesiger Gegend vor zwei Jahren in zwei
Exemplaren in den Dolmen gefangen, von denen ich

die eine fur meine Sammlung erhielt.

Merops apiaster , der Bienenfresser, wurde in

diesem Jahre im April und zu einer Zeit, wo nach
sehr warmen Tagen noch ein leichter Schneefall einge-

treten war, auf der Feldmark Stolp durch Herrn Lieu-
tenant Fuchs erlegt.

Ganz zu derselben Zeit wurde ein Vogel auf einem
Gute bei Anclam beobachtet, der in dem Schafstall aus
und ein flog, um dort bei der eingetretenen plotzlichen

kalten Witterung Fliegen zu fangen, und welcher mit
grosser Wahrscheinlichkeit als Bienenfresser anzu-
sprechen ist. Ein solches gleichzeitiges Vorkommen von
Vogeln ausserhalb ihres gewohnliehen Wanderbezirkes
ist eine haufige Erscheinung. Der Bienenfresser ist

iibrigens schon mehrfach friiher in Pommern und Preus-
sen erlegt.

Pastor roseus, die Rosendrossel, welche im Jahre

1875 in fast ganz Deutschland beobachtet wurde, ist

mit grosser Wahrscheinlichkeit von einem zuverlassigen

Beobachter auch in hiesiger Gegend und zwar ganz in

der Nahe von Stolp gesehen.

Stolp in Pommern.

Jahresversainmlung
der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellscliaft.

Die diesjahrige Jahresversammlung der Allgemeinen

Deutschen Ornithologischen Gesellschaft hat in den Ta-

gen vom 15.— 17. September in Dresden stattgefunden.

Wenn sich dieselbe auch — gegen alles Erwarten —
nicht eines sehr starken Besuches zu erfreuen hatte, so

ist doch der Verlauf der Sitzungen als ein wohlbefrie-

digender zu bezeichnen. Meiner Meinung nach sind die

Jahresversammlungen hauptsachlich dazu bestimmt, Be-

kanntschaften anzukniipfen, die verschiedenen Mitglieder

einander naher zu bringen, Bekannten und Freunden

Gelegenheit zu geben , sich wieder zu sehen und nicht

sowohl schon Fertiges zu erortern, als auch namentlich

das Unfertige zur Besprechung zu bringen und dadurch

zu neuen Untersuchungen anzuregen. Nicht in den

officiellen Sitzungen liegt der Schwerpunkt dieser Con-

gresse. Im engen Kreise, im kleinen privaten Geplauder
wird liber dieses und jenes gesprochen, die Meinungen
werden klar gestellt und ubereinstimmendc Ansichten

Vereins-Angelegenheiten.

gewonnen. In diesem Sinne waren auch die Tage, die

die Mitglieder der ornithologischen Gesellschaft in

Dresden verbracht, nicht verloren.

Freitag den 13., Abends 7 J
/2 Uhr, eroffnete der

President der Gesellschaft, Herr E. von Homeyer,
die Versammlung und begriisste die anwesenden Mit-

glieder. Herr Dr. Reichenow erstattet an Stelle des

durch Krankheit verhinderten Herrn Prof. Cabanis
einen langern Bericht iiber die Lage der Gesellchaft

im verflossenen Geschaftsjahre und bittet um Decharge
fiir die vorgelegten Rechnungen. Die Priifung derselben

wird einer Commission, bestehend aus den Herren
Hecker, Thienemann undHenrici, iibertragen.

Eingehende Besprechungen und Aufstellung des Pro-

grammes fur die Sitzungen der nachsten Tage fiillen

den Abend.
Am Sonnabend den 14., friih 10 Uhr, versammelten

sich die Mitglieder in den Raumen des konigl. zoolo-

gischen Museums zur ersten Sitzung. Herr Geh. Reg.-

Rath von Kiesenwetter, President der Gesellschaft
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Isis, der an Stelle des abwesenden Herrn Director Dr.

A. B. Meyer in iiberaus liebenswiirdiger Weise die

Aufstellung des Prograrnnis, soweit dasselbe nicht von

geschaftlichen Angelegenheiten besetzt war, iibernommen

hatte, keisst zunachst in einer langeren Ansprache die

versammelten Ornithologen ini Namen der Stadt Dresden

und der Gesellschaffc Isis herzlich willkommen. Herr

von Homeyer spricht den Dank der ornithologisohen

Gesellschaft aus. Die Sitzung beginnt niit der Ver-

lesung der eingegangenen Zuscbriften derjenigen Mit-

glieder, die zu ihrem Bedauern verhindert sind, an den

Verhandlungen Theil nebmen zu konnen. Es folgt als

dann die statutenmassige Wahl der Ausschussmitglieder.

Die Herren von Pelzeln, Heine sen. und Dr. Bei-
c h e n o w wurden wieder gewahlt und an Stelle des

Herrn von Heuglin, den die Gesellschaft durch den

Tod verloren hat, Herr Graf Bode rn in Breslau. Mit

Bezug auf die Zeit der nachsten Jahresversammlung —
der Ort dafur ist bekanntlich Berlin — wird beschlossen,

dieselbe in die Michaelis-Schulferien zu legen und ge-

nauere Bestimmungen dariiber deni Gesammtvorstande

zu iiberlassen. Nach Erledigung dieser geschaftlichen

Angelegenheiten bespricht Herr Dr. Beich enow eine

Anzahl auf ornithologischem Gebiete neu erschienener

Arbeiten und Werke. Zugleich weist er auf mehrere

grosse Prachtwerke hin, welche von Herrn Dr. Meyer
im Sitzungssaale ausgelegt worden waren. Nach diesen

Mittheilungen erhielt Herr Pastor Thienemann das

Wort, der den Abriss eines Jahresberichtes iiber die

Zwergtrappe in Thuringen gab. Herr Schalow halt

einen Vortrag iiber: Lanius scliach L. und verwandte

asiatische Wiirger. Der Vortragende erlautert kurz die

einzelnen Arten, bespricht ihre v:rwirrte Synoaymie,

ihr Vorkommen, Lebensweise etc. Der Vortrag, der

sich auf eine grossere Arbeit stiitzt , wird im J ournal

abgedruckt werden. Herr Grunack legt eine Anzahl

seltener Eier aus seiner Sammlung vor: Grus antigone

Pall., Calamoherpe capistrata Sew., Alauda tartarica Pall,

und bespricht dieselben. Den Schluss der Sitzung bil-

det ein langerer Vortrag des Priisidenten liber: Die

Bedeutung und Bichtung des Vogelzugs. Hieran schliesst

sich eine lebhafte Discussion. Der Vortrag selbst wird

als Anlage zu dem Bericht iiber die Versammlung im

Journal zum Abdruck gelangen. Nach eingehender

Besichtigung des zoologischen Museums unter Eiihrung

des Conservators Herrn Burner wurde die Sitzung um
1 Uhr gesehlossen. Das Diner fand in den Baumen
des Zoologischen Gartens statt. Nach demselben wurde
der Garten unter der Eiihrung des Herrn Director

S c h o p f f besichtigt.

Am Sonntag wurde, dem Programme gemass, ein

Ausfiug nach dem bei Dresden gelegenen Jagdschlosse
Moritzburg unternommen. Das Schloss wurde besichtigt

und dann das Mittagessen in dem kleinen in der Nahe
liegenden Gasthofe eingenommen. Leider gestattete

das eingetretene starke Begen wetter keine weiteren

Ausfliige in die Umgegend des Schlosses, und die Mit-

glieder kehrten daher bereits friih nach Dresden zuriick,

wo man bis zum spaten Abend beisammen blieb.

Die Montagssitzung fand wiederum im zoologischen

Museum im Zwinger statt. Herr von Homeyer
theilte zunachst einige im Laufe des gestrigen Tages
noch eingegangene Schreiben mit. Alsdann erstattet

die Commission zur Priifung der Bechnungen die ge-
wiinschte Decharge. Mit Bezug auf das Budget fur

1878 wird beschlossen, dasselbe auf Grundlage des fur

das laufende Jahr giiltigen zusammenzustellen und
die Annahme dieses Entwurfes dem Gesammtvorstande
zu iiberlassen. Herr Inspector Wiepken verliest eine

langere Arbeit: Zur Vogelfauna der Nordseeinsel Wange-
rooge, sowie iiber: Eine kleine ornithologisch interessante

Insel (bei Vegesack). Beide Vortrage werden im
Journal veroffentlicht werden. Herr Schalow erstattet

einen eingehenden Bericht iiber die Thatigkeit des Aus-
schusses fur Beobachtungsstationen der Vb'gel Deutsch-
lands, sowie iiber den ersten Jahresbericht, der inkiirzester

Zeit erscheinen wird. Nach kurzen Discussionen schliesst

d er Pra?ldent die Sitzung und somit die Jahresversammlung.
Der warmste Dank der ornithologisehen Gesellschaft

fur all' die Annehmlichkeiten der Dresdener Tage
richtet sich zunachst an Herrn Geh. Bath von Kiesen-
wetter, der mit liebenswiirdigster Bereitwilligkeit fiir

Alles gesorgt und seine Zeit der Gesellschaft geopfert

hat. Der gleiche Dank gebiihrt Herrn Apotheker Bley,
Secretar der Gesellschaft Isis, Herrn Director S c h o pff
vom Dresdener zoologischen Garten und Herrn Director

Dr. A. B. Meyer, Mitgliede der Gesellschaft, welcher,

obwohl verhindert personlich an den Sitzungen Theil

zu nehmen, in ausgedehnter Weise Vorbereitungen fur

die Aufnahme der Versammlung getroffen hatte.

Tausch- UBid Kauf-Verkehr.
Junge Wellenpapageien eigener Zucht, 1 junger

zahmer Staar, sowie verschied. andere Singvogel werden
billig abgegeben. [113] A. Opitz. Bodenbach.

Fiir Schulsammlungen und fiir Natnrfreuude
habe ich immer eine Anzahl naturgetreu aufgestellter

Saugethiere und Vbgel vorrathig, welche theils in ein-

fachen, theils in activen Stellungen oder im Jugendalter

mit den Eltern zusammen Eamiliengruppen darstellen,

von denen ich immer Einzelnes oder auch grossere Par-

thien abgebe. — Des ofteren Wechsels und der Ver-

schiedenheit der Darstollung wegen fiihre ich kein Ver-
zeichniss und bitte daher, mir gefalligst etwaige Desi-

derata angeben zu wollen, wonach ich umgehend iiber

die Darstellung und den Preis der in Frage gestellten

Exemplare Bericht erstatten werde.

Stuttgart im Oct. 1877, L. Martin,
Werderstrasse 9. [H4] Conservator.

J±. liriclieldoi-ff, [111]
Naturalien - Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Lager von ausgestopften VSgelll, Vogelb31geu, Eieril,

Concliylien, sowie siimmtlicher Insecten-Klassen, be-

sonders Dlacrolepidoptercii, Colcopteren etc. Fang-

und Praparir-Werkzengo jcder Art, sowie Lager von

Insectennadein. Preislisten gratis und franco.

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

Druck: G. Piitz'sche liuehdruokerei (Otto llautlial) in Naumljurg a/S.
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Aus dem Leben der Sumpf- und Wasservogel des bstlichen Europas.

Von L. Martin.

Schon sind es iiber zwanzig Jahre, als ich mich eine

geraume Zeit in der liebcnswiirdigen LFnigebung des

Grafen W. in Galizien befand, der mit riihmenswerthem
Eifer es ebenso trefflich verstand, die rauhe Scholle

mit saftigem Griin zu decken, als dem Sport und der

Wissenschaft obzuliegen. Waren die taglichen okono-

mischen Geschafte besorgt, so stand alsbald die langge-

streckte polnische Britschke vor der Thiir, auf welcher

sich der nie fehlende gestrenge Despot der Hiihner- und
Jagdhunde, unser Jagdbursche, mit seiner Meute bereits

placirt hatte. Der Graf und ich liessen nicht lange

auf sich warten, und fort ging's oft in rasender Eile,

bei welcher wir angesichts des antediluvialischen Weges
unser zartes Leben nur der ausserordentlichen Lange
unseres eben nicht nach englischem Geschmack gebauten
Fahrzeuges verdankten. Entweder trug uns diese rad-

gezierte Arche zu nahen oder entfernten Teichen, oder

sie brachte uns in die weite grenzenlose Steppe oder

an die TJfer des ins schwarze Meer sich ergiessenden

Dniester.

Diesmal geht unsere Eahrt aber nur bis an den
etwa eine halbe Stunde entfernten nachsten Teich, der

nur ein kleines Glied in einer fortlaufenden Kette von
Teichen der grossten Art bildet.

Es war ein dicht verschleierter Morgen des Monat Marz,

welchem nach vielen Kampfen mit der feuchten Atmo-
sphare endlich ein schoner sonniger Tag zu folgen

pflegt. Wir hatten am Abend vorher in Erfahrung ge-

bracht, dass mit einbrechender Dunkelheit eine grosse

Schaar wilder Ganse sich in dem oberen, mehr gras-

als schilfreichen Ende des Teiches niedergelassen, urn

dort der Nachtrnhe zu pflegen. Ueber Eaeht hatten

die oberen Luftschichten durch klaren Himmel einen

bedeutenden Warmeverlust erlitten und wirkten auf
solche Weise spater hemmend und iriederschlagend auf

die aufsteigenden Diinste. Je naher dem Aufgang der

Sonne, desto dichter webte sich der feuchtkiihle Schleier,

dass selbst nahe Laute schon in kurzer Zeit klanglos

verhallten. In solchen Momenten pflegen die Sinne der

Menschen und selbst die der Thiere ihre Dienste ganz-

lich oder doch theilweis zu versagen , weshaib die

minder begabten nicht selten ganz rathlos zu werden
pflegen. Diese Erscheinung tritt bei den sonst so iiber-

aus scheuen Gansen in solchen Verhaltnissen ganz be-

sonders leicht ein, und da wir diesen Zustand kannten,

so benutzten wir die Gelegenheit, um eine womoglich
grosse Anzahl derselben zu erlegen.

Wir naherten uns vorsichtig der Gegend, wo die

Ganse etwa liegen mussten, bis wir zuletzt durch ein-

zelne Stimmen derselben von ihrem Dasein uberzeugt

waren. Doch wir hatten uns durch das Gehor um ei-

nige hundert Schritte in der wirklichen Richtung ge-

tauscht, denn die Ganse lagen nicht, wo wir sie ver-

mutheten, sondern hinter einem sehr breiten und tiefen

Graben, den wir nicht tiberspringen konnten, dagegen

auf die zeitraubendste Weise umgehen mussten. Dies

brachte uns den grossen Nachtheil, dass wir erst gegen
das Ende des starksten Nebels bei den Gansen ankamen,
welche, nichtsBoses ahnend, eben im Begriff sein mochten,

die Weiterreise zu besprechen. In solchen Augenblicken

wird oft das Herz des mordlustigsten Menschen senti-

mental, wo man das unausbleibliche Geschick so vieler

lebenden Wesen in der Spitze des rechten Zeigefingers

hat, und ich gestehe es gern, dass solche Affectionen
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micli oftmals von den besten Erfolgen des Jagdgliiekes

abgehalten haben. Ein Freund der Bcobachtuug gewinnt

auch in der Kegel weit mehr dabei, wenn er so spat

als moglich schiesst, denn eine grosse Menge der inter-

essantesten Thatsachen gehen ihm verloren, wenn er

als nie ruhender Nimrod rastlos einherschreitet und
mordet. Aber die Gefiihle des Mitleidens wechseln ab

in der menschlichen Seele mit den Vorstellangen ma-
teriellen Nutzens oder mit dem Ehrgeiz wissenschaft-

licher Entdeckung, wie es hier der Fall war, und dieser

behielt zuletzt die Oberhand.

Die erste Gans stieg auf, und ein dumpfer Schuss

brachte sie herab unter ihre erschreckten rathlosen Ge-

schwister. Ein hundertstimmiges angstvolles Gesohrei

entstand unter ihnen, und keine wagte es, von der an-

dern sich zu entfernen. Eine zweite, dritte, sechste und
zehnte fiel, aber jetzt war der morderische Spass zu

Ende. Die inzwischen schon hoch stehende Sonne hatte

langst wie eine matte Scheibe unser blutiges Treiben

beleuchtet. Da plotzlich sandte sie einige freundliche

Strahlen unter die geangstigten Vbgel, und dieser ein-

zige Moment war hinreichend, die hart bedrangten Thiere

zur Orientirung zu bringen. Sie stiegen unter ohren-

schneidendem Geschrei plotzlich alle auf und flogen

dicht gedrangt dem freundlichen Gestirn entgegen.

Es waren Saatganse, die von der neueren Ornitho-

logie in Anser segetum, intermedins und arvensis getrennt

worden sind, ohne mit Evidenz naohweisen zu konnen,

worin der wirklich stichhaltige Untersohied dieser Arten

eigentlich liegt. Die Saatgans, welche wir im Spatherbst

in hoher Luft und in znm Theil hochst regelmassigem

schiefen Winkel iiber uns hinweg von Osten nach Westen
ziehen sehen , wird zu dieser Zeit auch manchenorts

Schneegans genannt, indem sie, kaltes Wetter ahnend,

diesem entfliegt, das spater ihren Fliigelschlagen auch

wirklich naeheilt und unsere Fluren mit weissem
Schleier deckt.

Der Zug der Vbgel hat schon im Alterthum die

Aufmerksamkeit der Menschen in hohem Grade erregt,

und wir wissen es aus der Geschichte, welche folgen-

reiche Deutungen aus demselben geweissagt worden
sind. Fiir unsere niichterne Anschauung hat derselbe

jedoch langst diesen mystischen Reiz verloren, ohne da-

bei gerade sagen zu konnen, dass wir um so vieles

verstandiger waren als unsere Voreltern. Dagegen aber

hat er bei uns ein grosseres Interesse selbst gewonnen,

und wir erfreuen uns jetzt gem an den schonen Fi-

guren, die er theilweise unseren Augen darbietet, und
bewundern die physischen Gesetze, nach denen er von
den fliichtigen Aeronauten ausgefuhrt wird. Je nach

dem entgegenwirkenden Druck der Luft ordnen sie

ihre Phalanx, die bei heiterem Himmel oft eine gerade

und querhinziehende Linie, andernfalls einen spitzen

Winkel bildet. 1st der vorausfiiegende Vogel ermiidet,

so schweift er ab nach hinten und wird durch den fol-

genden ersetzt, und wechseln sogar die gegenseitigen

Eeihen ab, um den Luftdruck auf die andere Kbrper-

halfte wirken zu lassen. So ziehen sie hin, mit einer

Schnelligkeit und Eile, als wiirden sie von einem bbsen

Geschicke verfolgt, indess das nachschauende Auge des

Menschen das Gemiith zu stillen herbstlichen Betrach-

tungen stimmt. Aber ganz andere Gefiihle beherrschen

uns, wenn sie als Boten des nahenden Friihlings wieder-

kehien und da als hungrige Gaste auf unsere Saatfelder

sich niederlassen , um neu gesattigt und gestarkt den
Zug nach dem fernen Nordosten fortsetzen zu konnen,

wo sie ihrem Brutgeschafte obliegen.

Die Saatganse briiten von Livland an bis gen Ar-

changel hinauf und vielleicht selbst durch ganz Sibirien,

iiberall , wo sie bruchiges wasserreiches Land finden,

und wenn man nach ihrer grosseren Schwesterform, der

Graugans , schliessen darf , welche jetzt noch ziemlich

haufig auf einzelnen grossen Teichen und Briichen des

mittleren Deutschlands, auch in Schlesien und Pommern
briitet, so legen sie wahrscheinlich auch wie diese an
8— 14 Eier, welche in einem kunstlosen Neste von Schilf

und Binsen in 27—28 Tagen ausgebfiitet werden.

Zu dieser Familie der Grauganse gehoren noch drei

hochnordische Arten, von welchen die Blassgans noch

am haufigsten, die Zwerggans aber schon sehr selten

sich bis nach Deutschland verfliegen, wahrend die bis

aufdiepechschwarzenSchwungfedern, dengelbenSchnabel

und solche Fiisse ganz schneeweissen Polarganse sich

ausserst selten von den eisigen Landerstrecken des nbrd-

lichsten Amerika und Kamtschatkas bis zu uns verfliegen.

Nicht minder interessant sind fiir uns die eigent-

lichen Meerganse, welche vom hbchsten Norden, als

Gronland, Spitzbergen und anderen Gegenden des Po-
larkreises, die Kiisten der Nordsee zum Winterquartier

wahlen, ohne aber mehr als hbchstens einige Meilen ins

Binnenlandzudringen. Die schone weisswangige Gans und
die Bernikelgans sind es, welche in ungeheuren Schaaren

die Eilande der holsteinischen und danischen Kiisten

besuchen, von welcher letzteren man in fruheren Jahr-

hunderten in England und Holland fabelte, dass sie aus

der Bernikelmuschel, welche sich an festen Gegenstanden
im Meere ansiedelt, entstanden.

Ehe ieh aber das etwas weitlaufige Kapitel iiber die

Ganse schliesse, kann ich nicht unterlassen, einer der

schonsten und kleinsten zu erwahnen, welche zuweilen

Deutschland besucht, wovon z. B. ein Exemplar, auf

dem Karlsruher Entenfang gefangen, jetzt eine Zierde

des Stuttgarter Naturalienkabinettes ist. Ich meine die

schone Rothhalsgans, welche jedenfalls das nordbstliche

Sibirien , von der Lena bis nach Kamtschatka hin, be-

wohnt und von den eigentlichen Meergansen in der

Lebensart mehr nach der der Saatganse abschweift,

denn sie geht auf ihren Winterwanderungen zumeist

ans kaspische Meer und an den Baikalsee. Einzelne

Schaaren dehnen indess ihre Wanderung noch weiter

nach Westen hin aus, was bis ins siidliche Russland,

Ungarn und die angrenzenden Lander fast alljahrlich

stattfindet, und ausserdem hat sie die hollandischen Ge-
stade schon bfter besucht. Galizien ist deshalb auch

eins solcher Lander, welches sie wohl so ziemlich jeden

Herbst in kleinen Schaaren durchstreift.

Es war im Spatherbst des Jahres 1851 , als ich in

Erfahrung brachte, dass ein Bauer beim Pfliigen eine

Schaar von etwa 60 Stuck wilder Ganse so dicht iiber

sich hinziehen gesehen, dass er mittelst eines Kniittels

eine Gans heruntergeworfen und dieselbe noch lebend

bei sich habe. Es war am dritten Tage nach ihrem
Fange, als ich davon horte, ging sofort zu ihm hin und
fand das niedliche Thier unter der Bettstelle sitzend
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und bereits so zahm, als wenn dasselbe ein altes Schooss-

thier ware. Ich acquirirte die Gans sofort fur den Grafen,

und der Bauer gab mir zum Abschied noch das linke

Handgelenk mit, das er der Gans durch den Wurf ge-

brochen, naehher abgeschnitten und in einem Balkenritz

an der Decke aufgehoben batte.

Dieses iiberaus niedliche Thier war im Betragen
und selbst durch die Stimme von anderen Gansen wenig
unterscbieden, nur besass sie eine ganz besondereNeigung
zum Klettern auf bobe Gegenstande, was mich, na-

mentlich bei der Leichtigkeit, mit der es geschah, zu

der Muthmaassung veranlasst, dass diese Ganseart fel-

siges Terrain, vielleicht gar ein sibiriscbes Hochgebirge
bewohnen nidge. Im Fressen war sie ausserordentlich

gewahlt und wollte, ausser griinem Kohl, Kraut, Gras
und dergleichen, weder Getreidekbrner noch Brod, Kar-

toffeln und Ruben zu sich nehmen und liess sich nie

verlocken, mit Griinfutter zusammengehacktes Brod oder

Kdrner zu verwechseln. Im Korper nicht viel grosser

als eine Hausente, mit sammetschwarzem B,iicken und
Brustgefieder, weissem Bauche und Seiten, rostbraunem
Halse, schwarzem Scheitel und weissem Becken, stand

dieses zierliche Thier mit seinen muntern dunklen Augen
oft stundenlang in der traulichsten Weise neben mir

und wollte unterhalten sein; denn bekanntlicb zahmt
die wildesten Thiere nichts so leicht als freundliches

Zureden, worin die Thiere grosse psychische Ueberein-

stimmung mit den Kindern haben, deren Vertrauen man
auch durch die Unterhaltung ja am besten gewinnt.

Doch kehren wir jetzt an die Stelle zuriick, wo die

Saatganse fliehend ihre Todten zurlickgelassen haben,

die wir unserer langleibigen Britscbka einverleibt hatten.

Inzwischen hat der ISTebel einem lieblichen Sonnenschein

Platz gemacht, dessen lockende Strahlen auch die frbh-

liche Vogelwelt erheiterten. Das abgestorbene Bohr, das

in diesen Gegenden iiber alien Bedarf reichlich vorhanden
ist, beherbergte in seinem Innern schon eine grosse

Menge wilder Enten, und der grosse Haubentaucher
schwamm zierlich iiber die freien Spiegel des weiten
Wassers. Da mit einem Mai erscholl ein kurzer War-
nungsruf dieses stolzen Wasserdespoten, und was bereits

an den Saumen des Rohres sich herausgewagt hatte,

verschwand plbtzlich. Ein schbner Flussadler mit silber-

weisser Brust und braunem Mantel schwebte laDgsam
heran, hielt iiber der spiegelnden Wasserflache auf einea

Augenbliok still, zog die Fliigel etwas an und stiirzte

sich aus bedeutender Hbhe mit solcher Gewalt in das

Wasser, dass dieses hoch iiber ihn emporspritzte und
ihn vollstandig vergrub. Das Wasser war beinahe

wieder still geworden, als er erst wieder auftauchte

und mit machtigen Fliigelschlagen , eineu grossen

Karpfen in den starken Fangen, sich langsam erhob,

um am nahen Ufer diesen Raub zu verzehren.
(Scbluss folgt.)

Ueber Sumpf- und Wasser-Vogel in Holland.

Von H. Hesselink.

In No. 14 dieses Blattes habe ich iiber einen der
wichtigsten Sumpfvbgel in Holland, den Kiebitz, ge-

sprochen ; beut will ich iiber einige andere Bewohner
unserer Niederungen Mittheilnngen folgen lasson:

Die schwnrzsclmiinzige Ufersclinepfe.

Die schwarzschwanzige Uferschnepfe (Limosa mela-
nura) ist nachst dem Kiebitz am zahlreichsten auf den
Maden anzutreffen. Auch dieser Vogel ist ein sehr
munterer Gesell und ein Charactervogel der Hollan-
dischen Landschaft. Sobald der Winter voriiber ist

und bereits einzelne Kiebitze auf den Maden sich ein-

stellen, um ihr Brutgeschaft zu beginnen, erscheint auch
die Limose, nicht in einzelnen Exemplaren, sondern
sogleich in Gesellschaften ; Vorlaufer giebt es bei ihnen
nicht. So sah ich im Friihjahre 1875 die ersten Limosen
am 16. Marz und am 18. mehrere Fliige, 1876 am
31. Marz die ersten und grossen Schaaren am 2.—7.

April. Wohl kann man oft vierzehn Tage vor der
Ankunft der Gesellschaften auf den Maden viele Limosen
beobachten, aber diese verweilen nicht, sondern passiren

nur auf dem Zuge nach nbrdlicheren Gegenden.
Im Jahre 1875 stellten sich, wie aus obigen Daten

erhellt, die Limosen sehr friihzeitig ein, denn moistens
kommen sie erst in den letzten Tagen des Marz. Ob-
gleich nicht so beweglich wie die Kiebitze, tragen sie

doch viel zur Belebung der Landschaft bei. Ungefahr
2 bis 3 Wochen nach ihrem Eintreffen auf den Maden
machen sie Anstalt zum Briiten und bald darauf findet

man die ersten Eier. So erhielt man im Jahre 1876
die ersten Gelege am 14. April, im Jahre 1875, wo sie

sehr friihzeitig- eintrafen, bereits am 25. Miirz, 1874
am 18. April und 1877, wo sie am 27.—29. Marz ein-

trafen, die ersten Gelege am 24. April, also ziemlich

spat. Die Eier, zwar nicht so beliebt als die der
Kiebitze, gehen doch zu Tausenden nach England, bis-

weilon noch zu ziemlich hohen Preisen. Meistens trifft

man den ganzen Mai hindurch frische Gelege an; denn
obschon in hiesiger Gegend in der Regel nur einmal

briitend, schreitet die Limose, wenn man die Eier weg-
nimmt, zur zweiten und dritten Brut.

Bis in die ersten Tage des August haben wir die

munteren Gaste auf den Maden, wo sie sich dann riisten,

ihre Brutorte zu verlassen, um, bevor sie nach Siiden

ziehen, noch einige Wochen am Meeresstrande gesellig

zu verleben. Einzelne Exemplare bleiben in den August
hinein auf ihren Brutpliitzen. In diesem Monate kann
man dann, besonders an regenigen Abenden und Nachten,

anhaltend Tausende zieben hbren, in Gesellscbaft mit
anderen Wasservbgeln, und es giebt ein imponirendes
Conzert von diesen Tausenden von Vogelkehlen.

Spater im September sieht man seiten oder gar

nicht mehr Limosen auf den Maden.
Die andere Art Limose, die rothe Pfuhlschnepfe

(L. rufa), kommt Ende September und Anfang October
ziemlich zahlreich an unserer Meereskiiste vor, einzeln

auch auf Binnenseen. Man fangt sie an der Kiiste

einzeln in Netzen. Mehrere so gefangene Exemplare
erhielt ich noch am 26. October im Jahre 1875.

Der Rothsclienkel (Totanus calidris).

Beinahe ebenso zahlreich als der eben besprochene

Vogel ist in hiesiger Gegend der Rothschenkel, fur die

Eiersucher der Vertreter des Kiebitz, denn zwischen
den Tausenden und Abertausenden sogenannter Kiebitz-

eier, welche in den Handel gelangen, finden sich fur

den Sachverstandigen wohl drei Viertel dieser Art und
des Kampflaufers. In den ersten Sendungen natiirlich
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nieht, deim dann haben diese beiden Vogelarten noch

keine Anstalten zum Briiten gemacht. Aber im Mai
gehen Tausende von Eiern des Rothschenkels und des

Kampflaufers als Kiebitzeier in den Handel nach Eng-
land, und die Gastronomen wissen aueh keinen Unter-

schied zu machen.

Die Rothschenkel ziehen wie die Kibitze. Gleich

diesen gehen den grosseren Sehaaren der ankommenden
Wanderer Vorlaufer vorauf. Diese Vorlaufer kommen
meistens gegen 15.—20. Marz und die grosseren Sehaaren

Ende Marz. So sah ich die Vbgel gepaart 1874 am
28. Marz, 1875 am 27. Marz, 1876 am 3.1. Marz, 1877

am 25. Marz. Bald nach ihrem Eintreffen, meistens

einige Tage friiher als die Kampflaufer, beginnen die

Rothschenkel das Brutgeschaft. Mitte April findet man
die ersten Gelege, zum Beispiel 1877 am 20. April,

1876 am 16. April, 1875 am 9. April, 1874 am 27. April.

Sie briiten in der Regel bei uns nur einmal; aber da

die Gelege so oft zu Grunde gehen, machen die Vbgel
oft eine zweite und dritte Brut. Doch scheint es auch
Paare zu geben, welche so bekiimmert tiber den Verlust

sind , dass sie sich nicht zu einer zweiten Brut ent-

schliessen konnen, was ich selbst noch im letzten Sommer
zu beobachten Gelegenheit hatte.

Ich glaube annehmen zu konnen, dass die Roth-
schenkel 14 Tage briiten und nicht 13, wie Einzelne

behaupten wollen. Die meisten Gelege enthalten 4 Eier,

denn von 136 Gelegen, welche ich im letzten Jahre

untersuchen konnte, enthielten 115 vier und nur 21
drei Stuck, von welchen letzteren 16 bebriitet waren.

Die Eier, welche nur wenig variiren, sind ziemlich

leicht von denen des Kampflaufers zu unterscheiden.

Im letzten Sommer erhielt ich ein Gelege, wovon zwei
Exemplare auf einem griiugelben Grunde allein an der

Basis einen schwarzen Fleckenkranz zeigen ohne sonstige

Elecke.

Wir haben die Rothschenkel bis Mitte August auf

den Maden und an Binnenseen anstossenden Land-
strichen. Erst dann konnen sich die Vbgel entschliessen,

ihre schonen Brutorte zu verlassen, um zu grosseren

Sehaaren vereint mit andereri Wassergasten zur Meeres-
kiiste zu ziehen, wo sie noch einige Wochen verweilen,

um alsdann nach Siiden zu wandern. Anfangs September
sieht man wohl nochtaglich kleine Gesellschaften ziehen,

aber diese haben nicht bei uns gebriitet, sondern kommen
von nbrdlicheren Gegenden.

Der Kampfliiufer (Machetes pugnax).

Dieser vierte im Bunde ist weniger zahlreich als

die besprochenen Arten. Auch wird diesen Vbgeln im
Allgemeinen weit mehr nachgestellt. Man kann sich

kein freundlicheres Thierchen denken als den Kampf-
laufer. Immer munter, kein Leid kennend, bringen sie

die schonen Fruhjahrstage kampfend zu. "Wegen dieser

Eigenthiimlichkeit wird ihnen von den Vogelstellern sehr

nachgetrachtet, da sie in grosseren Garten viel Vergniigen
gewahren.

Die Kampfhahne ziehen mit Vorlaufern, welche in

der Regel gleichzeitig mit den Rothschenkel-Schaaren

bei uns eintreffen. Ich sah 1876 am 30. Marz einzelne

Exemplare, am 2.—7. April zahlreiche Gesellschaften;

1877 am 1. April die Vorboten und am 9.— 15. April

die Sehaaren; 1874 am 3. April die Vorlaufer und am
7.— 10. April mehrere Sehaaren. Ziemlich lange nach
ihrem Eintreffen, vielfach nicht vor Anfang oder Mitte

Mai, machen sie Anstalt zum Briiten. Ich glaube, sie

konnen nicht briiten , bevor sie sich die Weibchen im
Kampfe errungen haben. Die ersten Eier fand ich 1875
am 7. Mai, 1876 am 29. April, 1874 am 3. Mai und
1877 am 4. Mai.

Wie schon erwahnt, kommen die Eier dieser Art
bei uns und in England, wohin sie zu Tausenden iiber-

gefiihrt werden, als Kiebitzeier in den Handel. Dieses

Eierausnehmen hat leider einen grossen Einfluss auf

die Vermehrung dieser Vbgel, denn von Jahr zu Jahr
nehmen sie an Individuenzahl ab. Bei vielen Paaren
hatte ich Gelegenheit zu beobachten, dass sie, nachdem
zwei Bruten zu Grunde gegangen waren, nicht zu einer

dritten schritten. Die normale Eierzahl des Geleges
ist vier.

Spat eintreffend, riisten sich die Kampflaufer auch
wieder als die ersten zur Abreise. Vielfach bereits in

den letzten Tagen des Juli , wenn der Sommer noch

bliiht, sieht man die Gesellschaften die Maden verlassen.

Am 8.— 15. August sind alle von den Brutorten fort-

gezogen; nur selten sieht man noch einen einzelnen.

Sie verweilen dann noch, wie ihre Genossen, einige

Wochen an der Seekiiste, bevor sie siidwarts ziehen.

Hunderte fangen sich dort noch in Netzen der Vogel-
steller und werden als Wildpret nach England gebracht,

was sehr zu bedauern ist.

Groningen i. d. Niederlande.

Ein Ausflug nach dem Hostruper See in Schleswig.

Von dem Ornith. Verein
, ,Sylvia" in Flensburg.

Am 3. Juni d. J. unternahm der im vorigen Jahr

in Flensburg gegriindete ornith. Verein „Sylvia" seinen

Hauptausflug. Als Ziel desselben war der Hostruper

See festgestellt ; derselbe liegt bekanntlich zw. Flens-

burg und Appenrade so ziemlich in der Mitte, westlich

von der die beiden Stadte verbindenden Chaussee. Der
See ist circa 2 Stunden im Umkreis; die Ufer sind

ziemlich kahl und werden aus Gerbll gebildet. In der

nordbstlichen Ecke des Sees befinden sich 3 Inseln,

eine grbssere und zwei kleinere. Sie sind durchweg
mit Seggen bewachsen; in einer kleinen Entfernung
vom Ufer, das ebenfalls steinigt ist, befindet sich ein

Kranz von Weidengestriipp.

Nach den Erfahrungen des um die Ornithologie

sehr verdienten, im Jahre 1861 verstorbenen Apothekers

Mecklenburg briitete auf den Inseln eine Kolonie der

Lach-Seeschwalbe [Sterna anglicd). Derselbe bekam
im Jahre 1851 Vogel und Eier von dorther. Im letzten

Decennium erregten sich mehrfach Zweifcl dariiber, ob

die Kolonie dort noch vorhanden sei.

Der Zweck bei dem diesjahrigen Ausflug des Ver-

eins „Sylvia" war deshalb : „wir wollen constatiren, ob

Sterna anglica noch jetzt als Brutvogel auf den Inseln

des Hostruper Sees vorhanden ist."

Es gereicht uns zur Freude, Ihnen als Resultat

unseres Ausflugs Folgendes mittheilen zu konnen

:

„Die englische oder Lach-Seeschwalbe {Sterna anglica)
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briitete im Jahre 1877 in einer Anzahl von circa 15

Paaren auf den Inseln des Hostruper Sees. Die ersten

Eier fanden wir daselbst am 3. Juni ; einige derselben

befinden sich in praparirtem Zustande in dem Besitze

yersehiedener Vereinsniitglieder. Ausserdem im Besitz

des Herrn Stehr-Kupfermiihle , unseres werthen Prases,

ein schones ausgestopftes Exemplar von Sterna anglica,

•welches von Herrn Bb'ttger auf der grossten Insel er-

legt wurde.

Auf den Inseln briiteten ausser Sterna anglica einige

Paare der Eluss-Seeschwalbe {Sterna hirundo), der Lach-

mbve {Larus ridibundus), des rothbeinigen Strandlaufers

{Totanus calidris) und der Stockente {Anas boschas).

Die Nester von Sterna anglica waren innerhalb des

vorhin genannten Weidenkranzes und ausserhalb der

besonders auf der Mitte der Insel wachsenden Seggen
angelegt. Sie bestanden aus einei' kleinen im Moos
angelegten Vertiefung. Die Zahl der in einem Nest

gefundenen Eier betrug hbchstens 3.

Die Nester von Larus ridibundus befanden sich zwi-

schen denen von Sterna anglica. Anas boschas briitete

in den hohen Grasern auf der Mitte der Insel , Sterna

hirundo im Geroll des Ufers. Das Nest von Totanus ca-

lidris wurde nicht gefunden, indess zeigte das angstliche

Geschrei des Vogels das Vorhandensein des'selben an."

Die Vdgel des Zoologischen Gartens zu Berlin
(im Jahre 1877).

II. RaulbvBgel.

Schleiereule {Strix flammea L.) — Europa.

Waldohreule {Asio otus L.) — Europa.

Sumpfohreule {Asio brachyotus Gm.) — Europa.

Waldkauz {Syrnium aluco L.) — Europa.

Gebanderte Eule {S. nebulosum Eorst.) — N.-Amerika.
Habichts-Eule {S. uralense Pall.) — Sibirien.

Uhu {Bubo ignavus Forst.) — Europa.

Virginischer Uhu {B. virginianus Gm.) — N.-Amerika.
Zwergohreule {Ephialtes scops L.) — S.-Europa.

Steinkauz {Carine noctua Scop.) — Europa.

Sperlingseule {Glaucidium passerinum L.) — S.-Europa.

Scbneeeule {Nyctea nivea Daud.) — Europa.

Fischadler {Pandion haliaetus L.) — Europa.

Bohrweihe {Circus aeruginosus L.) — Europa.

Mausebussard {Buteo vulgaris Leach.) — Europa.

Adler-Bussard {B. ferox Gm.) — Asien.

Bauchfuss-Bussard {Archibuteo lagopus Gm.) — Europa.

Wespenbussard {Pemis apivorus L.) — Europa.

Indischer See-Habicht {Haliastur indus Bodd.) — Indien.

Gaukler {Helotarsus ecaudatus Daud.) — S.-Afrika.

AbessinischerGaukler(/Z./gwcon0teBiipp.)—N.O.-Afrika.

Seeadler {Haliaetus albicillus L.) — Europa.

Weissko'piigerSeea.dXev {H.leucocephaluslj.)—N.-Amerika.

Schreiseeadler {H. vocifer Daud.) — Afrika.

Steinadler {Aquila fulva L.) — Europa.
Kaiseradler {A. imperialis Bchst.) — Europa.

Keilschwanzadler (A. audax Lath.) — Australien.

Baubadler {A. rapax Temm.) — Afrika.

Schreiadler {A. naevia Gm.) — Mittel-Europa.

Oestlicher Schreiadler {A. orientalis Cab.) — S. O.-Europa.

Habichtsadler {Nisaetus fasciatus Vieill.) — S. O.-Iuropa.

Schopfadler {Spizaetus occipitalis Daud.) — Afrika.

Kampfadler {Sp. bellicosus Daud.) — Afrika.

Wiirgadler {Sp. ornatus Daud.) — S.-Amerika.

Tyrann {Sp. tyrannus Max.) — S.-Amerika.

Indischer Schopfadler {Sp. cirrhatus Gm.) — Indien.

Schlangenadler {Circaetus gallicus Gm.) — Europa.

Bacha {Spilornis bacha Daud.) — Sunda-Inseln.

Sperber {Accipiter nisus L.) — Europa.

Hiihnerhabicht {Astur palumbarius L.) — Europa.

Weisser Habicht {A. novae-Hollandiae Gm.)— Australien.

Gronlandischer Falk {Hierofalco candicans Gm.) —
Gronland.

Wanderfalk {Falco peregrinus Gm.) — Europa.

Baumfalk {F. subbuteo L.) Europa.

{F. thoracicus Lchtst.) — S.-Amerika.

Thurmfalk {Cerchneis tinnuncula L.) — Europa.

Amerikanischer Thurmfalk {C. sparveria L.) — Amerika.

Bothfuss-Falk (C vespertina L.) — Europa.

Gabelweih {Milvus ictinus Sav.) — Europa.

Schwarzer Milan {M. migrans Bodd.) — Europa.

Schmarotzer-Milan {M. aegyptius Gm.) — Afrika.

Japanischer Milan {M. melanotis T. & Schl.) — Japan.

Caracara {Polyborus tharus Mol.) — S.-Amerika.

Kutten-Geier {Vultur monachus L.) — Europa.

Pondichery-Geier {V. calvus Scop.) — Indien.

Ohrengeier
(
V. auricidaris Daud.) — Afrika.

Ganse-Geier {Gyps fulvus Gm.) — Afrika.

RiippelPs Geier' (6r. Riippelli Bp.) — N. O.-Afrika.

Kolbe's Geier {G. Kolbii Cretzschm.) — S.-Afrika.

Aasgeier {Neophron percnopterus L.) — Afrika.

Monchsgeier {N. pileatus Burch.) — Mittel- u. S.-Afrika.

Geier-Seeadler {Gypohierax angolensis Gm.) — Afrika.

Bartgeier {Gypaetus barbatus L.) — Europa.

Kranichgeier {Serpentarius reptilivorus Daud.) — Afrika.

Urubu {Cathartes aura L.) — Amerika.

Gallinazo {C. atratus Bartr.) — Amerika.

Kondor {Sarcorhamphus gryphus L.) — S.-Amerika.

Konigsgeier {Gypagus papa L.) — Tropisches Amerika.

Brieflielie Notizcn.
Von E. F. v. Homeyer.

Es ist in neuerer Zeit die Behauptung aufgestellt,

dass die Begenwurmer keine Pfianzen fressen.' Dies

ist thatsachlich unrichtig. Wie ich bereits in mei-

ner Schrift „die Saugethiere und Vogel" beim Maulwurf
erwahnt, sind die Begenwurmer im Stande, bei grosser

Vermehrung alien Pflanzenwuchs zu zerstoren. Jeder

Gartner weiss, dass sie Nelkenbeete und manche an-

dere Pfianzen total verderben. Sie leben auch nicht

allein von den Wurzeln der Pfianzen, sondern kommen
bei Nacht iiber die Erde, nagen Pfianzentheile ab und

ziehen dieselben in ihre Gange, wovon sich Jeder leicht

iiberzeugen kann, namentlich im Herbste bei den jungen

Saaten. Die Idee, dass die Begenwurmer von verfaulten

Pfianzenresten leben sollten, ist ganz unhaltbar.

Die Erosche fur niitzliche Thiere zu halten, kann

ich nicht fur richtig erkennen. "Wenn Herr Dr. Holland

beobachtet hat, dass sie Nacktschnecken fressen, so ist

das sicher etwas ganz Ungewohnliches. Nacktschnecken

und Erosche gab es in Warbelow in Menge, aber trotz
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sorgfaltigster Beobachtung habe ich me gesehen, class

die Frdsche die Schnecken angriffen.

Der Gulitz Ibei Ncisse.

Nach einer brieflichen Mittheilung des Herrn Fabrik-

director Lin eke in Neisse ist der Girlitz jetzt in dor-

tiger Gegend ein hiiufiger Brutvogel. Ira Jahre 1W67
schon fand sieh der Vogel an einzelnen Stellen Schle-

siens haufig, wahrend er anderen nooh ganzlick felilte.

So schrieb in genanntem Jahre A. t, Homeyer im
Journal fiir Ornithologie: „Bei Breslau ist der

Girlitz jetzt ein ziemlioh haufiger Brutvogel", und
ferner: „Bei Glogau nistet er bestimmt noch nieht".

Es ware sehr erwiinscht, iiber die gegenwartige Ver-
breitung des Vogels recht zahlreiohe Notizen zu er-

halten, um deren Mittheilung daher die Leser gebeten

sein mogen. D _ Red _

Vereins-Angelegenheiten.

Allgeineine Deutsche Ornithologisclie Gesellschaft.

Sitzung vom 1. October 1877. "Vorsitzender: Herr
Dr. Brehm. — Herr Dr. Reichenow legt eine An-
zahl neu eingegangener Publicationen vor und bespricht

dieselben. Er weist besonders auf die neuesten Lie-

ferungen des Riesenthal'schen Werkes iiber die Raub-
vbgel Deutschlands hin. Herr Dr. Brehm theilt eine

Reihe interessanter biologischer Beobachtungen aus dem
Ereileben von Caprimulgus europaeus mit. Herr Fabri-

kant M. Schmidt zeigt mehrere Modelle von Nist-

kasten vor. Die Stadt Berlin beabsichtigt namlich, in

ihren Parks und offentlichen Garten eine grossere An-
zahl von Nistkasten auszuhangen und hat Herrn Schmidt
mit der Anfertigung derselben betraut. Ehe sich der

betreffende Decernent der stadtischen Gartenabtheilung,

Herr Stadtrath F r i e d e 1 , iiber die Annahme des einen

oder anderen Modelles schliissig machen wollte, wlinschte

er das Gutachten Sachverstandiger einzuholen. Die von
Herrn Schmidt angefertigten Kasten haben vor den
friiher allgemein gebrauchten, namentlich von Friih-
auf in Schleusingen in den Handel gebraehten, einen

grossen Vortheil voraus, dass sie namlich nicht, wie
jene, aus blossen griin angestrichenen Brettchen zu-

sammengenagelt sind, sondern aus ausgehohlten Natur-
stammstiicken der Birke, Kiefer u. s. w. bestehen.

Durch eine an der Biiekseite eingefiihrte Sage wird das

Stammstiick ausgehbhlt; die Kasten sind dauerhaft und
sehen iiberaus gefallig aus. Ob das Dach des Kastens
nach vom oder hinten abzuflachen sei, wird vielfach

von den Anwesenden besprochen. Fiir die Abdachung
nach vorn spricht der Umstand, dass dadurch das Wasser
verhindert wird

;
an der Befestigungswand des Kastens,

an der sich die Sagenaht befindet, also zwischen Kasten
und Baum, herabzulaufen und so im Laufe der Zeit

eine Zerstorung des Nistkastens herbeizufuhren. An-
dererseits wiirde durch eine Abdachung nach hinten

die Gefahr vermieden werden, dass das ablaufende

Wasser in das Flugloch eindringen kbnnte. Was iib-

rigens das eindringende Wasser, sowie die Fliissigkeits-

absonderungen der Vogel anbetrifft, so hat, wie Herr
Schmidt mittheilte, Herr Dr. Buss, dem die Kasten
ebenfalls zur Begutaehtung vorgelegt worden sind, den
Vorschlag gemacht, den Boden des Mstkastens mit
Abflusslbchern zu versehen, ein Vorschlag, der eine un-

gekiinstelte, recht herzliche Heiterkeit hervorrief. So
lange wir den Podiceps- und anderen Wasservogelarten
in den Nistkasten keine Heimstatte bereiten wollen,

so lange diirfte eine derartige Vorsichtsmaassregel wohl
als eine unniitze, ich sage nicht unsinnige, zu bezeichnen
sein. Viellticht aber hat Herr Dr. Buss in seiner

Alles umfassenden Liebe zur Vogelwelt gerade auch fiir

einen solchen Fall im Voraus sorgen wollen. Es
werden noch einzelne Vorschlage in Bezug auf die

vorgelegten Modelle gemacht. So wird vorgeschlagen,

das Flugloch etwas holier anzulegen, das Dach weiter

iiberragen zu lassen, den Kasten tiefer zu machen, den
Deckel fest aufzufiigen und dergl. kleine Aenderungen
mehr. Insbesondere weist Herr Dr. Brehm darauf

hin, dass ein Haupterforderniss fiir Mstkasten die Dich-

tigkeit sei, denn nichts sei dem Vogel lastiger, als

durch Spalten und Locher in die Nisthbhle dringendes

Licht. Daher ware auch ein fester Deckel dem abheb-

baren vorzuziehen. Ferner sei das projectirte Reinigen

der Kasten durch Menschenhand iiberfliissig. Solches

besorgten die Vogel schon allein. Abgesehen von

diesen Aenderungen ist man, soweit man sich iiberhaupt

mit der Niitzliclikeit der Nistkasten einverstanden er-

klaren will, mit der Brauch-barkeit und Zweckmassigkeit

der vorgelegten einverstanden. Nach langerer Discussion

iiber diesen Gegenstand legt Herr Dr. Reichenow
von Herrn Hesselink in Groningen eingesandte

fieckenlose Eier von Corvics monedula, sowie ein blaues

Ei von Guculus canorus vor. Kleine biologische Beob-

achtungen iiber verschiedene deutsche Arten bilden den

Sohluss der Sitzung. — Nachste Sitzung Montag den

5. November 1877, Abends 7 J

/2
Uhr im bisherigen

Sitzungslokale. Vortrag des Herrn Dr. Bolle, Ueber
markische Vogel.

Siiclis.

H. SCHALOW.

Thtoing. Verein fiir Vogelkunde und Vogelschutz
in Halle a/S.

Sitzung am 5. September 1877. Der Vorsitzende

Hr. v. Schlechtendal eroffnet die Sitzung mit Vor-

legung neu eingegangener Schriften. An diese Mitthei-

lungen schlossen sich Berichte der anwesenden Vereins-

mitglieder iiber verschiedene in ihrem Besitze befmd-

liche Vogel an. Hr. K arras berichtet iiber die von

ihm gewonnenen Halsbandsittiche {Palaeornis torquatus),

Hr. R i c h t e r iiber einen Indigovogel, den er als einen

sehr liebenswiirdigen, angenchmen Stubenvogel schildert.

Hr. Dr. Wilke erzahlte von zwei Silbermbven, die er

auf der Insel Sylt dem Neste entnommen habe und die

er jetzt unter allerlei Gefliigel auf seinem Hofe halte.

Der Vortragende schilderte diese Mbven als iiberaus

geniigsame Geschbpfe, die mit allem Geniessbaren fiir-

lieb nehmen ; da dieselben aber auch junge Kiiken nicht

verschmahen , so sind sie bei ihm so sehr in Ungnade
gefallen, dass bereits in Aussicht genommen wurde,

beide zu tbdten.
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uns

An die Vereine.

Wir wiederholen unsere Bitte an alle Vereine,
Mittheilungen iiber die Vorgange in denselben,

welche von allgemeinern Interesse sind, recht friih-
z e i t i g zu iibermitteln , da solche haufig wegen zu
spaten Eintreffens zuriiekgelegt werden mussten.

Die Redaction.

Rundschau.

Der Zoologische Garten, Heft 5 enthalt: Dr. Hch.
Bolau, Die Papageien des Zoologischen Gartens in

Hamburg. S. 290. — C. L. L a n d b e c k , Einige Be-

merkungen iiber den Kondor (Sarcorhamphus Condor).

S. 296. — Pfarrer Jackel, Zur Naturgeschichte der

Habichtseule {Strix uralensis Pall.). S. 309. — L. Mar-
tin, Der Kaiseradler {Aquila imperialis). S. 331. —
J. W i e d e n , ADkunft der Zugvbgel in Minister. S. 333.

— E. Eriedel, Trappen bei Berlin. S. 335.

Aus Wald und Haide. Zeitschrift zur Unterhaltung und
Besprechung iiber Jagd, Wald und Naturkunde. Heraus-

gegeben von 0. v. Rie sen thai. 1. Band, No. 1 und
2 enthalt: E. v. Homeyer, Die deutschen Trappen,

Otis L. S. 14. H. S.

Mittheilungen des Ornithologischen Vereins in Wien.

No. 9 und 10 : K o 1 b e 1 , Auffiitterung eines gefangenen

jungen Thurmfalken durch seine Eltern. S. 57. —
Neweklowsky, Die Vogelfauna von Lilienfeld

(Niederosterreich). S. 58 u. 65. — v. Enderes, Eine

Kornioran - Scharbe unter zahmem Wassergefliigel. S.

67 ; Vertikale Verbreitung des Hausrothschwanzes. S.

63. — H o d e k , Ornithologischer Reiseberieht. S. 69.

Bringt unter vielen interessanten Mittheilungen eine

Schilderung von dem muhevoHen Abheben eines See-

adler-Horstes, weleher zum Aufstellen im k. k. zoolog.

Kabinet in Wien bestimmt war. — Ein gefangener

Kiwi (Apteryx Owenii). S. 71. — Literarisehe Berichte

bilden den Sehluss beider Nummern.

Monatsschrift des Sachs. -Thiiring. Vereins furVogelkunde.

No. 10: Thienemann, .Tahresbericht iiber die Zwerg-
trappe 1877. S. 143. — Stengel, Sperling und
Schwalbe. S. 147. — Kohl er, Ueber die Eortpflanzung

siidafrikanischer Frankolinhiihner (Fr. Clappcrtoni) in

Gefangenschaft. S. 149. — v. W u 1 f f e n u. T h. L i e b e,

Ueber das numerische Verhiiltniss einiger Somniergiiste
bei Wiederau und Gera wabrend dieses Jahres. S. 150.— v. Schlechtendal, Aus den Kreisen nieiner ge-
fiederten Zimmergenossen. S. 155. — Schnabelmiss-
bildungen. S. 158.

Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien.
1877: v. Tschusi-Schmidhofen, Der Zug des

Rosenstaares (Pastor roseus) durch Oestereich, Ungarn
und die angrenzenden Lander 1875. S. 195. Ein
hochst wichtiger Beitrag zur Naturgeschichte dieses

plotzlich so massenhaft einwandernden Vogels. — P.

Blasius Hanf, Der Vogelzug am Furt-Teiche bei

Mariahof in Obersteiermark im Jahre 1876. S. 235.

Catalogue of the Birds in the British Museum. By R.

Bowdler Sharp e. Vol. III. Dieses wichtige um-
i'assende Werk achreitet so ausserordentlich schnell

vorwarts, dass wir der Arbeitskraft des Verfassers eine

besondere Anerkennung zollen miissen. Nachdem mit
dem 1. und 2. Bande die Tag- und Nacht-Raubvogel
absolvirt waren, bringt der gegenwartige die Corvidae,

Paradiseidae , Oriolidae, Dicruridae und Prionopidae.

Es werden eine Anzahl neuer Gattungen aufgestellt

und neue Arten beschrieben. 14 colorirte Tafeln sind

dem Bande beigefugt.

Ornithologie d'Angola. Par J. V. Barboza du Bocage.

Lisbonne 1877. Premiere Partie. — Indem wir heut

nur die Anzeige von diesem so eben erschienenen Werke
machen , welches die Resultate mehr als zehnjahrigen

angestrengten Sammelns und eifrigen Eorschens liefert,

behalten wir uns vor, ausfuhrlicher auf dasselbe zuriick

zu kommen. A. R.

Nachrichten und Neuigkeiten.

Columbia. Zeitschrift fur Taubenliebhaber, Ziichter und
Handler. Organ deutscher Brieftauben-Gesellschafen.

Redigirt von G. Priitz in Stettin. (Verlag und
Expedition von Otto Brandner in Stettin.)

Wenn sich dem Erscheinen dieser neuen Zeitschrift

fur Taubenliebhaber auch nicht ein dringendes Bediirfniss

zu Grunde legen lasst, so muss demselben doch schon

nach den beiden ersten zur Zeit vorliegenden Nummern
dieBerechtigungim vollstenMaasse zugesprochen werden.

Der Inhalt der erschienenen Nummern ist ein so ausser-

ordentlich reichhaltiger, Anordnung und Ausstattung so

ansprechend, dass schon jetzt der Beweis fur die be-

sondere Befahigung des Herrn Redacteurs, wie fur die

rege Betheiligung tiichtiger Mitarbeiter geliefert ist,

wodurch der dauernde Bestand der Zeitschrift gesichert

wird. — Alle 14 Tage erscheint eine Nummer. Preis

vierteljahrlich 1 M. 25 Pf.
?
gegen Einsendung von 1 M.

45 Pf. expedirt die Verlagshandlung franco.

Der Kleinviehziichter. Organ des Kleinviehzucht-Vereins

fur das Konigreich Bohmen in Prag. Redigirt von
Emanuel Mel is. (Verlag des Vereins.)

Diese zweite neue Zeitschrift, von gleicher Tendenz
wie die obige im weiteren Umfange, da sie die gesammte
Gefliigel- und die Kaninchenzucht zu behandeln bestimmt

ist, bildet zunachst das Organ des im Titel bezeichneten

Vereins. Sie hat sich aber das weitere Ziel gesteckt:

die Kleinviehzucht in Bohmen, wo einzelne Zweige
derselben beinahe vollkommen daniederliegen, zu heben.

Der betretene Weg, durch gediegene Aufsatze und durch

Abbildungen in diesem Sinne zu wirken, wird gewiss

von Erfolg gekront sein. Wir wiinschen, dass die

raumliche Ausstattung der Zeitschrift bald erweitert

werden mbge. Zur Zeit erscheint monatlich eine Nummer,
1

I2 Bogen stark. Abonnement fur Deutschland 3 M.
jahrlich, inch Porto.
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Eier-Import in die Schweiz.

Die „Schweizerischen Blatter fiir Orni-
thologie" (herausgegeben von F. Wirth in Lichten-

steig) bringen in der No. 19 (15. Oct.) folgende inter-

essante statistische Mittheilung iiber die Eiereinfuhr in

die Schweiz: ,,Nach den eidgenossischen Ein-, Aus- und
Durchfuhi'-Zolltabellen, welche leider nur das Quantum,
und nicht auch den Werth des Waarenverkehrs ver-

zeichnen, wurden in die Schweiz (zur Consumation,

also Durchfuhr nicht mitgerechnet) an Eiern (wohl

grosstentheils Hiihnereier ! d. Red.) eingefiihrt : im Jahre

1872 aus Erankreich 1874 Zentner (brutto), ausDeutsch-

land 20386 Z., aus Italien 1305 Z., in Summa 23565
Zentner; im Jahre 1873 aus Erankreich 2800 Z.

?
aus

Deutschland 24318 Z., aus Italien 1772 Z., in Summa
28890 Zentner; im Jahre 1874 aus Frankreich 3216 Z.,

aus Deutschland 19725 Z., aus Oestereich 7920 Z.,

aus Italien 2250 Z. , in Summa 33111 Zentner; im
Jahre 1875 aus Erankreich 3270 Z., aus Deutschland

27525 Z., aus Oestereich 7020 Z., aus Italien 3180 Z.,

in Summa 40995 Zentner; im Jahre 1876 aus Frank-

reich 10070 Z., aus Deutschland 39688 Z., aus Oeste-

reich 5915 Z., aus Italien 3388 Z., in Summa 59061
Zentner Eier.

Demnach betrug die Totaleinfuhr in den letzten 5
Jahren: aus Frankreich 21230 Z., Deutschland 131642
Z., Oestereich 20855 Z., Italien 11895 Z., in Summa
185622 Zentner.

Die Durchschnittseinfuhr per Jahr betrug demnach:
aus Erankreich 4246 Z., Deutschland 26328 Z., Oeste-

reich 4171 Z., Italien 2379 Z., in Summa 37124 Zentner."

Es ergiebt sich ferner aus diesen Zahlen das fiir

uns hochst wichtige Factum, dass Deutschland eine

ausserordentlich grosse Menge Eier (mehr als die andern
Nachbarstaaten) nach der Schweiz exportirt.

„Ausgefiihrt werden aus der Schweiz keine Eier.

"Will man obige Summen nach der Stiickzahl an-

statt nach Zentnern ausdriicken, so braucht man den
Zahlen nur 3 Nullen anzuhangen, da auf den Zentner
durchschnittlich 1000 Stuck Eier gehen."

Danach sind also in den letzten 5 Jahren aus
Deutschland nach der Schweiz durchschnittlich jahrlich

26,328,000 Eier exportirt.

Fragen und Auslmnft.

(Zur Anfrage iiber den Schwarzspecht S. 152 d. Bl.)

Der Sch war z spech t nistet hier nicht so selten

in Eichen. Ich habe ihn sogar in einem Reviere stets

in verschiedenen Eichen nistend gefunden, auch einmal

in meinem "Walde, wo ich ihn langere Zeit beim Aus-

meisseln der Nesthohle beobachtete. Solche Eichen sind

jedoch stets im Innern nicht mehr ganz gesund, sondern

mehr oder weniger kernfaul. Ferner arbeitete ein

Schwarzspecht in meinem Garten wochenlang an einer

Nisthbhle, wozu er eine nicht mehr feste Stelle eines

am Stamm abgebrochenen Astes wahlte.

Stolp in Pommern. E. E. v. Homeyee.

gischen Vereins in Wien, No. 9 u. 10. Von der

Eedaction. — Monatsschri ft des Sachs.-Thiir.
Vereins fiir Vogelkunde und Vogelschutz,
No. 10. Von der Eedaction. — Der Thierfreund,
Organ des Wien. Thierschutz-Vereins, Septembernummer.
Von der Redaction. — Schweizerische Blatter
fiir Ornithologie, No. 15 bis 19. Vom Herausgeber.

— Columbia, Zeitschrift fur Taubenliebhaber, Ziichter

und Handler, No. 2. Vom Herausgeber. — Monats-
blatt des Badischen Vereins fiir Gefliigel-
zucht, No. 9 u. 10. Vom Herausgeber. — Der
Kleinviehziiehter, Organ des Kleinviehzucht-

Vereins fur das Konigreich Bohmen in Prag, No. 1.

Von der Redaction.

Es wird mit Bezug auf den Artikel iiber die Lach-

Seeschwalben-Kolonie am Hostruper See um Benach-

richtigung gebeten, an welchen Orten Norddeutschlands

die Lach-Seeschwalbe (Sterna anglica) sonst noch brii-

tend angetroffen wird. Naumann kannte Brutkolonien

dieser Vogel in Norddeutschland nur an den Seen

Sparring und Siorring im Nordwesten der Halbinsel

Jutland und auf der Insel Lips bei Riigen.

Briefkasten tier Redaction.

Prof. B. de B. in Lissabon : Mit verb. Dank erhalten,

Brief wird Ihnen zugegangen sein. — Hrn. L 0.-G. in

Angouieme: Die Sammlung wurde bereits verkauft, di-

recte Nachricht sandten wir am 21. d. M. — Hrn. H.

in Groningen: Kiste am 22. d. M. abgesandt.

Eingegangene Drncksachen.

Ornithologie d'Angola par J. V. Barboza
dn Bo cage. Premiere Partie. Lisbonne 1877. Vom
Verfasser. — Alittheilungen des Ornitholo-

Taiisch- und Kanf-¥erkelir.
Eine grosse Sammlung ausgestopfter italienischer

Vogel ist zu verkaufen. 270 Arten in 529 Individuen.

Adressen von Reflectanten erbeten an

Via Vaccheruca,

Florenz. [115] Louis Nunziati.

J±. Krichelriorfif, [112]
Naturalien - Handlung, Berlin S., Oranienstr. 135.

Lager von ausgestopften Vogeln, Yogell)51gen, Eiern,
Coneliylien, sowie sammtlicher Insecten-Klassen, be-

sonders Maerolcpidopteren, Coleopteren etc. Fang-
und Praparir-Werkzeuge jeder Art, sowie Lager von
Insectennadeln. — Preislisten gratis und franco.

Soeben erschien meine Preisliste iiber Vogeleier pro
1877—78 und wird auf Wunsch gratis und franco

versandt. Adolf Kricheldorff,
Naturalien-Hand lung.

[116] Berlin S., Oranienstr. 135.

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

Druck: G, Patz'sche Ituolidriickerei (Otto Hautlial) in Nauniburg a/S.
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Aus dem Leben der Sumpf- und Wasservbgel des ostlichen Europas.
Von L. Martin.

(Fortsetzung.)

Es gewahrt einen ungemein sehbnen Anblick, diesen

kecken, aus seinen hochgelben Augen zornesblickenden

Rauber mit einem seiner blaugrauen, nackten, scharf-

bewaffneten Fange auf einem noch wildschlagenden

grossen Fisch stehen zu sehen. Die Fliigel noch anfangs

nach Art der meisten Raubvbgel
,
gleichsam als ber-

genden Mantel um die Beute ausgebreitet, straubt sich

das spitzige Kopf- und Nackengefieder wie eine dornige

Krone in schbnster Ordnung strahlenartig aus, wahrend
das iibrige Gefieder gleichfalls sich iiberall locker er-

hebt. So steht der stattliche Vogel einige Augenblicke
still, um sich nach verschiedenen Seiten sichernd umzu-
schauen und, wenn er sich allein glaubt, mit einigen

kraftigen Schnabelhieben die Eingeweide des Opfers

herauszureissen, die er mit sichtbarer Wollust zuerst ver-

schlingt, um mit dem iibrigen Rumpf Stuck fiir Stuck

allgemach seine Mahlzeit zu vollenden. So grotesk die

Erscheinung eines beutebesitzenden Raubvogels an sich

ist, ebenso tragt sie auch etwas Tolpisches zur Schau,

wenn man das viele Zerren, Hacken und Wanken be-

obachtet, wie ein solcher Vogel die Beute verzehrt.

Uebrigens ist unser Flussadler ein durch Bau, Be-

fiederung und Lebensweise von den anderen Raubvogeln
so abweichendes Geschbpf, dass bei ihm eine Sonder-

stellung im System weit gerechtfertigter ist, als bei

vielen anderen Formen. Sein knappes weisses TJnter-

gefieder, die unbehosten Beine, die rauhen, fast schup-

pigen Fange mit Wendezehe und die fast im Halbkreis

gebogenen Krallen scheinen ganz und gar zum Fangen
der beschuppten Wasserbewohner geschaffen zu sein.

Die Kraft, welche der Vogel beim Einschlagen der

Krallen durch einen solchen schuppenbepanzerten Fisch-

kbrper entwickeln mag, muss ausserordentlich sein und
vergleichungsweise .viel Aehnlichkeit mit dem Ver-
beissen anderer Thiere haben, wenigstens sind solche

Falle schon mehrfach bekannt, wo Flussadlerfange in

dem Riicken grosser Fische steckend gefunden wurden,
was somit schliessen lasst, dass der kecke Bauber nicht

im Stande war, sich von dem zu schweren Fisch wieder
zu befreien, und somit an seiner Stelle das Leben lassen

musste. Bekanntlich ist der Flussadler ein Kosmopolit,

denn es giebt fast kein Land der weiten Erde, wo er

nicht vorkomrnt, und den ornithologischen Scheide-

kiinstlern ist es trotz aller Anstrengung noch nicht ge-

lungen, eine weitere Species an ihm herauszufinden.

Dem denkenden Naturbeobachter aber bietet der weite

Verbreitungskreis einer einzelnen Thier- oder Pflanzen-

species, vermbge der nothwendigen Abweichungen in

einzelnen Organen und Farben, durch Klima und ver-

anderte Lebensweise hervorgerufen , eine Reihe weit

interessanterer und praktischerer Thatsachen dar, als

die blinde Zersplitterung in unzrihlige Species, und ich

werde spater Gelegenheit nehmen, auf diese in neuer

Zeit durch Darwin hervorgehobene ISTaturanschauung

zuriickzukommen.

Ein kraftiger, weithin schallender Knall, der von

den nahen Anhbhen vielfach wiederhallte, streckte auch

diesen eben mit seiner letzten Mahlzeit fertig gewor-

denen Fischrauber zu Boden, und die inzwischen wieder

neugierig aufs offene Wasser sich gewagten Wasser-
hiihner platscherten abermals in hastiger Eile dem
sicheren Versteck im dichten Bohr zu. Grosse Schwarme
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wilder Enten hatte dieser larmende Schuss aufgescheucht,

und sie zogen neugierig scheu iib.er uns herum, unter

welchen die so schbn sehwarz und weiss gefiederten

Schellenten, welche von ihren in der Feme wie Schellen-

gelaut klingenden Fliigelschlagen den Namen erhalten

haben, auf ihrer Riickreise nach dem Norden begriffen

waren. Diese nett gezeichnete Tauchente fuhlt sich

aber wie die anderen ihr verwandten nordischen Gaste
nie ganz heinaisch auf unseren mit hohem Rohr um-
giirteten Gewassern, denn sie halt sich wie diese fast

immer nur auf den weiten offenen Spiegeln auf, wo
sie in kleinen Gruppen oder auch vereinzelt ihrem
Tauchgeschaft nach Schnecken und kleinen Fischen

obliegt. Man sieht sie da mit ihrem fernhin leuchtenden

Weiss an Brust und Hals, mit dem sehwarz und weiss

gezeichneten Riicken und dem schnippischen weissen

Fleck an der Wange, mit keck und zierlich aufgerich-

teter Holle und schbn gelb leuchtendem Auge munter
umherschwimmend, aber fast immer in sorgsamer Ent-
fernung vom Ufer bleibend. Ein behendes Volkchen,
das bald hierhin bald dorthin mit leisem Ruck unter-

taucht, um zu fischen, und so sich spielend die Zeit

verkiirzt. Hier und da gesellen sich einzelne grosse

und ganz schwarze Enten zu ihnen, welche ebenfalls

als nordische Gaste uns manchmal besuchen. Ihr tiefes

Sehwarz, welches bei der einen etwas grosseren Art
nur durch einen weissen Spiegel an den Fliigeln unter-

brochen wird, giebt ihnen den Namen Trauerenten.

Die Enten der hochnordischen Gewasser sind fast

alle nur Tauchenten, das heisst solche mit kurz ge-

bautem Kbrper, sehr breiten belappten Schwimmfussen,
kurzem, meist dickem Halse und breitem Schnabel.

Dieser Bau macht sie besonders geschickt fiir die Er-
nahrung aus dem Thierreich, worauf sie in jenen dem
Pfianzenleben unfruchtbaren Gewassern fast ausschliess-

lich angewiesen sind. Deshalb besitzt auch ihr Fleisch

einen Beigesehmack, der unserem Gaumen weniger als

dem der Nordlander behagt.

Aber je weiter nach Siiden, um desto mehr nimmt
auch die Zahl der Tauchenten ab, von denen nur einige

wenige bei uns noch briiten, wahrend sie mehr und
mehr von den mehr langgestreekten , wenig oder gar

nicht tauchenden und mehr von Pflanzenkost lebenden

Enten ersetzt werden. Wir begegnen diesen munteren

Geschopfen noch ofter und wollen diesmal einer hellen

Stimme folgen, die uns vom oberen, fast trocken gele-

genen Theil eines Teiches entgegenklingt und begierig

anzieht.

Die hellen stillen Nachte, welche gegen das Ende
des Marz hier gewohnlich sich einzustellen pflegen,

hatten auch diesmal neue Ankbmmlinge herbeigefiihrt.

Steht man an einem solehen Abend auch nur kurze

Zeit im Freien, so vernimmt man von da und dort ein

Pfeifen, Rufen und Zwitschern, das bald von Regen-
pfeifern, Wasserlaufern, Enten, Reihern, Lerchen, Am-
mern und Piepern ausgestossen wird , womit die befie-

derten Reisenden sich zusammenhalten. Die rasch ver-

klingenden Tone lassen schliessen, dass das Ziel der

Reise noch nicht erreicht ist, und manche Arten wan-
dern, besonders bei Mondschein, den grossten Theil der

Nacht hindurch. Erst gegen 2 bis 3 Uhr Morgens
wird die Luft still, was vermuthen lasst, dass sie alle

in das erwiinschte Quartier eingeruckt sind , wo sich

die Weiterreisenden gewohnlich einen bis mehrere Tage
aufhalten. Einen solehen Rasttag hatten sich einige roth-

schenklige Wasserlaufer an dem oberen Wassergraben
des Teiches gewahlt und liessen von Zeit zu Zeit ihre

scharfe und helltonende Stimme erschallen. Fast alien

Wasserlaufern ist eine iiberaus wohlklingende laute

Stimme eigen, die man auf sehr grosse Entfernungen
hbren kann. Sie besteht entweder in einem klangvoll

modulirten „Q,ui, Qui", oder, wenn aufgeschreckt und
scheu fortfliegend, in einem scharfen „Trilli". Beilaufig

gesagt, bin ich kein besonderer Verehrer von in Sylben

verdeutschten Vogelstimmen, denn diese sind uns eben so

unverstandlich als ihrerseits die Orakelspriiche den
klassischen Vblkern waren. Beinahe ein Jeder hbrt

und fasst sie anders auf als der Andere, und deshalb

sind sie selten zur Befriedigung oder gar zum Wieder-
erkennen. Ich werde mich deshalb auch so wenig als

mbglich mit derartiger Aussprache der Vogelstimmen
befassen. Bei den Wasserlaufern aber ist der Laut
so verstandlich ausgedriickt, dass bis jetzt noch Nie-

mand darin gefehlt hat, ihn richtig zu deuten.

Unsere munteren Rothschenkel pfiffen von Zeit zu

Zeit den entfernter stehenden gemuthlich zu, denn sie

waren auf den Schlammbanken eifrig bemiiht, kleines

Gewurm, Schnecken und kleine Inseetenlarven zu fischen.

Nur unter den allergiinstigsten Verhaltnissen, wo man
durch hohes dichtes Gras, Schilf oder Gebiisch hin-

reichend gedeckt ist, darf man es wagen, diesen iiber-

aus scheuen und vorsichtigen Vbgeln iiber Schussweite

sich zu nahen, um sie langere Zeit ungestbrt beobachten

zu kbnnen. In den meisten Fallen muss man zufrieden

sein, ihnen schussgerecht nahe zu kommen. Tief ge-

biickt anfangs und spater kriechend, bewegt man sich

langsam und immer wieder horchend vorwarts, auf

jeden Strauch oder jede Staude achtend, hinter denen

man noch besser gedeckt sein konnte. Endlich, nach

iangem miihsamen Rutschen glaubt man sich am Ziele,

da kommt eine dreimal verwiinschte Krahe gezogen,

welche von der ihr sonderbar aussehenden menschlichen

Figur angezogen wurde, um zu sehen, was das denn

eigentlich sei. Dieser schwarze Galgenvogel kommt
naher, man senkt den Kopf, um ihr das Gesicht nicht

sehen zu lassen, aber alles vergebens, sie hat langst

Argwohn gefasst, stosst einen verdiiehtigen Schrei aus,

und ein doppelchbriges helles „Trilli, Trilli" ertbnt.

Die nahen Wasserlaufer hatten sie verstanden, und im
selben Moment eilen sie davon. Aber mit dem ersten

Laut der Krahe ist man auf den Beinen und hat eben

noch gerade so viel Zeit, um einen dieser behenden

Fliichtlinge aufs Korn zu nehmen und niederzustrecken.

Nicht selten bekommt auch noch der verruchte Storen-

fried, der sich auf den Schuss nach den ersehnten

Vbgeln in die Luft geschwenkt hat, den grbberen Schrot

des anderen Laufes aus Dankbarkeit nachgesendet, und
sich iiberschlagend, stiirzt auch er zu Boden. Dieses Mai
aber hatte uns keine Krahe entdeckt, und es war uns

moglich, in nachste Nahe dieser iiberaus zierlichen Stelz-

beine zu kommen. Fiinf an der Zahl, sah ich sie hinter

einem Gras- und Weidenbiischel hindurch, etwas seitwarts

von mir auf ihrem schlammigen Element herumtrippeln.

Im Kbrper von der ungefahren Grosse einer schwachen
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Lachtaube, mit dem zartesten Weiss an Brust und Bauch,

grau und weissgeflecktem Riicken und Hals, stehen sie

zierlich auf ihren langen diinnen Beinen
, welche ganz

die Farbe von rothem Siegellack liaben. Munter sieht

das kleine Kbpfchen mit dem langen Schnabel auf dem
bald etwas eingezogenen , bald vorgestreckten Halse
nach alien Seiten, ob nicht da oder dort ein krieehendes

Wiirmchen sich zeigt. (Schluss folgt.)

Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes.

Von Heinrich Schaeht.

(Meyer'sehe Hofbuchhandlung in Detmold.)

[Unter Hinweis auf die beziigliche Mittheilung iiber

das obige neu erschienene Werk in der „Rund-
schau" dieser Nummer, bringen wir nachstehend einzelne

Schilderungen einiger Charaktervbgel des Teutoburger
Waldes aus diesem Buehe, wobei wir dasselbe noeh-

mals alien Freunden deutscher Vogelkunde auf das

Angelegentlichste empfehlen. D. Red.]

Der Waldkauz.

Aus der Familie der nachtlichen Raubvogel, der

Eulen namlich, mbge das grbsste Mitglied, der Wald-
kauz (Syrnium aluco), bei uns im Volksmunde B r a k e n -

herm benamset, billiger Weise den Reigen eroffnen.

In den mit alten hohlen Eichen und Buclien be-

standenen Waldschluchten findet er stets einen will-

kommenen Aufenthaltsort, siedelt sich aber auch in den
Walddbrfern an, wo er zum grossen Aerger der Be-
wohner von den Obstbaumen hernieder seine furchter-

liche Nachtmusik erschallen lasst. Sobald die Damme-
rung beginnt, vernimmt man anfangs im Walde ein

helles Kuwitt, Kuwitt! welches der eigentliche Lockruf
zu sein scheint, dem bald das lautheulende Huhuhuhu

!

nachfolgt. Der letzte Ruf ist nur dem Mannchen eigen

und es lasst ihn nicht nur, wie Naumann meint, zur

Paarungszeit, sondern zu jeder Jahreszeit er-

schallen, denn ich vernahm denselben sowohl in den
mondhellen Herbstnachten, als auch in kalten grausigen

Winternachten, ja zur Zeit des Wonnemonats sogar am
hellen Nachmittage. Als man einst im Walde das

Weibchen eines Parchens erschossen hatte, wollte das

Geheul des Mannchens gar kein Ende nehmen.
Bei Tage sitzt der Waldkauz still verborgen in

seinem Schlupfwinkel, am liebsten in dem dichten

Nadelgezweige eingesprengter, d. h. einzeln stehender,

Eichten dicht am Stamme. Unter diesen Baumen kann
man oft seine Gewolle zu Dutzenden auflesen. Einst

sah ich ihn an einem hellen Morgen zur Seite seiner

zwei jungen Sprosslinge frei in der Krone einer Buche
sitzen. Als ich mich ihm naherte, machte er sich eiligst

aus dem Staube, indess die Jungen ruhig sitzen blieben.

Sobald die Dammerung niedersinkt, begiebt sich der

Waldkauz auf die Jagd und man sieht ihn dann leichten

Fluges am Waldesrande entlang ziehen, auf einem Busche
oder Heckenstamme Halt machen oder sich auf freiem

Eelde niederlassen und nach Beute ausschauen. Auf
dem Anstande mache ich mir oft das Vergniigen, ihn

durch das Kachahmen einer piependen Maus zu reizen,

wobei er sich haufig dicht neben mir niedersetzt. Man

muss dabei sein ausserst feines Gehor bewundern, da er
sich selbst auf 30 Schritt Entfernung noch herbeilocken
lasst. — Einst sass ich an einem windstillen Herbst-
abende unter einer dichten Hainbuchenhecke , als ein
Waldkauz iiber meinem Haupte hinzog. Ihn zu reizen
war das Werk eines Augenblicks. Sofort war er da
und umschwebte den Busch. Er schien mich nicht zu
bemerken und liess sich im nahen Geholz nieder. Ich
lockte von neuem. Schnell war er wieder da, um, wie
vorher, ohne Beute abzuziehen. Auf diese Weise liess

er sich wohl eine Viertelstunde lang tauschen, bis ihn
endlich der Knall meines Gewehrs verscheuchte. —
Einst jagte mir ein Waldkauz durch sein Erscheinen
nicht geringen Schrecken ein. Es war namlich am
6. Jan. 1871, Abends, als gerade der Erdschatten in

den vollen Mond trat, wo es bekanntlich nicht ganz
geheuer in der Natur zu sein pflegt, als ich mich, ruhig
mit der Flinte im Schnee am Kohlgarten stehend, ur-

plbtzlich von weichen Flugelschlagen, wie von Geister-

schwingen, umfachelt fuhlte. In demselben Augenblicke
geschah es aber auch, dass ein grosser Vogel auf meinen
Hut, den ich etwas tief iiber das Gesicht gezogen hatte,

flog und daselbst Posto fasste. Es war der grosse
Waldkauz, der sich das Haupt eines Menschenkindes
zum Sitzplatze gewahlt, um sich von hier aus einmal
nach Beute umschauen zu kbnnen. Ich stand wie eine

Bildsaule und fuhlte es deutlich, wie der nachtliche

Unhold, ein respectables Mitglied aus dem Gefolge des

wilden Jagers, mehrere Male seine Stellung veranderte

und erst abzog, als ich den Versuch machte, ihn fur

diese absonderliche Zuneigung bei den Fangen zu ergreifen.

Im Herbst des Jahres 1867 erschien ein Waldkauz
in dem neben meinem Hause liegenden Fichtenhaine

und machte sich allabendlich durch sein Geheul be-

merklich. Mehrere Male sah ich ihn schon im Dammer-
lichte im Baumhofe sitzen. Er blieb den ganzen Winter
hindurch. Im nachsten Friihjahr schaffte er sich eine

Gattin an, und nun hatte ich immer die schbnste Ge-
legenheit das Parchen zu beobachten, wenn es Abends
auf den am Rande des Fichtenhains stehenden Eichen
sein Wesen trieb. Leider war seine Gegenwart den
im Geholz wohnenden kleinen Sangern ein wahrer
Stein des Anstosses, weil sich das Paar schon am hohen
Nachmittage losgab, um, begiinstigt durch das Zwielicht

des Nadelwaldes , die Jagd zu beginnen. Am 12. Mai
1868, Nachmittags zwischen 5 und 6 Uhr, erhob plbtz-

lich im nahen Gehblze eine Schwarzamsel, von der ich

wusste , dass sie halbfliigge Junge hatte , ein fiirchter-

liches Angstgeschrei. Ich lief eilig hinzu und sah bald

den Storenfried in Gestalt des Waldkauzes vor meinen
Augen auffliegen und sich tief in's Fichtendickicht zu-

riickziehen. Die Amsel flog laut schreiend hinterdrein;

ihre Angstlaute zogen die umwohnende Vogelwelt herbei,

und bald erhob sich ein ohrenbetaubender Larm, der, so

grasslich er auch klang, nur meine Wissbegierde reizte

und mich auf den Gedanken brachte, naher herbeizu-

schleichen. Behutsam, auf alien Vieren kriechend, winde
ich mich durch das Nadeldickicht und gewahre bald,

wie eben eine Singdrossel mit schrillem Geschrei auf

den Kauz zufahrt. Dieser wendet verdriesslich das

Haupt seitwarts und starrt dann wieder regungslos den
Angreifern entgegen. Unterdessen wogt mir zu Haupten
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ein Meer von Tbnen im wildesten Durckeinander, Gras-

niiicken, Laubvbgel, Finken, Meisen, Rothkehlchen, Brau-

nellen und Goldhahnchen: sie alle umflattern und um-
schwii'ren mit den crassesten Jammerlauten den nacht-

lichen Unhold. Plotzlich schwingt sich ein Fink auf

den Wipfel einer Fichte und schlagt siegestrunken seine

markige Strophe. Ihm folgt von ahnlichen Gefuhlen be-

seelt eine Schwarzplatte , und reizend hebt sich aus

dem Chaos der Tone ihr lieblicher Ueberschlag. Das
klingt dem Lichtfeinde wie bitterer Hohn, er fliegt

weiter in den Wald , alle Vogel hinterdrein, und der

Skandal beginnt von neuem.
Die Hauptnahrung des Waldkauzes besteht aus

Mausen aller Art, doch stellt er auch eifrig den Vogeln
nach. Ja ick halte ihn fur einen argen Nestpliinderer,

der besonders an den Western der Wildtauben, der

Drosseln und Finken arge Verwiistungen anrichtet.

Wie alle Eulen wird auch der Waldkauz vom Lichte

angezogen und er erscheint deshalb oft vor den Fenstern.

So sass vor einigen Jahren ein Waldkauz allabendlich

meinem Stubenfenster gegeniiber auf einem an einer

Stange frei schwebenden Staarenkasten. Einmal bei

tiefem Schnee sass er etwa nur 3 Schritt vom Hause
entfernt auf einem Vogelbeerbaum. Als ich ihm aus

dem Fenster einen im Kafig steckenden Vogel vorhielt,

schien er diesen mit Wohlgefallen zu betrachten, ge-

traute sich aber nicht an den Kafig. Spater war er

einmal bei Mondschein durch eine zerbrochene Scheibe

in's Haus gelangt und hatte mir einen am Fenster

stehenden Kanarienvogel aus dem Bauer stibitzt. —
Bei meinem am Waldesrande wohnenden Freunde, der

im heftigen Fieber lag, flog um Mitternacht ein Wald-
kauz zu wiederholten Malen vor ein erleuchtetes Fenster

und setzte die am Krankenbette wachende Ehehalfte

nicht wenig in Schrecken. Am andern Morgen stellte

sich heraus, dass ein hinter dem herabgelassenen Vor-

hange auf der Fensterbank stehender Kanarienvogel

den Kauz herbeigezogen. Auf der Schneedecke standen

noch deutlich die Fliigelspuren desselben verzeichnet. —
Der Kreuzsehnabel.

Kennst du den Nadelwald, den finstern, mit den
reckenhaften Baumgestalten , deren Zweige mit den
Wolkenballen spielen ? Gewiss hast du schon zur

Sommerzeit auf seinem weichen Moosteppiche ein

Stiindchen der Buhe gepflegt, wenn aus dem Thai

herauf des Waldbachs Brausen drang und iiber dir

ein Rauschen durch die Wipfel flog, das wie femes
Glockenlauten wunderbar dein Ohr beriihrte. Zu
ihm mocht' ich dich fiihren in einer Zeit, wo die

Natur, von den Fesseln des Winters umfangen, an-

scheinend todt, starr, regungslos daliegt, wo der Bach
sein Brausen eingestellt und die Wipfel unter der Last

des Schnees ackzen. Alles ist still um uns her und
eine Fiille des Friedens ringsum ausgegossen. Das
einzige Eeben, das dir entgegentritt , sind einige

winzige Vbgelchen, Goldhahnchen genannt, die mit
leisem Siri, Siri! die beschneiten Zweige durchschlupfen.

Horch! — da ertbnen laute Stimmen aus der Ferae!
Gop, Gop, gip, gip! ruft es aus verschiedenen Kehlen,

immer naher und naher kommend. Kreuzsehnabel
(Loxiae curvirostrae) sind es, des deutschen Waldes

Papageien, die in grossen Fliigen vereint die dunkeln
Nadelforsten durchwandern, um dem Samen der Fichten-

zapfen, ihrer Lieblingskost, nachzugehen. Diese eigen-

thumlichen Vogel zu beobachten, ist uns das Gliick oft

giinstig, wenn sie sich gerade am Waldesrande auf den
mit Fichtenzapfen fbrmlich beladenen Wipfeln nieder-

lassen. Wie emsig die Schaar ihrem Geschafte obliegt,

dass der Schnee alle Augenblicke in kleinen Wolken
die Luft durchstaubt. Meist sind sie still. Jetzt ruft

einer sein Gip, gip! ein zweiter antwortet, dann rufen

alle, dann ist's wieder still. Jetzt schleppt einer muh-
sam einen Zapfen auf einen Zweig des nachsten Baumes,
bricht und zimmert an demselben, dass die Flugblattchen
herunterwirbeln. Ein anderer setzt sich auf die Spitze

der hochsten Fichte, dreht sich einigemal im Halbkreise
herum und lasst dann ein sonderbares, an den Zeisig-

gesang erinnerndes Stimmgewirr hbren. Plotzlich bricht

die ganze Schaar in ein unisones Gop, gop, gop! aus.

Das hat etwas zu bedeuten. Es soil uns bald klar

werden. Ein Nachziigler, der vorhin „den Zug ver-

passt", durchzieht, sein angstliches Gefiihl des Allein-

seins laut ausrufend, die Liifte und findet sich wieder
bei der Schaar ein.

Ein eben so schoner Anblick ist es, wenn die

Kreuzsehnabel zur Tranke fliegen. Dies geschieht frei-

lich nur, wenn die Erde bloss ist, im Winter stillen

die hitzigen Vogel ihren Durst am Schnee. Ich habe
mehrmals auf meinen Waldgangen das Vergniigen ge-

habt, sie am Wasser beobachten zu konnen. Von den
Wipfeln der Fichten steigt die Schaar in kleineren Ab-

satzen immer tiefer herab. Die roth oder gelbroth ge-

fiederten Vogel heben sich prachtig auf dem dunkeln
Nadelgriin, wahrend die einfach graubraunen, meist

jungen Vogel mehr in den Hintergrund treten. Auf
einem im Wasser liegenden Steine oder Aste, wenn
beide eben aus dem Wasserspiegel bervorragen, lassen

sie sich abwechselnd nieder, schliirfen in zwei oder drei

Ziigen den kiihlenden Trank und fliegen dann wieder
zu den andern Genossen. Erst wenn die ganze Gesell-

schaft ihren Durst gestillt hat und alle wieder auf dem
Baume angelangt sind, blast einer sein Gip, gip, gip

!

zum Aufbruch, erhebt sich, und im raschen fordernden

Fluge zieht die gesellige Schaar in das Waldesinnere
zuriick.

Der Kreuzsehnabel ist wie der Gimpel ein gut-

miithiger Bursch, der als achter Waldbewohner den
Menschen und sein Treiben nicht beachtet und deshalb

auch nicht kennt. Als ich einmal durch den Wald
spazierte, flog vor mir ein Kreuzsehnabel auf und setzte

sich auf den trocknen Wipfel einer mittelhohen Buche,

die einsam am Wege stand, sang sein Schnurrliedchen

und war so mit sich beschaftigt, dass er mein Rufen
und Handeklatschen gar nicht yernahm. Jetzt nahm
ich einen Stein und schleuderte ihn durch die Aeste.

Der Vogel sang ruhig weiter. Jetzt flog ein Stein

dicht neben ihm vorbei. Er sah ihm nach, sang dann

weiter. Erst als ich mit einem Stabe gegen den Baum
schlug, wie Moses gegen den Fels der Wiiste, da strich

der Sanger fort.

Die hauptsachlichste Nahrung des Kreuzschnabels

bleibt immer der Same der Nadelbaume, doch vertilgt

er im Sommcr auch verschiedene Kerfe. Sobald der
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Eichenwickler (Tortriv viridana) in unsern Waidern
erscheint, kann man mit Sicherheit auf ein zahlreiches

Erscheinen von Kreuzschnabelfliigen recbnen und ver-

nimmt man dann den ganzen Tag ihr Gbp, gbp, gbp

!

Sobald aber die Wickler ausgekrochen sind und nun in

den Friihstunden des Sommerabends schon zu Hunderten

die Eichen umschweben, da zielien die Kreuzschnabel

fort, ein Zeichen, dass sie das voUkommene Insect nieht

lieben. Auch nach Blattlausen sind sie in manchen
Jahren sehr begierig. So war es am 1. Juli 1866, als

plotzlich die Obstbaume meines Gartens durch einen

Trupp Kreuzschnabel belebt wurden. Ich erkannte sie

bald, der Zigeuner bewegliche Schaar, die sich nach

Meisenart an die iiussersten Spitzen der Zweige hiikelte

und dieselben nach Blattlausen absuchte. Freilich war
ihr Leben und Treiben hierbei kein so anziehendes, wie
es eine auf einem Fichtenbaume beschaftigte Schaar „Kri-

nitzer" bietet. Zum Singen schien kein Glied der Bande
aufgelegt zu sein, ein Zeichen, dass Mangel und Noth
ihren sonst so frohen Sinn gebannt hielten. Nahrung
schien ihnen dagegen Alles zu sein, und sie setzten beim
Aufsuchen derselben so sehr ihre Sicherheit auf s Spiel,

dass es mir ein Leichtes war, durch Belegen mit einer

an einem langen Stocke befestigten Leimruthe mehrere
Exemplare einzufangen, die ich, in Ermangelung des

Hanfes, langere Zeit mit Rubsamen und Weissbrod er-

nahrte. Die freien Briider aber besuchten noch 3 Wochen
lang taglich meinen Baumhof, verhielten sich in den

Kronen der Baume so still, wie eine Schaar kirschen-

stehlender Kernbeisser, und liessen nur beim Fort-

streichen ihr lautes Gop, gbp! hbren. Als ich spater

meine Gefangenen wieder in Freiheit setzte, wollte

einer derselben durchaus nicht weichen. Stundenlang

umflog er unter bestiindigem Locken meine Wohnung,
kam sogar mehrere Male wieder zu seinem Futtertroge

zuriick, den ich, mit Weissbrod gefiillt, unter einem
Baume aufstellte. Wahrend er in vielen Gegenden
Deutschlands, wie am Harze, in Thiiringen, am Erz-

gebirge sich als Stubenvogel des grossten Beifalls, der

ungetheiltesten Liebe erfreut, besonders von den vogel-

liebenden harzer Bergleuten in kleinen enggeflochtenen

Drahtkafigen gehalten wird, ist er im Teutoburger Walde
kaum dem Nanien nach bekannt, und alle die schonen
sinnigen Sagen, mit denen jene poesiereichen Gebirgs-

leute das Leben ihres Krinitzers ausschmiicken, wird
man hier vergeblich suchen.

Was den Kreuzschnabel aber noch ganz besonders

interessant macht, ist die Thatsache, dass er selbst in

den rauhen Wintertagen hoch in den schneebedeckten
Fichtenkronen sein Nest baut, briitet und auch seine

Jungen aufzieht.

Ich habe ihn bestandig unter meinen Stubenvbgeln,

wo er sich bei Hanf, Mohn und Weissbrod, und tag-

lich ein bis zwei Fichtenzapfen zum Ausklauben, sehr

gut halt.

Die GeMrgsstelze.

Wenn wir im Sommer den schiiumenden Waldbach
entlang im Gebirgsthale hinaufwandern, vernehmen wir
neben dem durchdringenden Thiit! des Eisvogels einen

fast eben so scharfen Ton, der wie Z i z i z i ! lautet, welcher

von einem dort wohnenden Vogel herriihrt, dem mit

vollem Rechte der Name Gebirgsstelze (Mot. sul-

phured) gebiihrt. Wir kbnnen uns die niedliche Be-

wohnerin des Gebirgsbaches in niichster Nahe betrachten,

wenn sie in ihrer grazibsen Weise auf den schauni-

bespritzten Felsblbcken umhertrippelt, Wasserkerfe er-

schnappt und sonst ihren Geschaften nachgeht. Wie
zierlich sich das Vbgelchen zu tragen weiss, wie es

gleichsam hochgeschiirzt am Ufer auf und ab spaziert,

dass ja kein Schmutz das zarte Federkleid besudle!

Dass auch sie gern die Nahe des Menschen auf-

sucht, geht schon daraus hervor, dass sie regelmassig

bei Miihlen oder sonst am Wasser stehenden Gebauden
zu finden ist. An den Miihlteichen hat sie immer ihre

Lieblingssitze auf Steinen, Sttimmen, Pfahlen u. s. w.,

von wo aus sie ihre Jagden auf Fliegen, Miicken, Hafte

und Kaferchen anzustellen pflegt. Wasser scheint eine

unablassige Bedingung ihres Lebens zu sein, doch fand

ich sie vor Jahren einmal an einem weit vom Wasser
entfernten Hohlwege briiten. Bemerken will ich aber,

dass es gerade ein nasses Friihjahr war, wo der Ilohl-

weg oft von Wasser durchstrbmt wurde. Vielleicht

war dies die Veranlassung', die ihr diese Oertlichkeit

als passend erscheinen liess. Spater habe ich sie da-

selbst nicht wieder angetroffen.

Die Gebirgsstelze erscheint schon friih im Jahre

wieder am Brutorte und macht sich bald durch ihren

scharfen Lockton und Gesang bemerklich. Sehr hiking

iiberwintern einzelne Parchen im Gebirge. In der Nahe
meines Hauses habe ich schon seit Jahren ein solches

Parchen beobachten kbnnen, welches sich meist am
Wasser aufhalt, aber auch wohl mal auf meinem Hofe
Einkehr halt und daselbst allerlei Nahrungsmittel auf-

sucht. Einst, als tiefer Schnee lag, fing ich das Weib-
chen in einem Schlagnetze ein, setzte es in einen grossen

Kafig und warf ihm lebende Mehlwiirmer, aufgequellte

Ameiseneier u. s. w. vor, allein es weigerte sich hart-

nackig, irgend welche Nahrung zu sich zu nehmen, und
sah ich mich schliesslich gezwungen, ihm die Freiheit

wieder zu geben. Uebrigens war der Vogel ausserst

gut genahrt, wahrend ein Hanfling, den ich an dem-
selben Tage einfing und der doch ein Kbrnerfresser ist,

im letzten Stadium der Darre stand.

Der Gesang der Gebirgsstelze erinnert in seinem

Grundzuge an den Gesang der weissen Schwester, be-

steht aber aus helleren und wohlklingenderen Tbnen.

Man vernimmt ihn hauptsachlich in den ersten Friih-

lingsmonaten, wo das kleine Vogelherz von Lust und
Liebe geschwellt ist. Lie einsam liegenden Miihlen

erhalten durch den fleissig singenden Vogel einen ganz

besondern Beiz.

Schon friih im Jahre schreitet das Gebirgsstelzen-

Parchen zur Fortpflanzung und baut unter Ufer, Steine

und Wurzeln ein mit Haaren, Federn und sonstigen

weichen Stoffen ausgefiittertes Nest. Sehr gern nistet

es auch in der Nahe des Miihlrades,', wenn sich nur

eine etwas tiefe Hbhlung in dem Mauerwerke findet,

so dass das staubende Wasser der Brut nicht schaden

kann. Hier drohen dem Neste lange nieht die Gefahren,

als an andern Orten, da es hier selbst vor den Wasser-
ratten sicher ist. Auch wagt es hier der Kukuk nicht,

sein Ei in das Nest zu prakticii'en, wodurch sonst auch

viele Bruten ruinirt werden.
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Die Jungen, welche ich sehr leicht mit hartge-

sottenem und gehacktem Hiihnerei, Ameisenpuppen und
etwas Weissbrod aufgezogen habe

,
gehoren zu den

zierlichsten Stubenvogeln, werden sehr kirre und er-

gotzen das Auge durch ihre anmuthigen Bewegungen.
Noch in diesem Jahre brachte mir ein Knabe eine be-

reits dem Neste entschliipfte Gebirgsstelze, die sich

erst durch langeres Fasten zum Sperren bewegen Hess.

Sie wurde sehr zutraulich, verfolgte mich, wie ein

Hund, auf Schritt und Tritt, liess sich auf dem Finger
tragen, so dass ich auch versuchte, sie zum Ein- und
Ausfliegen zu gewohnen. Einige Zeit ging es sehr gut,

da aber war sie plotzlich spurlos verschwunden.

Afosonderliche Artoeitsgenossen.

In einem Stoppelfelde an der Meranerstrasse auf

dem Wege nach Nathurns hatte ich vor wenigen

Wochen Gelegenheit, ein paar absonderliche Genossen

bei gemeinsamer Arbeit zu beobachten. Einige Schweine
hatten sich am Raine versammelt und wiihlten behag-

lich in den Stoppeln herum, so dass die braune Acker-

krume zu Tage kam; iiber ihnen, auf einem iiberhan-

genden Ebereschenzweige aber sass ein rothriickiger

Wiirger (Lanius collurio L.) und schaute ernstesten

Blickes zu den leise grunzenden, bohrenden und schau-

felnden Leuten herab, bis diese irgend ein convenables

Stuck Insectenwild aus der Erde zu Tage gefbrdert

hatten. So oft dies geschah, war der Wiirger eiligst

zur Stelle, holte die willkommene Beute vom Boden
fort und befestigte sie an irgend einem Zweiglein des

nachsten Strauches; dann setzte er sich wieder auf

seine Warte im Schatten der rothgliihenden Ebereschen-

trauben und beobachtete mit dem friiheren ernsten Ge-

sichte das Ergebniss der Arbeit seiner grunzenden und
wiihlenden Genossen. (Mitth. d. Ornith. Vereins
in Wien.)

Die rertieale Verbreitung des Hausrotlisehwaiizes

erreieht in den osterreichischen Alpen eine sehr bedeu-

tende Hbhe. Wir hatten in den letzten Jahren viel-

fache Gelegenheit, diesen in unseren Alpenlandern so

iiberaus haufigen Vogel an Ort und Stelle zu beobachten.

In dem hochgelegenen Maltathale in Karnthen, in

Tirol im Kalserthal, sowie in dem etwa 6000 Fuss

(ca. 2000 Meter) iiber der Meeresflache verlaufenden

Suldenerthale, namentlich in den beiden letzteren, wo
der Sperling ganzlich fehlt, fallt dem Hausrothschwanz
in der Nahe der menschlichen Wohnungen ungefahr die

Rolle zu, welche anderswo jener spielt. Die Hausroth-

schwiinze treiben sich dort nicht viel weniger zahlreich,

wenn auch nicht in so fest geschlossenen Fliigen her-

um, wie anderwarts die Spatzen, und zeigen auch nur

sehr geringe Scheu vor den Menschen. Aber auch
ausserhalb, riicksichtlich oberhalb des Bereiches der
letzten bewohnten Gebaude ist das reizende Vogelchen
an den Felswanden der hb'chsten und rauhesten Gebirgs-
stocke anzutreffen. So hat beispielsweise meine Frau
Anfangs August des heurigen Jahres an den wilden,
sterilen Abstiirzen des machtigen Ortlers gegen das
Suldenerthal, den Tabarettawanden, ein Parchen beob-
achtet, welches auf der bedeutenden Hohe von 8000
Fuss plotzlich erschien und die der Ortlerspitze zu-

strebenden Menschen durch langere Zeit begleitete. Es
ist zweifellos, dass die Vbgel dort auch genistet und
gebriitet hatten; ihre Hauptnahrung mbgen die vielen,

in den kiihleren Tagesstunden an den Felswanden ruhig
sitzenden, beim ersten warmen Sonnenstrahl lebhaft

herumschwirrenden Insecten bilden. (Dr. v. E., Mitth.
d. Ornith. Vereins in Wien.)

Erklarung.
Zur Bichtigstellung einer von mir im „Zool. Garten"

(Jahrg. 1875, p. Ill) veroffentlichten Notiz: „Sonder-
bares Benehmen eines Kukuk s", welche Hr.
Dr. Brehm in seiner hochst instructiven Arbeit: „Der
Kukuk" (Centralbi. 1877, p. 131) citirt, und welche
Hr. Walter in demselben Journal (1877, p. 156) einer

Besprechung unterwirft, in welcher er die Wahrheit
jener Beobachtung bestreitet und in den Bereich der

Fabel verweist, halte ich es fur nothig zu erklaren,

dass ich jene Notiz, welche mir, wie im „Zool. Gart."

zu lesen ist, nicht direct vom Beobachter, sondern von
Hrn. Apotheker Spatzierin Jagerndorf (Oesterr. Schles.)

mitgetheilt wurde, als ein „Curiosum" veroffentlichte.

Da mir kein ahnlicher Fall bei unserem Kukuk weder
aus der Literatur, noch aus eigener Erfahrung bekannt

war, und mir Hr. Spatzier, ein in jiingeren Jahren

eifriger Ornithologe, den Revierfdrster Amort als einen

vollkommeu glaubwiirdigen Mann bezeichnete, so trug

ich kein Bedenken, jene Notiz zu veroffentlichen. Der
Zweck der Publicirung jener Notiz war einzig der,

Andere auf diese ausnahms weise vorkommende
So rg fa It des Kukuks um sein Ei aufmerksam
zu machen und nicht, wie Hr. Walter schreibt, Andere
„z u b e 1 e h r e n" und zwar mit einer Beobachtung, die

ich nicht einmal verburgen kann, weil ich sie eben nicht

selbst gemacht habe.

Wie ich es stets bei der Veroffentlichung aller von

mir nicht herriihrenden Beobachtungen zu thun pflege,

habe ich auch hier die Namen nieiner Gewahrsnianner

genannt; haben sich diese geirrt, nun so trifft sie die

Schuld, und Hr. Walter hat das Verdienst, das Un-

wahre sofort erkannt zu haben.

V. TsCHUSI ZU SCHMIDHOFEN.

Rundschau.

Die Vogelwelt des Teutoburger Waldes v. Heinrich
. Schacht. Mit 92 Zeichnungen von Fr. Specht.

(Detmold, Meyer'sche Hofbuchhandlung.)

„Es sind keine trocknen Beschreibungen unsrer

Waldbewohner, die Herr Schacht bringt, sondern Be-

obachtungen, welche derselbe seit vielen Jahren gemacht

und in frischer Weise wiedergiebt; eben darum diirfte

das Buch auch iiber die Grenzen des Teutoburger Waldes
hinaus Liebhaber finden und gewiss fur Jung und Alt

ein passendes Weihnachfcsgcschenk werden." Mit diesen

begleitenden Worten geht uns das obige Buch zu und
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aus vollster Ueberzeugung benutzen wir dieselhen, um
den anziehenden Inhalt dieses Werkes unseren Lesern

auf das Angelegentlichste zu empfehlen. Der Verfasser,

Herr Heinrich Schacht, schon lange als Ornitholog

riihmlichst bekannt, giebt hier nicht eine Compilation

aus ilmfassenderen Arbeiten, sondern die Resultate

eigener langjahriger Beobachtungen. Die Frische, welche

den Schilderungen innewohnt, zeugt davon, mit welcher

Liebe und welchem Eifer der Verfasser sich seiner

Aufgabe gewidmet und wie treu und tief derselben die in

der Natur selbst skizzirten Bilder aus dem Vogelleben

sich eingepragt , welche er seinen Lesern in so an-

ziehender Form vorfiihrt. Wir finden hier einen werth-

vollen wissenschaftlichen Stoff in leicht verstandlicher,

anmuthiger Weise behandelt, kurz, eine wahrhaft popu-

late Darstellung eines wissenschaftlichen Themas, welche

jeder Vogelfreund mit innigster Befriedigung lesen wird.

Um die Beichhaltigkeit des Inhalts zu kennzeichnen,

bemerken wir, dass 97 Arten als Brutvbgel des Teuto-

burger Waldes abgehandelt werden. Es sei noch dar-

auf aufmerksam gemacht, dass der Preis des Biichleins,

welches mit 92 Holzschnitten, Zeichnungen von Fr.
Specht, ausgestattet worden, ein ausserordentlich mas-
siger ist. Der Preis fur ein gebundenes Exemplar be-

tragfc 3 Mark.

Journal of the Linnean Society. Vol. XIII, No. 69,

June 1877: Sharp e, Contributions to the Ornithology
of New-Guinea II. (On the Ornith. collections formed
by the late Dr. James in Southeastern New-Guinea
and Yule-Island.) Neu werden beschrieben : Tanysiptera

mierorhynclia (ahnlich T. galatea) und Melidora collaris

(ahnlich M. macrorhina).

Bulletin of the Nuttall Ornithological Club. A Quar-
terly Journal of Ornithology. Vol. II, No. 4, October
1877 (Cambridge Mass.): Merrill, Notes on Molothrus

aeneus. S. 85. (Schildert die Lebensweise dieses Vo-
gels.) — Cooper, On Seventy -five Doubtful West-

Coast- Birds. S. 88. — Elliot, Remarks on Selasphorus

Alleni. S. 97. — Brewster, The Yellow -Throated
Warbler (Dendroeca dominica). S. 102. (Schildert die

Lebensweise der Art). — Literaturberichte und kleinere

Mittheilungen schliessen die Nummer. Mit derselben

ist der zweite Jahrgang der Zeitschrift vollstiindig, und
machen wir die Herren Ornithologen nochmals auf cleren

hohe Wichtigkeit, welche sich aus dem mitgetheilten

Inhalte ergiebt, aufmerksam.

Transactions of the Connecticut Academy. Vol. IV,

1877: Merriam, A Review of the Birds of Connecticut,

with remarks on their habits. Behandelt 292 Arten
und wird besonders durch die biologischen Notizen fiir

weitere Kreise von Interesse.

Termeszetrajzi Fiizetek (Naturhistorische Hefte). Herausg.

vom Ungar. National-Museum in Budapest. No. IV, 1877

:

Herman und Petho, Reliquia Petenyiana. S. 212 und
248. Enthalt eine ausfuhrliche Beschreibung von Oriolus

galbula aus dem handschriftlichen Nachlasse des ehe-

maligen Gustos am Ung. Nation.-Museum und fieissigen

Ornithologen J. S. Petenyi, einem Zeitgenossen

Naumann's.
Linne, Systema naturae. Ed. I. Facsimile-Repro-
duction der ersten Ausgabe, mit dem nur in wenigen
Exemplaren bekannten, einzeln erschienenon Blatt „M e -

thodus". Gr. fol. Mit einem Portrat Linne's
(pest. v. Bervic 1779) in Lichtdruck. (Verlag von R.

Friedlander & Sohn. Karlstr. 11, Berlin.) — Es ist im
hbehsten Grade dankenswerth , dass die genannte,

riihmlichst bekannte Buchhandlung den Naturforschern

ein Werk wieder zuganglich macht, das, wenn auch
noch nicht vollstandig aus demBuchhandel verschwunden,
doch vvegen des hohen Preises (die Originalausgabe

kostet jetzt 120— 150 Mk.) von Privat - Bibliotheken

ausgeschlossen war. Der Preis der vorliegenden Facsi-

mile-Reproduction , die mit einem Portrat Linne's aus-

gestattet ist, betragt 15 Mk.

Nachrichfen und Neuigkeiten.

Bevorstehende Publication.

Der dritte Theil von Martin's Praxis der
Naturgeschichte ist gegenwartig in der Fertig-
stellung begriffen. Derselbe wird in seiner zunachst
erscheinenden ersten Halfte die zoologischen Garten,
Aquarien und Terrarien behandeln. Das Buch soil

etwa 15 Druckbogen umfassen und eine kritische Be-
sprechung der gegenwartig existh-enden Institute, sowie
Vorschlage zu neuen Einrichtungen und Verbesserungen,
und den Plan zu einem mehr universell gehaltenen
Garten bringen. 10—12 Tafeln werden dem Bande
beigefugt.

Wer Martin's Praxis der Naturgeschichte kennt,
(der erste Theil, die Taxiderinie, erschien bereits in

zweiter Auflage), wird gleich uns die nunmehr bald
zu erwartende Fortsetzung des ausgezeiehneten Werkes
mit Freude begriissen.

Ornithologen-Kalender
fiir Ornithologen, Vogelziichter, Sammler und Hiindler.

In Nr. 19 S. 152 dies. Bl. besprachen wir den Plan
eines „Ornithologen Kalenders", welcher die Namen
und Adressen aller Ornithologen des In- und Aus-
landes, sowie der ornithologischen Sammler, Vogel-
wirthe, Naturalien- und Vogelhandler enthalten soil,

und bestimmt ist, den Verkehr unter den genannten,

durch gleiche Interessen verbundenen Personen zu er-

leichtern. Mit der Zusammenstellung des bis jetzt ein-

gegangenen Materials beschaftigt richten wir nochmals

an die Leser die Bitte, die Zusendung beziiglicher No-
tizen im eigenen Interesse zu beschleunigen.

Berlin S.W., Grossbeerenstr. 52. Dr. Reichenow.

An die Beobachter der Vbgel Beutscblands.

Der unterzeichnete Ausschuss richtet an alle Vogel-

kenner die Bitte, die wahrend des Jahres 1877 ge-

sammelten Beobachtungsnotizen nunmehr wiederum fiir

die 2. Jahresstatistik einzusenden, mit dem wiederholten

Hinweis, dass auch die kleinste Notiz willkommen sein

und gewissenhafte Benutzung finden wird.
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Die 1. Jahresstatistik pro 1876 ist jetzt im Drucke

fertig und werden wir Seperatabziige unseren geehrten

Mitarbeitern demnachst zustellen. Die Mitglieder der

Ornitliol. Gesellschaft erhalten diese Statistik im III.

Hefte des „Journals", resp. im „Jahresberichte".

"Wir theilen noch mit, dass unser bisheriger Mit-

arbeiter, Herr Alex. Bau, durch anderweitige Geschafte

bestimmt, aus der Commission ausgeschieden ist.

Der Ausschuss fur Beobachtungsstationen der VSgel Deutschlands.

Dr. R. Bias i us, H. Schalow,
Braunschweig. Niederschbnhausen b. Berlin.

Dr. Ant. Reichenow,
Grossbeerenstr. 52, Berlin S.W.

Briefkasten der Redaction.

Fur den „Ausschuss fiir Beobachtungsstationen"

gingen Notizen iiber das Jahr 1877 ein von Hrn. Bau-

meister Sachse in Altenkirchen, Hrn. Adolph Her-

old in Cronenberg, Hrn. Fr. Bbckmann in Hamburg
und Hrn. Fbrster Spalding in Zymna b. Turoscheln.
— Hrn. Dr. St. in St. F.: Mit Dank erhalten. Abziige

sandten wir umgehend. — Hrn. Dr. H. in St.: Wird
baldigst benutzt.

Eingegangene Drucksachen.

Bulletin of the Nuttall Ornithological
Club. Vol. II, No. 4, 1877. Vom Herausgeber. —
Termeszetrajzi Fiizetek (Naturhistorische Hefte).

Herausg. v. Ungar. National-Museum in Budapest, redig.

v. O.Herman. Heft IV, 1877. Vom Herausgeber. —
Siiddeutsche Blatter fiir Gefliigelzueht, re-

digirt von Dr. A. Pauly in Miinchen. Jahrg. 1877.

Vom Redacteur. — Pfalzische Gefliigel-Zeitung,
herausg. v. H. Kayser in Kaiserslautern. Jahrg. 1877.

Vom Herausgeber. — Aus "Wald und Haide. Zeit-

schrift zur Unterhaltung und Besprechung iiber Jagd,
Wald und Naturkunde, herausg. v. 0. v. Riesenthal.
No. 1, 1877. Vom Herausgeber.

Tauseh- und Kanf-Verkehr.

Die erste Numrner des Jahrganges 1878

des „Ornitbologisclien Centralblattes" wird

wiederum in grosserer Zahl als die gewohn-
liche Auflage als Probenummer versandt

werden, worauf wir Bebufs weiter Verbrei-

tung von Inseraten hiermit aufmerksam machen.

Die Redaction.
Kanarienvogel

sind mit den angenehmsten Gesangstouren wiedei'

in bedeutender Anzahl vei'treten und mache besonders

auf die beliebten Gluckroller, welche noch sanfte

wie lange Hohl- und Schwirrrolle, sowie Lache,
Flote und Buckpfeife haben, aufmerksam.

Kastenkafige, a Stiick 7 Mk. 50 Pf.

Glaser zum Anhangen, a Dtz. 3 Mk.
Insecten-Tinctnr

zur Vertilgung ausserer Parasiten bei M e n

-

schen, Thieren und P f 1 a n z e n halte fortwahrend

vorrathig und kann dieselbe auf Grund zweijah-
riger Erfahrung auch als vorziigliches Mittel
gegen die Vogelmi 1 b en empfehlen. Anerkenn-
ungsschreiben iiber T i n c t u r liegen in ziemlicher

Anzahl und von sehr geachteten Personen vor,

die ich zur Einsicht vorzulegen gern bereit bin.

Preis-Courants sende franco.

[117] _R. JKasper, Breslau.
Torfplatten zum Auslegen fiir Insectenkasten,

^3 cm. lang, 7 cm. breit, das Hundert Mark 5,00 excl.

Emb., hat in jedem beliebigen Quantum abzulassen

[116] Wilh. Schliiter, Halle a/ S.

Soeben erschien meine Preisliste iiber Macro-
Lepidopteren (Schmetterlinge) pro 1877—78 und
wird auf Wunsch gratis und franco versandt.

Adolf Kricheldorff, Naturalien-Handlung,

[121] Berlin S., Oranienstr. 135.

Berieht iiber die

(I.) Jahresversammlung
der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

zu Berlin.

Abgehalten in Berlin am 13.— 16. Sept. 1876.

Herausgegeben von Prof. Dr. Jean Cabanis.
Leipzig 1877. Verlag von L. A. Kittler.

[118] Preis 3 Mark.

Die Vogelwelt des Teutobnrger Waldes.
Von Heinrich Schacht.

Mit 92 Zeichnungen von Er. Specht.

Meyer'sche Hofbuchhandlung (Gebr. Klingenberg),

[119] Detmold 1877.'

Preis fur ein gebundenes Exemplar 3 Mark.

Ich suche als Material fur splanchnologisch anato-

mische Arbeiten Vogelkorper (moglichst frisch).

Da es nur auf die inneren Theile ankommt, so geniigt

auch der abgebalgte, dann aber mit dem Namen des

Vogels versehene Rumpf.
Gefiillige Zusendungen wiirden — selbstverstandlich

gegen Erstattung der Eosten — auch nach Vereinbarung

durch Kauf, mit grosstem Danke angenommen werden.

Besonders erwiinscht sind: Alle Arten Eulen und
Wiirger; ferner Alca, Mormon, Halieus, Lestris, Mergus,

Cygnus, Anser, Grus, Tetrao, Gypaetus, Vultur, Bideo

lagopus, Ticlwdroma muraria, Merops apiaster, Alcedo

ispida, Picus viridis, Ceriliia familiaris, Cinclus, Loxia.

II. U inOW. stud, philos.

[120] Jena, Lobderstrasse 173.

Zu verkauf en:

Ein Sperber (Astur nisus) ... 6 Mark.

Eine Waldohreule ( Otus sylvestris) 8 Mark.

Beide sind mit ausgebreiteten Fliigeln aufgestellt.

Berlin W., Linksh-. 3. Castellan,
[120] Praparator.

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

Druck: GK Patz'sche Buchdruekerei (Otto llaiithal) in Naumburg a/S.
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Die Redaction.

Aus dem Leben der Sumpf- und Wasservogel des ostlichen Europas.

Von L. Martin.

(Schluss.)

Mit unbeschreiblicher Grazie schreiten die fast

federdiinnen Beine auf dem sehlammigen Grande, bald

bedachtig auftretend, bald in hochster Eile fliichtig

dahin. Einige haben es vorgezogen, so weit ihre

langen Beine es ihnen erlauben, ins schmutzige Wasser
zu gehen, urn daselbst nach Mollusken oder Wasser-
insecten zu fiscben, werden sich aber wohl hiiten, ihr

zartes Weiss am Unterleibe zu beschmutzen, obschon

sie nothgedrungen auch eben nicht schlechte Schwimmer
sind. Die anderen auf der Schlammbank sehen wir jetzt

hochst possierliche Bewegungen mit den Fiissen machen.
In ahnlicher Weise wie z. B. ein Mensch es thun wiirde,

wenn er Thon mit den Fiissen kneten soil, oder wie
man noch hier und da das Sauerkraut einstampft, was,

beilsiufig gesagt, sich besser halten und besser schmecken
soil, als auf appetitlicherem Wege eingelegtes Kraut,

eben ganz so sehen wir jetzt einige dieser rothbeinigen

Stelzenlaufer kurze Zeit auf einer Stelle umhertrippeln,

das schlaue Kopfchen zur Erde gesenkt. Dieses

drollige Hanover, was auch noch viele ihnen verwandte

Vogel gleich ihnen zur Ausfuhrung bringen, hat keinen

anderen Zweck, als durch die Erschiitterung , welche

dieses Trippeln verursacht, das im Schlamm befindliche

Gewiirm zu erschrecken und zum Vorschein zu bringen,

worauf es sofort mit dem spitzen Schnabel erfasst und
durch einen Ruck des Halses in die kleine Kehle ge-

schleudert wird.

Noch waren unsere Wasserlaufer im vergniigtesten

Stillleben vereint, da plotzlich regt es sich im gegen-

iiberliegenden Grase
7

ein knurrender Ton wird laut

und die Vogel strecken angstlich die langen Halse

empor, aber noch sehen sie nichts, das ihre Ruhe stort.

Das lange diirre Gras raschelt hin und her, die Be-

wegung kommt naher, und eine Wasserralle flattert
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leichten Fluges daher, setzt sich mitten unter die er-

schreckten Rothschenkel und wippt gewaltig mit ihrem

spitzzulaufenden Schwanzchen. Ihr folgt eine machtig

erziimte Wasserratte , welche aber wieder am Saum
des Wassers im Gr,as verschwindet, da sie als stumpf-

sinniges blddsichtiges Thier den Gegenstand ihres Zor-

nes aus den kleinen tiickischen Augen verloren hat.

Aber unsere Wasserlaufer werden weit mehr noch durch

einen kleinen schwarzen Punkt erschreckt, der ziemlich

hastig im tiefenBett des langen Grabens daher schwimmt.

Sie werden immer misstrauischer gegen denselben, zu-

mal er wenige Schritt von ihnen entfernt plotzlich ver-

schwindet. Auch ich kannte seine Bedeutung und liess

einige Rehposten in den linken Gewehrlauf rollen und
verstopfte dieselben. So vorsichtig dies meinerseits

geschah, so hatten die schlauen, bereits sehr angstlich

gewordenen Vogel mich doch schon gemerkt, und unter

weithin schallendem trillernden Pfeifen flog die kleine

Schaar hastig davon. Aber im namlichen Augenblick

stiirzte der kurz vorher unsichtbar gewordene schwarze

Punkt an derselben Stelle heraus, welche die fliichtigen

Vogel eben verlassen hatten, und ein drdhnender Schuss

aus meinem Gewehr hatte die ganze Ladung in den

breiten Schadel einer machtigen Fischotter eingebohrt,

welche sich zuckend in ihrem Blute walzte.

Diese grimmigen Tiger des siissen Wassers lieben

es ganz besonders, in solchen Kanalen ihr blutiges

Handwerk zu treiben, da die Pische, deren sie mehr
morden als sie verzehren konnen, ihnen hier weit we-

niger entgehen konnen als im offenen Wasser. An den

haufig umherschwimmenden todten Pischleibern erkennt

man bald die Anwesenheit eines solchen unheimlichen

Gastes, dessen scharfem Gebiss selbst manche Ente, be-

sonders aber deren zarte Brut haufig zur Beute wird.

Die Fischotter, oder wenn man es lieber will, auch die

Otter, ist zu eng mit dem Leben der Wasservogel ver-

kniipft, als dass man bei einer physiognomischen Schil-

derung derselben sie ohne Weiteres iibergehen darf,

weshalb einige fliichtige Bemerkungen iiber sie hier

wohl ganz am Platz sein diirften.

Obgleich ihre natiirliche Verwandtschaft mit den

blutgierigsten aller Saugethiere, den Marderarten, wohl
Niemand in Abrede stellen wird, so weicht- sie doch

von diesen in ihrem Bau und durch ihre Lebensweise

im Wasser bedeutend ab, denn ihr ganzer Korper ist

mehr ein plattgedriickter zu nennen, wodurch sich fast

alle warmbliitigen Wasserthiere von den Landthieren

auszeichnen. Ausserdem hat sich zwischen ihren Zehen
das unfehlbare Zeichen ihres Aufenthaltes, die Schwimm-
haut, auf das Deutlichste ausgepragt, welches selbst ihr

naher Stammverwandter, der schon weit mehr marder-

artige Norz, auch noch halb an sich tragt. Perner ist

sie deswegen sehr auffallig, dass sie an keine eigent-

liche Wurfzeit ihrer Jungen gebunden ist, denn man
findet eben so oft im strengen Winter als im Hoeh-
sommer ihre blindgeborenen oder halb ausgewachsenen
Jnngen. Dieses interessante Factum mag seinen Grund
ebenso in der grosseren Gleichmassigkeit der Tempe-
ratur des Wassers haben, als darin, da9s ihr Pelz fast

zu alien Jahreszeiten in ziemlich gleicher Beschaffenheit

und Giite gefunden wird. Sie steht deshalb so ziemlich

unbeeinflusst von Seiten des Wechsels der Jahreszeiten

da, wodurch sie sich vor den meisten anderen Thieren,
den unterirdisch lebenden Maulwurf etwa ausgenommen,
merkwiirdig genug auszeichnet. Dagegen ist es der
Mangel oder die Fiille der Nahrung, durch welche ihre

Lebensfunctionen am allermeisten bedingt zu werden
scheinen

,
weshalb sie bei reichlicher Nahrung in der

Jugend eine ganz ausserordentliche Grosse , die audi
mit dem Haarwuchs Hand in Hand geht, erreichen

kann, und umgekehrt der entgegengesetzte Fall eintritt.

Aber ganz dieselbe Erscheinung finden wir bei alien

Saugethieren und Vogeln wieder, welche sich von ani-

malischer Kost ernahren ; so finden wir nach mause-
reichen Jahren ganz auffallend entwickelte Wiesel,
litis, Fuchse und selbst Raubvdgel, deren Grosse gegen
andere ihresgleichen aus diirftigen Jahrgangen sehr

bemerkbar sich heraushebt. Bei den von Fischen le-

benden Vogeln, wie Pelikane, Kormorane, Reiher, Mo-
ven u. a., ist solcher Grb'ssenunterschied gleichfalls

so bedeutend, und hat derselbe von lange her zu
den irrigsten und einseitigsten Artenzersplitterungen

Veranlassung gegeben.

Bewohnt die Fischotter Fliisse oder eben nicht zu
dicht berohrte, stehende Gewasser, so legt sie iiberall

einen Rbhrenbau an, der unter dem Wasserspiegel
seinen Eingang hat. Dagegen aber leben viele inner-

halb grosser Rohrdistricte oft ganz oder wenigstens
wahrend der Sommerzeit auf kleinen versteckten Rohr-
inseln, wo sie sich eine Art Nest bauen und dort so-

gar Junge werfen. Diese Abweichung von der Regel
scheint ganz besonders manchen Thieren des bstlichen

Europa eigen zu sein, wie wir weiterhin auch bei mehreren
Vogeln sehen werden, deren Ursache aber nach meinem
Dafiirhalten in der grosseren Sommerwarme zu suchen
ist, die jene Gegenden vor dem westlichen Europa haben.

Auf solchen vom Wasser umspulten kleinen Inseln liegt

dieser kastanienbraun gefarbte Raubritter wie auf
einer kleinen Burg und pflegt daselbst seiner oft sehr

tiefen Ruhe, denn es ereignet sich nicht gar seiten,

dass man auf der Entenjagd einem solchen Schlafer

nahe kommt, ohne ihn aber gesehen zu haben, und nur
durch einen eigenthiimlichen Klang des Wassers und
an dessen breiten Ringen entdecken wir zu unserm
grbssten Aerger, dass wir ganz dicht an einer eben vom
Schlaf erwachten Otter gestanden, die, wie ein Aal sich

schmiegend, behende ins dunkle Wasser entflohen ist.

An den Ufern der tiefen Schlammgraben findet man
ziemlich haufig zerstiickelte Krebsschalen oft in kleinen

Haufen liegend, an denen man bei genauerer Unter-

suchung gewahr wird, dass sie die Ueberreste von der

Mahlzeit eines Peinschmeckers sind , denn mit vieler

Sorgfalt sind ihre fleischigen Bestaudtheile herausge-

schalt worden. Entweder war dieser Gaumen der der

Otter oder, was in dortigen Gegenden am haufigsten

vorkommt, war es ihr naher Verwandter, der Norz,

dessen Nahrung zum grossten Theil in diesen gehar-

nischten Riickschrittsmannern besteht.

Der Norz, dessen schdnes dunkelbraunes Pelzwerk
ein bedeutender Handelsartikel ist, kommt an den

Pliissen und in den Siimpfen des ostlichen Europa, von
Schlesien an, wo ihn mein verstorbener Freund Gloger
zuerst antraf, durch Polen, Galizien und fast ganz

Russland bis zum Ural hin vor, wogegen er aber in
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Sibirien ganz zu fehlen scheint, in Nordamerika aber

am haufigsten und unter dem Namen Mink vorkommt.
Dieses nette und sehr kurzbeinige iltisartige Thier, mit

ganzen Sckwimmhauten an den hinteren und halben

an den vorderen Zehen seiner Fiisse, ist fast durchweg
einfarbig braun , wogegen nur an den Lippen einige

weisse Flecke auftreten, die ihm sehr nett zu dem
kleinen Gesichtchen stehen. Die Mutter Natur scheint

ihm absichtlich einen so eigenthiimlichen Appetit auf

Krebse gegeben zu haben , weil sie ihn in der Lange
der Beine ein wenig zu knapp gehalten hat und von
anderem Raube anders als gerade zufallig bei ihm
wenig mehr die Rede sein kann. Obgleich nun durch-

aus kein so ausgepragter Wasserbewohner als seine

grosse Base, die Fischotter, versteht er es dennoch

meisterhaft, nach seiner mit Scheeren bewaffneten Beute

unterzutauchen und sie aus ihren Schlupfwinkeln heraus-

zuholen, bei welcher Gelegenheit ihm dann aueh manche
junge Wasserratte zur Abwechselung in seinem ein-

faehen Kiichenzettel dient. Sonst aber versteht aueh

er es fast eben so gut wie die Otter nach jungen Enten,

Wasserhuhnern und anderen Vogeln zu jagen , die er

von unten packend unter das Wasser zieht und so lange

am Grunde desselben behalt, bis sie erstickt sind,

worauf die ertrankte Beute an einen trockenen Ort ge-

tragen und verzehrt wird.

Es ist ein eigener, ich mbchte sagen, fast wehmii-

thiger Anblick, aus einem munter dahin schwimmenden
Gehecke junger oder halberwachsener Enten plotzlich

eine davon, ganz unbemerkt von den Geschwistern oder

Eltern, auf so unheimliche Weise verschwinden zu sehen

und eriDnert tauschend an den eben so heimtiickischen

und unerwarteten Raub durch Krokodile und Kaimans
oder durch Haifische

;
wie ich ihn mehrfach anzusehen

Gelegenheit gehabt habe, und hat solche Raubweise
stets einen ganz anderen Eindruck bei mir hinterlassen

als eine andere, die auf offnere Art geschah.

Beobachtungen Liber das Leben una die Fort-

pflanzung gefangener einheimischer Kornerfresser.

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

(Fortsetzung.)

IV. Z e i s i g e

(meine Lehrer). 1871—1877.

49. Die vielfach behauptete und zum Theil hart-

nackig festgehaltene Annahme, dass gefangene Zeisige

gar nicht oder nur selten briiteten, habe ich niemals

getheilt. Bekanntlich verschmerzen die „loekeren"
Zeisige (ich werde dies Epitheton von meinen Lieblings-

vogeln nie wieder gebrauchen) die verlorene Ereiheit

am leichtesten, erheben in Beziehung auf Wohnung und
Kost die allerbescheidensten Anspriiche, sie kbnnen in

leichter Weise mit den ihnen zusagenden Naturfutter-

arten versorgt werden und gewinnen, was die Haupt-
sache ist, unter zweckmassiger liebevoller Behandlung
eine an's Fabelhafte grenzende Zahmheit und Zutrau-

lichkeit. Mithin sind alle zur Fortpfianzung erforder-

lichen Haupteigenschaften vorhanden , und es miisste

mit unrechten Dingen zugehen, wenn sie in der Ge-
fangenschaft nicht briiteten.

50. Um mir factische Beweise zu verschaffen, habe
ich seit 1871 Ziichtungsversuche angestellt und in

keiner Beziehung TJrsache, sie zu bereuen. Dass ich

diese niedlichen Wesen meine „Lieblingsvogel"
nenne, hat seine guten Grunde; sie sind namlich in

der umfassendsten Bedeutung meine Lehrer geworden
;

ich habe durch sie an 3 verschiedenen Tagen, bei der

Nistung, Briitung und Fiitterung, mehr kennen gelernt,

als durch zahlreiche Kanarien in 30 Jahren , obgleich

mehrere derselben , durch Frauenhande in liebevollster

Weise aufgezogen, an Zahmheit nichts zu wiinschen

iibrig liessen. Ja, die Zeisige haben mir, wie die

„biologischen Einzelnheiten" am Ende meiner

Mittheilungen zeigen werden, iiber fast alle physiolo-
gischen Verhaltnisse ihres Familienlebens so genaue
Aufschliisse gegeben, dass nur noch Wiinsche iiber die

psychologischen zuriickgeblieben sind.

A. Das „wilde" Zieschen (1871—74) war im

Grunde genommen ebenfalls ein sehr zahmer Vogel

und hat sein unterscheidendes Epitheton nur deshalb

erhalten, weil es die unvergleichliche Zutraulichkeit

meiner Prima - Donna, seiner Tochter oder Nichte E,

niemals erreicht hat.

51. (1871 fast ganz ohne Tagebuch.) Zu Ostern

wurde dies offenbar mehrjahrige Weibchen, wie die

bedeutende Grosse des Kbrpers und der Nagel ver-

muthen liess, mit einem sehr zahmen, 3
ji

Jahre alten

Hahn in ein Mittelbauer auf der Sonnenseite gebracht. —
Gleich beim e r s t e n Erblicken des eingehangten schlecht

ausgepolsterten Nistkorbchens gerieth derselbe ersicht-

lich in bedeutende Aufregung und verrieth sie durch

gesteigerte Lebhaftigkeit , unablassiges Klettern an

Wanden und Decken, so wie durch lautere Locktbne

und feurigeres Singen.

Schon am 2. oder 3. Tage sass er kreiselnd im

Neste, trug Fasern ein und lockte das Weibchen be-

standig bald durch kurz ausgestossene verschlungene

sanfte Tone, bald realistischer durch aufgestossenen

Speichelbrei, welchen er mit weit vorgestrecktem und
gebffnetem Schnabel darbot; aueh lehnte er sich iiber

den Nestrand, um nach seiner Geliebten sehnsiichtig

zu spahen. — In den ersten Tagen wurden die dar-

gebotenen Liebesgaben auf dem Neste sehr selten an-

genommen, um so haufiger auf den Sprossen.

Kam das Weibchen Anfangs gelegentlich ohne und

spater mit Absicht zum Neste, dann schoss der Hahn
pfeilschnell heraus und setzte sich (ich habe dies un-

zahlige Male gesehen) stets auf die unterste Sprosse

oder den Boden und zwar so, dass er von seiner Gattin

nicht erblickt werden konnte. War diese gar nicht

in's Nest gegangen, oder hatte sie es schnell wieder

verlassen, dann flog er eiligst zuriick und begann seine

idealen und realen Lockuiigen von Neuem.

Erst nach achttiigigen Bitten gab das Weibchen den

imnier dringender werdenden Einladungen nach iind

beide Vogel fingen an zu nisten. Ein nun eingehangtes

zierliches Stieglitznest vom vorigen Jahre wurde un-

verziiglich angenommen und gemeinschaftlich ausgebaut.

Kam der eine Vogel mit Niststoffen angeflogen, dann

machte der andere unaufgefordert Platz. So ging's den
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ganzen Tag bis zur Dammerung. — Die erforderliche

Verengerung erheischte nur geringe Zuthaten. Drei

Tage Tor dem Legen wurde kerne einzige Faser mehr
eingetragen ; das Weibchen verharrte nun ununter-

brochen im Neste, um alle Fasern zu befestigen und
zu glatten, und schuf eine Kinderwiege, wie sie auch

in der Natur nicht vollkommener hergestellt werden
kann. Nur blieben die Kinderchen leider aus!

Beide Vb'gel waren iiberaus vertraglich und liebe-

voll gegen einander; der Hahn fiitterte fleissigst und
suchte das Weibchen gelegentlieh zu begatten ; es ist

jedoeh dazu, so viel ich beobachtet habe, niemals ge-

kommen; das letztere wehrte sich unwillig und warf
den Hahn herab, was auch spater mehrere andere

Weibchen gethan haben. — Am vorletzten Abend vor

dem Legen zog ich den Schieber der Reinigung wegen
heraus, hierbei entwischte das Weibchen und blieb 1

/2

Stunde unentdeckt. Der liebevolle Hahn gerieth dariiber

in die hochste Aufregung, lockte in gellenden Schmerzens-

rufen und schoss so heftig gegen das Gitter, dass ich

es fur geboten hielt, auch ihn herauszulassen. Grliick-

licher Weise fand ich jetzt die auch Ton mir schmerz-

lich Vermisste in einem Papierkorbe und setzte sie er-

freut auf die Sprosse. Noch ehe ich die Hand aus dem
Bauer zuriickgezogen hatte, stiirzte der iibergliickliche

Gatte herbei und uberhaufte die Wiedererlangte mit

den zartlichsten Liebkosungen und dem kbstlichsten

Speisebrei.

An 4 einander folgenden Morgen um 6 Uhr wurden
4 Eier gelegt und die Briitung gleich mit dem ersten

begonnen. In der Dammerung des zweiten Abends
wurde sie ohne jeden ersichtlichen Anlass aufgegeben

und erst vom nachsten Morgen an, nach dem Austritte

des dritten Eis, in naturgemasser Weise fortgesetzt.

(Diese Erscheinung ist bei vielen Briiterinnen vorge-

kommen; siehe iiber den muthmasslichen Grund ,,Bio-

logische Einzelnheiten".)

Wegen der reichlichen Verpflegung durch den Gatten

verliess das Weibchen nur selten und auf wenige Mi-
nuten das Nest; auch kehrte es beim geringsten Ge-
rausche aus Besorgniss so rasch in dasselbe zuriick,

dass es mir erst nach vollen 8 Tagen durch plotzliche

TJeberraschung gelang, mit einem fluchtigen Blick die

Summe meiner Schatze kennen zu lernen. — Ungeachtet

der eifrigsten Briitung beider Eltern blieb das Gelege
klar und wurde am 17. Tage entfernt.

Wahrend dieser ganzen Briitung zeigte der Hahn
folgende Eigenthiimlichkeit. Sofern er nicht Futter

suchte oder briitete, klammerte er sich unablassig
und unbeweglich an die hochste Stelle der Vorder-

wand und nie anders, als ob er von hoher Warte fur die

Sicherheit seiner Familie sorgen wolle. Ob dies auch
in der Nacht geschehen ist, weiss ich nicht, weil ich,

angesteckt Ton dem grundlosen Aberglauben iiber die

Empfindlichkeit briitender Zeisige, es nicht wagte, bei

diesem ersten Versuche das betreffende Zimmer in der

Dunkelheit mit Licht zu betreten. Heute wurde ich

ohne Sorge Salonfeuerwerk abbrennen! — Statt der

obigen Eigenthiimlichkeit zeigte derselbe Hahn 1872
eine Tollstiindig Terschiedene.

52. Nachdem das Nest ausgebriiht und einige Tage
entfernt worden war, erfolgte augenblicklich in

gleicher Weise Ton beiden Vogeln die zweite Nistung
und Briitung und zwar auf 6 hinter einander gelegten

Eiern. Von diesem Gelege, welches ich Herrn Bau
hierselbst schenkte, sollen 2 Eier klar und 4 ange-

briitet gewesen sein.

53. Wiederum nach einigen Tagen begann der

dritte Nestbau und am 17. Juli wurde das fiinfte und
letzte Ei gelegt, denen ich ein Girlitzei noch hinzu-

fiigfce. Dies wurde am 13. Tage ausgebracht. Als ich,

durch die leisen Zipptbne aufmerksam gemacht, beim
ersten Abfliegen des Weibchens das Bauer neugierig

herunter hob, lag das Junge zappelnd auf dem Biicken

und ich glaubte, der auf dem Nestrande stehende und
sich tief hinabbiickende gutmiithige Hahn wolle ihm
behiilflich sein. Im Gegentheil, er mbchte es wohl um-
geworfen haben; er packte es im Genick und Tersuchte

es herauszuheben. Da er, mehrmals Terscheucht, seine

Bosheit immer wieder erneuerte, wurde er in ein dicht

daneben stehendes Bauer gebracht. Nun ging das Weib-
chen nicht in's Nest; nach 3

/4 Stunden war das winzige

Vbgelchen fast ganz erstarrt und wurde, um es Tiel-

leicht noch Tom Verderben zu retten, einem Stieglitz-

weibchen untergelegt, dessen Eier am nachsten Tage
hatten auskommen miissen. Eitle Hoffnung ! Kaum hatte

es das fremde Kind erblickt, so fasste es dasselbe am
Halse, hielt es einen Augenbliek iiber den Rand und
liess es unbarmherzig fallen. — Als ich nun vbllig

rathlos das kleine Ding wieder in seine eigentliche

Wiege legte, wurde es zwar Ton seiner Pflegemutter

bedeckt, Termochte jedoch die grausame Misshandlung
nicht zu iiberwinden. —

Als am 1. August Abends 6 Uhr ein neues Nest

eingehangt wurde, flog der Hahn sofort herbei, trug

einzelne Fasern ein und sass mehrere Tage stundenlang

lockend im Neste, ohne seine hartherzige Gattin er-

weichen zu konnen.

In der Hauptsache war diesen Sommer der Liebe

Miih' umsonst gewesen!

54. 1872. Dies Misslingen Teranlasste mich, 1872

die Vogel zu trennen, das in Rede stehende Weibchen
mit einem andern jungen Hahne zu paaren und in einer

neuen Wohnung in ein gewohnliches Heckbauer auf

der Sommerseite zu bringen.

Das Weibchen schien unter den wesentlich Ter-

iinderten Umstanden seine Torjahrigen guten Eigen-

schaften eingebiisst zu haben und Terdient deshalb auch

hier nur eine summarische Abfertigung. — Das ihm
eingehangte kiinstliche Nest hat es am 20. Mai toII-

standig zerstort und am 25. Mai, 3., 17., und 30. Juni

Tier schlechte Nistungen unternommen.

Gelegt wurden am 23., 29., 30., 31. Mai, 1. — 5.

6. 8. 9. —'24. — 30 Juni, 1., 2., 3., 4., 5. Juli zn-

sammen 16 Eier; das 1., 5., 7., 10., 11., 12., 13., 14.,

16. Ton der Sprosse oder doch auf den Boden. Diese

16 Eier entsprechen etwa als Tier Gelege den ange-

gebenen unregelmassigen Nistungen. — Erst Tom 8. Juni

an wurde bis zum 15. Juni naturgemiiss gebriitet, wo
die klar befundenen Eier entfernt wurden. Eine noch-

malige Briitelust ist in diesem Sommer nicht eingetreten.

55. Dasselbe Weibchen wurde am 14. April 1873

mit seinem ersten Gatten (1871) gepaart. Vom 4. Mai
ab gingen beide Vogel zu Neste und bauten uutoII-
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kommen. Dem entsprechend (vgl. „Biologische Einzeln-

heiten") legte das Weibchen auch vom 9.—13. Mai
unregelmassig 5 Eier, namlich nur das 1. in's Nest,

das 2. und 3. von der Sprosse, das 4. mid 5. auf den

Boden, ohne zu briiten.

56. Schon am nachsten Tage (14. Mai) nistete es leid-

lich gut, legte am 15., 17., 18., 19., 20. Mai das 6.— 10.

Ei und briitete vom i8. an naturgemass. In Folge einer

nachtlichen Stbrung hatte es am 25. Mai das Nest bis

zum Morgen verlassen, die erkiilteten Eier wurden des-

halb entfernt und taub befunden.

57. Nun folgte eine in mehrfacher Beziehung in-

teressante Briitung, welcher ich verschiedene Beobach-

tungen verdankte.

Es wurden vom 3.— 6. Juni 4Eiergelegt(No. 11—14).

Obgleich das Weibchen am 5. Juni wegen Erkrankung
in einen Wattekasten gesperrt wurde, in welchem es

das 4. Ei legte, so schritt es doch, als ich es heraus-

nahm, augenblicklich zur Briitung (6. Juni), und am
17. Juni war ein Junges ausgekommen, welches sofort,

als es trocken geworden war, von seiner Mutter un-

ablassig entmilbt wurde (s. Einzelnheiten).

Beinahe ware die ganze fernere Briitung verungliickt.

In der dritten Nacht war namlich unter den in der

Nebenstube befindlichen Vbgeln eine grosse Unruhe aus-

gebrochen. Ich sprang sofort aus dem Bette, urn die

nach der Wohnstube fuhrende Thiir zuzumachen. Zu
spat! Die erschreckte Mutter hatte Nest und Junges
bereits verlassen und war in's Trinkgefass get'allen.

Da sie trotz hellster Beleuchtung ihre Mutterpflichten

vergass und nur auf das Abtrocknen und Ordnen der

Federn bedacht war, so wurde das Nest mit dem Jungen
in einem mit Sand angefiillten Blumentopfe auf eine

Berzeliuslampe mit niedrigster Flamme gesetzt und ich

daneben. Alle paar Minuten wurde die verhiillende

Watte aufgehoben und nach dem mir octroirten Pfleg-

linge geschaut. Einmal hatte ich zu lange gelesen, die

sehr niedrige Spiritusflamme hatte zu stark geheizt,

das Junge streckte den weit gebffneten Schnabel unter

starkstem Herzklopfen hoch empor und drohte zu ver-

scheiden. Dureh wiederholtes Anblasen beruhigte es

sich nicht nur, sondern sperrte spater einige Male,

schleuderte jedoch die ihm nicht zusagende Speise un-
willig fort. — Ich war froh, als ich beim ersten An-
bruche des Tages mein winziges Pflegekind in's Bauer
zuriicksetzen konnte, und schlief vergniigt ein, als ich

aus dem eigenthiimlichen Frohlocken der Mutter ent-

nahm, dass sie mich und die Berzeliuslampe zweck-
massiger ersetzte. — Und von solchen Vogeln will der

Aberglaube behaupten, dass sie schwer nisten?!

Bis zum 30. Juni bedeckte die Mutter ihr Kind
unablassig Tag und Nacht. Plotzlich begann sie einen

Neubau im alten Neste und zwar auf dem Jungen selbst.

Deshalb stellte ich ein neues Nest ein, zuerst einige

Zoll entfernt und dann im entferntesten Winkel, welches
ohne alle Umstande angenommen wurde. Nur niitzte

es nichts: das Junge kletterte, resp. hiipfte der bauenden
Mutter immer nach. — Am 2. Juli ging es zeitweis

aus dem Neste und schlief in der folgenden Nacht auf

der Sprosse. Gleichwohl kehrte es am Tage in's Nest
zuriick, Hess sich nach Herzenslust von seiner krei-

selnden Mutter riitteln und schiitteln und duckte nur,

wenn's ihm zu arg wurde, krampfhaft in den Kessel

nieder.— Am 6. Juli gebrauchte die Mutter schliesslich

Gewalt und biss ihr Kind hinaus. — Dasselbe hatte

iibrigens schon 3 Tage vorher Hiilfe bei mir gesucht

und an seinem 16. Lebenstage Mehlwurmsaft von der

Eingerspitze aufgenommen. TJeber eine sehr eigenthum-

liche Entleerung des jungen Zeisigs, iiber die Befreiung

von Milben und andere Vorkommnisse berichten die

„Biologischen Einzelnheiten".

58. Wegen der bevorstehenden neuen Briitung war
die Vertreibung des Jungen vollstandig gerechtfertigt

;

bereits am 4. und 5. Juli waren 2 Eier gelegt, denen

unmittelbar noch 3 folgten (No. 15— 19). Das Weibchen
rerliess vom 7. an das Nest haufig auf langere Zeit

und wurde vom Hahne nur schwach unterstiitzt. Die

am 17. Juli weggenommenen Eier zeigten keine An-

briitung.

59. Am 27. Juli wurde der vierte Neubau begonnen,

und am 27., 29., 30., 31. Juli erfolgten vier Eier

(No. 20— 23). Da hier Nisten und Legen nebeneinander,

also naturwidrig, stattfanden, so erfolgte selbstver-

stiindlich auch keine Briitung.

Vom 1.—9. August sass der Hahn bestandig, aber

fruchtlos lockend im Neste. — Ungeachtet, ja Dank
der verschiedenen Misserfolge, hatte ich Manches kennen

gelernt. Dieser Sommer war also kein schlechter, um
so mehr der folgende.

60. Dasselbe Paar wurde am 6. April 1874 in ein

Heckbauer von gewbhnlicher Grosse gebracht, und

zwar auf der Nordseite. Der Hahn versuchte wieder-

holt das beim Futternapfe auf dem Boden sitzende

Weibchen zu betreten. Dasselbe bezog vom 14. Mai

ab das Nest, es baute am 17. um 1 Uhr vergniigt und

eifrig; eine Stunde spater fand ich es als Eeiche. Es
beruhigte mich einigermassen, dass das Vbgelchen, dem
ich so manche Belehrung verdankte, in voller Liebes-

lust urplotzlich geschieden war. Ein Schlagfluss hatte

es mitten in seinem hbchsten Lebensberufe getbdtet.

61. Dies Weibchen hat 1871: 4, 6, 5; 1872: 5, 4,

1, 6; 1873: 10, 4, 5, 4 (also 54) Eier in 10 oder 11

Gelegen gebracht. Gebriitet hat es acht Mai ; befruchtet

waren angeblich 4 Eier; ausgebriitet wurden ein ver-

ungliickender Girlitz und aufgebracht ein Zeisighahnchen,

welches in diesem Sommer (1877) ebenfalls wahrend der

Briitung nach kurzer leichter Krankheit gestorben ist.

62. E. Wunderzieschen. Wenn schon alle

zahmen Stubenzeisige leibhafte Idyllenvbgel sind,

so giebt es unter ihnen gelegentlich doch noch besonders

gutgeartete, denen unverbriichliche Zutraulichkeit und

Anhanglichkeit an wohlwollende sympathetische Pfleger

angeboren ist. Zu diesen eben so seltenen als selt-

samen Erscheinungen gehbrt seit September 1870 das

eine Lieblingsvbgelchen , welches der chronologischen

Reihenfolge wegen vorlaufig hier nur erwahnt und erst

spater ausfuhrlicher besprochen werden wird, weil es

ungeachtet seiner wahrhaft winzigen Kleinheit den be-

sondern Artikel „Zeisig- Idyll en" ganz allein aua-

zufiillen vermag.
(Fortsetzung folgt.)
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Ornithologische Notizen.

Von E. F. v. Homeyer.

Stolp in P., 10, -Nov. 1877.
Am 3. November d. J. machte ich in Gesellschaft

von Dr. Brehm einen Ausflug iiber Land. Wir fubren
eine Strecke in einer Ebereschen-Allee, und ich machte
Herrn Dr. Brehm noch darauf aufmerksam, dass die

Beeren der Baume in diesem Jahre ungewohnlich fest-

sassen und dass ich in solchen Jahren gewbhnlich starke
Ziige von Seidenschwanzen, Dompfaffen und Haken-
gimpeln beobachtet habe, sowie auch grosse Schwarme
der Wachholder-Drossel lange Zeit und oft den ganzeu
Winter zu verweilen pflegten. Letztere zeigten sich

denn auch bald in einem betrachtlichen Schwarme.
Auf der Fahrt mussten wir auch Warbelow beriihren.

Kurz vor dem Hafen stehen am Wege mehrere grosso
noch reich mit Friichten belade'ne Ebereschen und schon
in einiger Entfernung bemerkte ich einen Schwann von
12— 15 Vogeln, welche ich anfanglieh geneigt war, fur

Staare zu halten , aber alsbald erkannte Brehm und
ich selbst dieselben fur Seidenschwanze.

Es ist dies sehr friih fiir hiesige Gegend, denn vor
dem 8. November habe ich nur einmal und zwar Ende
October und damals einen grosseren Schwann von

Seidenschwanzen gesehen. Auch damals war , wie- in

diesem Jahre, die Witterung sehr milde, so dass die

Seidenschwanze auf die schwarmenden Miicken anhal-

tende Jagd machten. Ich beeile mieh, auf diese inter-

essanten Vdgel aufmerksam zu machen, indem dieselben

sich unzweifelhaft noch an vielen Orten zeigen werden.

Stolp in P., 17. Nov. 1877.

Meine bereits vor Wochen ausgesprochene Vermu-
thung, dass dieser Winter uns nordische Vogel, namentlich

Beerenfresser, in grosserer Zahl bringen wiirde, hat sich

neuerdings bestatigt. Heute Morgen hatte Herr von
V o s s auf Darsow die Giite, mir zwei daselbst gefangene

Hakengimpel (Pyrrhula enucleator) zu iibersenden.

Fiir diejenigen, welche die nordischen Vogel nur bei

grosser Kalte oder Nahrungsmangel wandern lassen,

passt weder die Jahreszeit, noch die ungewohnlich milde

Witterung, welche wir seit langerer Zeit haben, denn

im Norden kann jetzt noch kein Nahrungsmangel sein,

und selbst Haparanda hat noch viele frostfreie Tage.

Die Griinde der weiteren Ausdehnung der Wanderung
sind daher auf einem anderen Felde zu suchen. Vor-

laufig bestatigt sich wiederum die Erfahrung, dass ein

reich gedeckter Tisch auch zahlreiche Gaste um sich

versammelt. v. Hometee.

Allgenieine Deutsche Ornithologische Gesellschaft.

Sitzung von 5. November 1877. Vorsitzender Herr
Prof. Cabanis. — Herr Dr. Bo lie ist leider durch
Unwohlsein verhindert, den angemeldeten Vortrag : iiber

Markische Vogel zu halten; letzterer wird in der De-
cembersitzung stattfinden. Herr Prof. Cabanis legt

zwei neue Arten aus don Gattungen Dicaeum und Py-
telia vor und charakterisirt dieselben. Dicaeum suma-
tranurn n. sp. wird als insulare Form von D. cruentatwn
Strickl. zu trennen sein. Es unterscheidet sich von der
letztgenannten Art durch etwas geringere Grosse, durch
das Fehlen des scharf abgegrenzten weissen Kehl-
streifens und durch die schwarzliche (bei D. cruentatwn
rothe) Stirnfarbung. Ferner legt der Vortragende eine
neue der Pytelia rnelba Bp. nahe stehende Art vor. Er
schlagt fiir dieselbe den Namen P. cinereigula vor. Sie

ist durch eine graue Farbung der Kehle und durch
eine intensivere orangerothe Farbung der Bander der
Schwingen, sowie durch starkgefieckte untere Schwanz-
decken von der genannten Form zu unterscheiden. Als
Typen der neuen Art werden zwei Exemplare, das
eine von Dr. Fischer auf Sansibar, das andere von
den Beisenden Hildebrandt und v. Kalkreuth in

Mombassa gesammelt, vorgelegt. — Herr Dr. Reich e-
now legt eine Anzahl neu erschienener Werke vor und
referirt iiber dieselben. — Von Herrn Amtmann Nehr-
korn auf Riddagshausen sind drei Eier von Cuculus

Vereins-Angelegenheilen.

canorus L., die in den Nestern von Calamodyta arun- gemacht.

dinacea gefunden worden sind, und die in der Farbung

den Eiern von Anthus arboreus ahneln , eingesandt.

Dieselben werden vorgelegt und besprochen. — Kleine

biologische Beobachtungen aus dem Freileben von Ciconia

alba, Sturnus vidgaris und Passer domesticus, welche von

den Herrn Hausmann, Walter, Schalow und

Reichenow vorgetragen werden und im Protokoll

ausfuhrlicher zur Mittheilung gelangen , bilden den

Schluss der Sitzung. [Nachste Sitzung Hontag d. 3.

December 1877 Abends 7% Uhr im bisherigen Sitzungs-

lokale. Vortrag des Herrn Prof. Dr. Altum iiber den

durch Vogel an Baumsamereien angerichteten Schaden,

und des Herrn Dr. Bo lie, iiber Markische Vogel.}-

H. Schaiow.

In Arolsen hat sich unter dem Vorsitz des Herrn
Premierlieutenant Stechmann ein neuer Verein fiir

Vogelkunde und Vogelschutz constituirt, iiber welchen

wir Specielleres demnachst mittheilen werden. D. Bed.

Den Vereinen, welche die Fiitterung der
Vogel im Winter auf ihrem Programm haben, seien

nochmals die iiber diesen Gegenstand handelnden Ar-

tikel auf S. 23, 40, 47, 79, und 101 dieses Jahrganges

des Ornith. Centralblattes zur Beachtung empfohlen.

Insbesondere sei auf die zum Zwecke der Zusammen-
stellung einer Statistik von Herrn A. Huber aufge-

stellten Fragen (S. 40 d. Bl.) dringend aufmerksam
D. Red.

Rundschau.
Ornithologie d'Angola. Par J. V.Barboza du
Bocage. Premiere Partie. Lisbonne 1877.
Naehdem unlangst durch Dr. Hartlaub's Vogel

Madagascars die Literatur der Vogelkunde Aethio-
piens eine ausserordentlich werthvolle Bereicherung er-

fahren, begriissen wir heut wieder das Erscheinen eines

Werkes, welches in gleicher Weise wie das genannte

einen Theil der athiopischen Begion faunistisch behan-

delt, und zwar ein Gebiet des afrikanischen Continents,

welches in viclfacher Hinsicht ein besonderes Interesse
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bietet. Wir diirfen es sagen, dass die obige, im ersten

Bande vorliegende , ausgezeichnete Ai'beit des Herrn

Professor Barboza du Bocage schon von vielen Seiten

erwartet worden ist. Die Verzeichnisse, welche der

Verfasser seit dem Jahre 1867 iiber die Sammlungen
des unermiidlichen Reisenden Sr. Anchieta in portu-

gisischer Sprache in dem Jornal de Sciencias Math. etc.

(Lisboa) publicirte (Aves das possessoes portuguezas

d'Africa occidental) wiesen so viele interessante Facten

auf und zeigten bereits einen solchen Reichthum an Arten,

dass eine Zusammenstellung dieser werthvollen Beitrage

zu einer einzigen Liste schon lange als Bediirfniss gefuhlt

wurde. In diesem Sinne geschah auch die Zusammen-
tragung und Uebersetzung der Listen durch Herrn Gadow
(Journal fur Ornithologie 1876 S. 285 und 401).

Der Verfasser hat jetzt seine friiheren Publicationen

in der yorliegenden Ornithologie dAngola zu einem um-
fassenden Ganzen zusammengearbeitet und durch Hin-

zufugung der Resultate anderer Reisenden ein voll-

standiges Bild der Vogelkunde Angolas geliefert, "wie

solches nach dem gegenwartigen Stande unserer Kennt-

nisse sich darbietet.

An einer anderen Stelle haben wir schon fruber

darauf hingewiesen, welche Wichtigkeit gerade der in

Rede stehende Theil Afrikas in faunistischer Hinsicht

besitzt. Die Ornis Angolas zeigt nicht mchr den reinen

Charakter des .Westens, sondern vielfach treten schon

sudliche Formen auf. Besonders auffallend aber ist das

Vorkommen von Vogelarten, welche man als specifisch siid-

ostliche zu betrachten gewohnt ist, in gleicherWeise wie
wir nordostliche Formen im Nordwesten Afrikas wieder-

finden. Diese Thatsachen bedingen einen Artenreichthum

in dem betreffenden Landstriche, wie wir ihm in vielen

anderen Theilen des grossen Continents nioht begegnen.

Der vorliegende erste Theil der „Ornithologie dAn-
gola" behandelt die Raubvbgel, Schrei- und Klettervbgel,

sowie einen Theil der Singvbgel. Jede Art wird durch

eine exacte Beschreibung charakterisirt. Die beige-

fugte Synonymie ist nicht iiberladen, aber dem Zwecke
entsprechend mit Griindlichkeit gearbeitet. Den in Afrika

vielfach vorkommenden interessanten Abanderungen ein

und derselben Vogelform in den verschiedenen Theilen

des Continents, die man als klimatische Varietaten be-

zeichnen konnte und welche oft durch sehr geringe
Unterschiede charakterisirt werden, hat der Verfasser
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, und mit strenger
Kritik gesichtet, so dass manche Unsicherheit iiber die
Verbreitung solcher Abarten durch dieses Werk klar
gelegt ist. Das Ausland ist dem Verfasser zu beson-
derem Danke verpflichtet, weil er das Werk nicht in
seiner Muttersprache, sondern durchweg franzosisch ge-
schrieben, wodurch die Moglichkeit eingehender Be-
nutzung desselben auf die weitesten Kreise ausgedehnt
ist. Vier wohlgelungene Tafeln, von Eeulemanns ge-
malt, sind dem Bande beigefugt und stellen Grateropus
Hartlaubi und guUuralis, Platystira minulla, Telephonus
AncMetae und Gyps afrieanus dar.

Das Erscheinen der Ornithologie dAngola ist gerade
jetzt zeitgemass, da durch die neueren geographischen
Forschungen die Aufmerksamkeit der Naturforscher
sich namentlich dem Siidwesten Afrikas zugewendet
hat und neue Reisen in diesen Districten demnachst
bevorstehen. Diesen Expeditionen wird das in Rede
stehende Werk als Handbuch nutzlich werden. Wir
hoffen, dass der zweite Theil der ausgezeichneten Arbeit
in kurzer Frist folgen wird, woriiber wir nicht verfehlen
werden, weitere Mittheilung zu machen. A. R.

R.Collett, Mindre Meddelelser vedrorende Norgis Fugle-
fauna 1873— 76 in „Nyt Mag. f. Naturv". 23 B.
4 H. p. 85—225. — Die Arbeit, in norwegischer Sprache
geschrieben, enthalt die wichtigen Beobachtungen iiber
die Vogelwelt Norwegens wahrend der Jahre 1873—76,
welche grosstentheils vom Verfasser selbst auf Reisen
und Excursionen nach verschiedenen Theilen des Landes
gesammelt wurden. Sie bildet eine Erganzung zu den
1872 publicirten „Remarks on the Ornithology
of Northern Sorwa y".

Collett, Om el Par for Norges Fauna nye Fugleartes
in „Forh. Vid. Selsk. Chr." 1877. No. 5. — Be-
handelt das Vorkommen von Phylloscopnis borealis und
Motacilla melanops in Norwegen.

[Fur die freundliche Mittheilung vorstehender beiden
Arbeiten sind wir dem Verfasser, Hrn. Prof. Collet
in Christiana, verbunden. A. R.l

Nachrichten und Neuigkeiten

Fur Zoologische Garten und Parkbesitzer.

Die von der Zoologischen Gesellschaft in London
im October d. J. publicirte Liste verkauflioher Dubletten

des Zool. Gartens in London offerirt nachstehende Vogel-

arten : Dromaeus Novae-Hollandiae 200 Mark, Rhyn-
elwtus rufescens 40 M., Polyplectron chinquis Paar 280 M-„

Ceriornis Temmincki 200 M.
;
Gallus varius 60 M., Thau-

malia Amlierstiae jung 150, alt 160 M., Columba corensis

20 M., Mareca chiloensis 120 M., Dafila spinicauda 25 M.,

Anas superciliosa 25 M. , Anas poecilorliyncha 60 M.,

Tadorna variegata 120 M. , Bernicla melanoptera Paar
400 M., Cygnus alratus 80 M., Gyps fulvus 160 M.,

Aquila irnperialis 60 M., GeranoaStus melanoleucus 80 M.

Fur ein Grabdenkmal Heuglin's.

Seit die sterblichen Reste des hochverdienten Natur-

forschers und Weltreisenden Theodor v. Heuglin in

heimathlicher Erde auf dem Stuttgarter Pragfriedhofe
ruhen, ist in Kreisen der Freunde und Verehrer des
Hingegangenen ofters der Wunsch ausgesprochen worden,
es mochte diese Ruhestatte durch ein Denkmal aus-
gezeichnet werden, einfach, wie es dem bescheidenen
Sinn und Wesen Heuglin's entspricht, jedoch in

dauerndem Stoff und von edler Form , den weithin
beriihmten Namen des deutschen Forschers nach Gebiihr
zu ehren. Wir glauben versichert zu sein, dass in

der Nahe und Feme Viele, welche Heuglin's Verdienste
urn die Wissenschaft kennen und schatzen oder
seiner gewinnenden, anregenden Personlichkeit ein

freundliches und dankbares Andenken bewahren, gerne
Gelegenheit nehmen werden, an der Errichtung eines

solchen Denkzeichens sich zu betheiligen. Die Unter-
zeichneten erklaren sich bereit, Beitrage in Empfang
zu nehmen und die Ausfuhrung der Sache zu be-
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treiben. Ueber Beides werden sie seiner Zeit Rechen-

schaft erstatten.

Stuttgart den 5. Nov. 1877.

Prinz Hermann zu Sachsen-Weimar.
Graf Karl v. Waldburg-Zeil-Trauchburg.
Professor Dr. A hies.

Freiherr Karl t. Cotta.
Geheimer Legationsrath v. Griesinger.
Friedrich v. Hellwald.
Baron Bichard Konig- Warthausen.
Hofrath Albert Kaulla.
Fabrikant Gustav Siegle.
Kaufmann Carl Bomm el.

Wir erlauben uns , vorstehenden bereits in No. 16

dies. Bl. ergangenen Aufruf nochmals mit der Bitte

um freundliche Beachtung zu veroffentlichen, und er-

klaren uns zur Empfangnahme und Uebermittlung von

Beitragen gern bereit. Die Bedaction.

Orazio Antinori f.

Der bekannte Reisende Marquis Orazio Anti-
nori, weleher sich auch besonders um die Ornithologie

durch werthvolle Sammlungen verdient gemacht hat

(vergl. Journal f. Ornithologie 1865—67), ist auf einer

Forschungsreise in Nordost-Afrika gestorben.

Abschied nehmen musste. Von den hohen Verdiensten

des Verstorbenen um die Vogel- und Saugethierkunde
Chinas zeugen seine zahlreichen Publicationen in den
„Proceedings" „Ibis" und „Annals and Magazin" in

den Jahren 1861—77. Swinhoe ging damit um, seine

wichtigen Forschungen in einem grosseren Werke zu
veroffentlichen , dessen Vollendung ihm leider nicht

vergonnt war. Die Wissenschaft verlor in ihm einen

ihrer eifrigsten Fbrderer.

Robert Swinhoe f.

Am 28. October dieses Jahres starb in London der

als Zoolog hochverdiente Beisende und Schriftsteller

Robert Swinhoe im Alter von 41 Jahren. Am 1.

September 1836 zu Calcutta geboren, genoss derselbe

seine Erziehung im King's college in London und bezog

1853 die Universitat. Schon im Jahre 1854 trat Swin-

hoe in den Staatsdienst und wurde als Dolmetscher

dem Consulat in Hongkong zugestellt. In gleicher

Eigenschaft 1855 in Amoy und 1858 in Shanghai,

wurde er 1860 Vice-Consul in Taiwan und 1865 Consul,

als weleher er an verschiedenen Orten Chinas bis 1873
residirte, in welchem Jahre er Krankheits halber seinen

Briefkasten der Redaction.

An den Ausschuss fur Beobachtungsstationen gingen
Kbtizen iiber das Jahr 1877 ein von Herrn Baumeister
Thiele in Copenick, Actuar Emmrich in Goldberg,

Hrn. v. Schilling in Schwarzach (Baden), Oberforster

zur Linde in Gramzow (TJckermark) , Amtmann A.
Nehrkorn in Riddagshausen, Forster Gellrich in

Ottenstein, Oberforster v. Wultejus in Walkenried,
Forstmeister Be ling in Seesen und Hrn. Biirgermeister

Kiefer in Saarbriicken. — Hrn. E. V. H. in St., J. R. in H.,

Dr. Qu. in Gr. und Hrn. G. Sch. in Cr. : Mit Dank erhalten,

wird sobald als nibglich benutzt. — Hrn. J. K. in S.

:

Um eine schnelle Fertigstellung der Mitgliederlisten zu
ermoglichen, ist folgender Erhebungsmodus der Mit-

glieds-Beitrage der „Allgemeinen Deutschen Ornitho-

logischen Gesellschaft" festgesetzt worden: Naeh den
Statuten ist der Beitrag im Laufe des' Januar an den

Generalsecretar einzuschicken. Bei nicht erfolgter Zu-
sendung wird der Falligkeitstermin durch directe Be-
nachrichtigung Ende Januar angezeigt. Mchteinsendung
bis zum 1. Marz berechtigt zu der Annahme, dass die

Einziehung durch Postvorschuss gewiinscht wird, und
soil diese im Laufe des Marz stattfinden, damit mit

Ende des ersten Quartals die Jabresrechnung abge-

chlossen werden kann. — Die zweite Anfrage beant-

worten wir, sobald wir mit dem z. Z. abwesenden Ver-

fasser Biicksprache genommen. — Hrn. Dr. P. in Helsing-

fors und Hrn. Prof. C. in Christiania : Verbindlichsten Dank.
Wir hoffen auf Ihre fernere geneigte Betheiligung.

Tausch- und Kauf-Verkehr.
Eine Schleiereule, [123]

im Fleische, wird fur anatomische Zwecke zu kaufen

gesucht. Zusendung mit Angabe des Preises erbeten an

das kgl. Zoologische Museum zu Berlin (C.)

Zu verkauf en:
Ein Sperber (Astur nisus) ... 6 Mark.
Eine Waldohreule ( Otus sylvestris) 8 Mark.

Beide sind mit ausgebreiteten Fliigeln aufgestellt.

Berlin W., Linkstr. 3. Castellan,
[124] Praparator.

Zur Completirung meiner Sammlung durch Gelege
aus den verschiedensten Lokalen ist mir der Erwerb
solcher, selbst der haufiger vorkommenden Vogel, gegen
entsprechende Aequivalente oder gegen baar erwiinscht

und bin bei freundlichen Offerten zur Gegenerklarung
jeder Zeit gern bereit. — Auch indische Eier babe z. Z.

noch abzugeben. A. Grunack,
[125] Berlin S.W., Grossbeeren-Str. 29.

„Ibis", einzelne Bande oder ganze Serien, werden
gesucht. Offerten direct an Robert Collet,

Docent derZoologie,

[126] Christiana, Norwegen.

Soeben erschien meine Preisliste iiber

Sammel-, Fang- und Praparir-Werkzeuge,

und versende ich solche auf Verlangen umgehend
gratis und franco!

[128J

Adolf Krickeldorff,
Naturalien-Handlung,
Berlin S., Oranienstr. 135.

Unterzeichneter empfiehlt sich im Ausstopfen,
hauptsachlich in grosseren Saugethieren, und
verpflichtets ich dabei, dass, was nicht ganz naturgetreu

und tadelfrei ausfallt, nicht bezahlt zu werden braucht.

Praparator JBan&er,
Oehringen (Wiirttemberg),

[127] vormals Praparator in Plouquet's Museum.

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

Druck: Q. Patz'ache Buchdruekorei (Otto Hautbal) in Naumburg a/S.
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Beiblatt znra Journal far Ornithologie.

Im Auftrage der Allgemeinen Deutschen Ornithologischen Gesellschaft

herausgegeben von

Prof. Dr. J. Cabanis und Dr. Ant. Reichenow.

No. 24. BERLIN, Zweiter Jahrgang. 15. December 1877.

Das Ornitliologische Centralblatt erscheint zweimal monatlioh, 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 erscbienenen 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, Brandenburgstr. 64, Berlin S., zu richten. Mit-
glieder der „Allgem. Deutsob. Ornitb. Gesellschaft", welcbe direct bei der Redaction bestellen, zahlen 6 Mark praen. Jakres-
abonnement. Dieselben haben einen Raura im Werthe ibres Abonnements kostenfrei und bei Ueberschreitung desselben nur den
halben Insertionspreis zu entricbten.

Mit dieser Nnmmer schliesst der Jahrgang 1877. Das hierin enthaltene Re-

gister giebt eine Uebersicht des Inhaltes, dessen Reichhaltigkeit dem Ornithologen

sowold wie dem Freunde einheiraischer Wildvogel und dem Liebhaber auslandischer

Stubenvogel Befriedigung gewahren diirfte. Wir wiederholen imseren geehrten Mit-

arbeitern imseren Dank fiir die lebhafte Betheiligung , welcke sich bereits wieder

durch Zusendung zahlreicher Aufsatze und Notizen fiir den folgenden Jahrgang

bethatigte, und machen alle Freunde des ,,Ornitliologischen Centralblatt's" auf

rechtzeitige Erneuerung des Abonnements aufmerksam. Die Redaction.

Ein sprechender Wellensittich.

In No. 9 dieses Blattes machte Herr Dr. Stolker zweifelt, und ich erlaube mir daher, meine naohstehenden

in einem langeren Artikel interessante Mittheilungen Erfahrungen auf diesem Gebiet zur Kenntniss zu bringen.

liber einen G-oldstirnsittich als Sprecher und Seit etwas iiber ein Jahr bin ich im Besitze eines

bemerkte dabei: „Das Sprechen der Papageien ist so Wellensittichs, der noch ganz jung und unverfarbt in

allgemein bekannt, dass der Laie glaubt, gleich bei meine Hande kam. Obgleich scheinbar ein Mannchen,
jedem Mitgliede der Familie diese Kunstfertigkeit vor- erhielt derselbe doch, mehr aus Zufall, den Namen
aussetzen zu diirfen; fragte man mich doch schon bei Misse, auf welchen Kuf er bald horte. Da nach dem
Wellensittichen, ob sie sprechen? Dem ist jedoch lange Freilassen das Einfangen im Zimmer hochst unbequem
nicht so!" und spiiter: „Niemals hort man Nymphen, und lastig war, so wurden dem Burschen an beiden

Wellensittiche, Zwerg- und Schmalschnabelsittiche oder Eliigeln die Innenfahnen der Schwungfedern ausge-

Plattschweife sprechen." Diese unzweifelhaft die Regel schnitten, und wenn auch anfangs scheu, so fiigte er

keunzeichnenden Ausspriiche des genannten, hoch er- sich doch bald in sein Schicksal, so dass ich ihn be-

fahrenen Vogelwirthes vervollstandigen wir heut durch ruhigt am offenen Fenster sitzen haben konnte.

nachstehenden anziehenden Artikel, den wir der „Pfal- Zu jener Zeit bekam ich yon einem Freunde auch
zischen Gefliigel-Zeitung" entnehmen: ein Sonnenvogel-Mannehen, das vom Weibchen, welches

* Wohl iiber keinen exotischen Vogel wird schon so Junge hatte, getrennt werden musste, in Kost und Logis,

viel geschrieben worden sein, als iiber den Wellen- und mit diesem befreundete sich mein Wellensittich

papagei. Die leichte Zahmung von jungen Exemplaren sehr rasch, so dass er beinahe den ganzen Tag auf

ist bekannt , dagegen wurde deren Nachahmungs- dessen Kafig zubrachte, wodurch er sich aus dem vom
talent wenn nicht ganz abgesprochen, so doch sehr be- Sonnenvogel sehr haufig vorgetragenen Gesange sehr
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scheme Tone aneignete, die seinem Gezwitscher einen

wirklick melodiscken Ckarakter gaben. —
Es verstricken etwa 4—5 Monate, bis mein Misse

sein Jugendkleid mit einem schoneren vertauschte, bei

welcher' Gelegenheit er natiirlich auch wieder fliegen

lernte; dock da er inzwischen zahm geworden, so war
ein Fliigelbeschneiden nicht mehr notkig, was zur Folge
katte, dass er sick mit der Hand nickt wieder beriikren

liess, dagegen aber sekr folgsam wurde und auf den
Ruf auf Schulter oder Hand geflogen kam, was heute
nock ebenso ist. —

Der Winter verging okne besondere Ereignisse, und
trotzdem dass das Sonnenvogel-Mannchen langst nicht

mekr sein Gesellschafter war, so bewahrte er dessen

Gesang dock so sehr, dass es fur einen Fremden, der
den Vogel selbst nicht sah, schwer fiel, zu unterscheiden,

ob dies der richtige Sonnenvogel-Schlag oder der eines

Spotters war. Dieses Friihjahr bekam ick nun auch ein

Parchen Zebrafinken, und schon nach 2 Tagen hatte

Misse die schonsten und fur ihn jedenfalls auch schwie-

rigsten Tone in seinem Gesange aufgegeben und statt

derselben das hassliche Trompeten und den eintonigen

Lockruf der Zebrafinken eingeflockten , was natiirlich

fur mick keine angenekme Entdeckung war. Ich schaffte

daher die Zebrafinken bald wieder fort, so dass Misse

ausser mit Menschen und seinen weitern Freunden, den

stummen Goldfischen, mit denen er sick durch's Glas

sehr gerne unterhielt, mit keinem andern lebenden

Wesen in Beriihrung kam, wodurck er sein Trompeten
wieder ablegte und mick bald darauf mit den Worten
„Liebe kleine Misse", „Misse komm hm, hm, hm" iiber-

raschte, die er anfangs ganz schuchtern sagte und sich

stets dabei umwandte, wie um zu sehen, ob man's ge-

hort. Mein Staunen hieriiber war gross, da die genannten
Satzcken nur meine Anrede, besonders des Morgens an

ikn waren, wobei ick aber nie die Absickt katte, ikn

dieselben zu lebren. Bald darauf erfasste er auch die

Worte „0 du liebe kleine Misse", „Lieb klein Herz" und
„Gieb mir tapfer e'n Kuss e'n Kuss", die er, genau den
Ton meiner Stimme nachahmend, sehr haufig wiederholt,

auf Verlangen aber nur, wenn er ganz guter Laune ist.

Gar possirlich ist es anzuhoren und zu sehen, wenn
er meinen Finger erwischen kann, was sein hochstes

Gliick ist, der wird poussirt, angesungen,— weggefiogen,

sofort zuriickgekekrt — angepickt u. s. w., dazwiscken

hinein kommt: „0 du liebe kleine Misse" oder „Gieb

mir e'n Kuss" oder „Misse komm", wirklick ein zu ge-

lungenes Spiel.

Peinlich ist es ihm, all ein sein zu miissen; wenn er

daher bemerkt, dass ick den Hut aufsetze, so beeilt er

sich, auf den Driicker des Schlosses derjenigen Thiir

zu fliegen, durch welche ich in der Begel hinaus gehe,

von hier weggetrieben schwirrt er auf meine Schulter

und ist von da kauni fortzubringen. Er geht Jedermann
auf die Schulter, wenn man ihn nicht zu greifen sucht,

was er absolut nicht duldet, lauft bis zum Mund vor

und trachtet von diesem etwas zu erhaschen. —
Seine Lieblingsspeisen sind in Kaflee getauchtes

Milchbrod, Suppen jeder Art, namentlich aber Nudeln
und Spatzlen, dabei verzehrt er auch feine Fleischfasern

und hin und wieder Gemiise; Wasser trinkt er nur aus

einem tiefen Glase, in welchem er auch zuweilen badet.

Misse in's Freie zu lassen, wage ich nickt, da ick

mitten in der Stadt wokne und er seiner grossen Zu-
traulickkeit wegen nur allzuleickt in ein fremdes Fenster
gerathen kbnnte.

Auf Wunsck bin ich sehr gerne zu weiterer Aus-
kunft bereit, mit dem Bemerken, dass mick Verhaltnisse

nothigen, im Laufe der nachsten zwei Monate Deutschland
ganz zu verlassen, weshalb ich geneigt ware, den Vogel
einem Liebhaber kauflich abzutreten.

Eugenie Maiee.

Ein Kukuksei im Neste eines Ceder-Vogels.

Aus dem „Bulletin of the Nuttall Ornithological Club" iibersetzt

von Fr. Marie Reichenow.

Am 19. Juli 1874 war ich auf einer Excursion in

einer morastigen Gegend, ungefahr 4 Meilen von Utica,

N. Y., als ich plotzlich in einem kleinen Baumchen das

Nest eines Ceder-Vogels (Ampelis cedrorum) bemerkte
und in demselben nack genauer Priifung vier Eier dieses

Vogels und ein Kukuksei fand. Aus der sumpfigen

Beschaffenheit der Gegend, aus dem Aussehen des Eies

selbst, schliesslich aus der Thatsache, dass ick das Nest

dieses Vogels in demselben Baumchen im vorhergehen-

den Jahre (1873) gefunden habe, darf ich annehmen,

dass es das Ei der schwarzschnabligen Art {Coccyzus

erythrophthalmus) war. — Das Nest war dem Anscheine

nach schon seit langerer Zeit verlassen, denn alle Eier

waren taub, auch konnte ich nicht mehr erkennen, ob

die Bebriitung schon begonnen hatte, sicher bei dem
Kukuksei nicht. — In keinem Schriftstiick finde ich die

Erwahnung eines solchen Falles, auch habe ich nie zu-

vor davon gehort. Egbeei Bagg.

Das Legen unserer amerikanischen Kukuke in den
Nestern anderer Vbgel ist zweifellos ein nicht so sel-

tenes Ereigniss, als vorausgesetzt wurde. Zwei solcher

Beispiele sind neulich constatirt worden; auch habe ich

von verschiedenen anderen gehort. Mr. A. M. Frazar

aus Watertown, Mass., benachrichtigte mich von eiDem

Falle, in welchem der gelbschnablige Kukuk {Coccyzus

americanus) ein Ei in ein Nest eines „Robin" (Wander-
drossel, Turdus migratorius) gelegt; einen zweiten Fall

berichtet derselbe, und zwar von dem Legen eines Eies

in ein Walddrossel - Nest (Turd, mustelinus). In der

Marz-Nummer des „Oologist" (Vol. Ill, p. 3) bericktet

ein anonymer Sckriftsteller , bevor Mr. Bagg's Notiz

zur Veroffentlichung kam, iiber das Auffinden von zwei

Eiern des „Kukuks" (die Art ist nickt angegeben) in

dem Neste eines „Redbird" (Cardinal, Cardinalis virgi-

nianus). J. A. Allen.

[Bekanntlich briiten die amerikaniscken Kukuke
{Coccyzus americanus und erythrophthalmus) in der Regel

selbst. Auffallender Weise aber legen sie hin und wieder

auch in die Nester anderer Vogel, wie unser Gauch,

was bereits durch mehrfache Beobachtungen festgestellt

ist und auch wiederum durch die obigen Beispiele be-

wiesen wird. D. Red.]
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Zur Verpflcgung der Purpurgrakel (Chalco-
phanes quiscalus) in der Gefangcnschaft.

In No. 19 dieses Blattes ist die von Willcox ge-

machte Beobachtung mitgetheilt worden, dass Pur-
purgrakeln iiber kleine Fisohe herfielen, die aus

dem Wasser aufgesprungen und dabei auf das Land
gefallen waren. An diese Mittheilung ist von Herrn
Dr. A. B. die Bemerkung gekniipft, dass obige Be-

obachtung einen wichtigen Wink fur die Pflege geiangener

Grakeln gebe. Ich habe bis vor Zurzem eine Pur-
purgrakel besessen und besitze noch eine zweite weit

grbssere Art der Gattung Chalcophanes, die ich aber

bisher noch nicht sicher bestimmen konnte. Nach
meinen, an diesen Vogeln gemachten Erfahrungen durfen

Grakeln als Allesfresser bezeichnet werden. Die

Purpurgrakel erhielt bei mir Hanf, gespelzten Hafer
und Reis in Hiilsen, daneben Weichfutter und ab und
zu etwas Fruchtstoffe. Gab es reifenden Hafer, so wurde
auch dieser gereicht und besonders gern angenommen.
Im Uebrigen war Beis und Hanf das Haupt- und
Lieblingsfutter. Aus dem Weichfutter wurde stets das

Fleisch herausgesucht : das Uebrige blieb meist unbe-

achtet im Napf zuriick. Bei dieser Fiitterung hielt sich

der Vogel sehr gut, sang namentlich auch sehr fleissig.

Sein Lied (sit venia verbo) klingt etwa wie: tschick-

tschick — schri-ih !
— und dient weniger dazu, das Ohr,

als das Auge zu ergbtzen. Der Vogel blaht namlich

beim Hervorbringen jener Tone das glanzende Gefieder

auf und legt es nach jedem „schri-ih" wieder an. Es
sieht dies — namentlich wenn die Sonne das Gefieder

bescheint — sehr hiibsch aus.

Ausser ihrem glanzenden Gefieder und ihrer Ge-
niigsamkeit hat die Purpurgrakel kaum Eigenschaften,

die sie als Stubenvogel empfiehlt: sie ist nach meinen
Erfahrungen andern Vogeln gegeniiber unvertraglich

und zeigen alt gefangene Vogel wenig Neigung, zahm
zu werden. Jung aufgezogene Vogel mbgen angenehmer
sein. Noch weniger liebenswiirdig als Zimmergenossen
sind die grosseren Arten Chalcophanes. Die von mir
gepflegte Purpurgrakel starb vor einigen Tagen ganz
plotzlich. Der Vogel war sehr gut genahrt und das

Gefieder so schbn, wie es schoner auch bei dem in der
Freiheit lebenden Vogel nicht sein kann.

V. ScHLECHTEKDAL.

Entgegnung.
Wiewohl Regenwiirmer und Frosche nicht in der

Ornithologie behandelt zu werden pflegen, so kann ich

doch nicht umhin, dies hier zu thun, da Herr v. Ho-
meyer in diesem Blatte meinen Auseinandersetzungen
iiber genannte Thiere entgegengetreten ist.

Als thatsachlich richtig muss ich meine Angabe
wiederholen, dass die Begenwiirmer sich von humoser
Erde nahren. Man untersuche nur den Leibesinhalt

derselben, sowie die Kliimpchen, die sie auf der Erd-
oberflache absetzen, nur Erde wird man finden. Wenn
Herr v. Homeyer sagt, dass die Begenwiirmer bei

grosser Vermehrung im Stande seien, alien Pflanzen-

wuchs zu zerstoren, so kann ich die Thatsache ent-

gegenhalten, dass bei mir im Garten, der feucht ge-

legen ist und als friiherer Holzplatz reichlich vermo-
derte Spohnerde enthalt, die Begenwiirmer in unge-

meiner Anzahl und von bedeutender Grosse vorhanden
sind, dass ich aber noch nie ein Erkranken und Ab-
sterben von Pflanzen durch Einwirkung der Begenwiirmer
verspiirt habe. Untersuchte ich ausgegangene oder er-

krankte Pflanzen , so fanden sich auch wohl Begen-
wiirmer in der Erde um die angegriffenen Wurzeln,
doch waren sie nicht die Ursache der Krankheit, son-

dern die fauligen Wurzeln, die Krankheit, hatte sie

hingezogen. Dass sie aber, wie Herr v. Homeyer sagt,

bei Nacht iiber die Erde kommen, Pfianzentheile ab-
nagen und dieselben in ihre Gange ziehen, mochte
doch wohl bei genauerer Betrachtung der Mundtheile

als ein Ding der Unmoglichkeit sich crweisen ; ich habe

noch heute zahlreiche Gange der Begenwiirmer durch-

gesehen, alte, abgefallene Blatter und andere Pfianzen-

theile wie sie dieselben gerade auf der Erde liegend

finden waren in die Bbhren hineingezogen, die Thiere

selbst hatten diese Theile nicht von der Pflanze auf

irgend eine Weise abgetrennt, das ist eben bei der

Beschaffenheit ihres Leibes wie ihrer Mundtheile nicht

mbglich. Und warum ziehen sie diese Pfianzentheile in

die Erde"? Eben weil dieselben in der feuchten Erde
schneller vermodern und ihnen zur Nahrung werden.

Dass ferner die Frosche Nacktschnecken , die klei-

neren, aber sehr unangenehmen Limax- und.4?'ion-Arten,

verzehren, habe ich nicht einmal, sondern haufig ge-

sehen und solche im Magen der Frosche gefunden. Ich

habe Frosche in der Hand gehabt, die einen ansehn-

lichen Limax agrestis erst zur Halfte heruntergewiirgt

hatten , so dass die andere Halfte noch zum Maule
hinaushing ; dass die Frosche ausserdem durch Vertilgen

von Insecten und Insectenlarven niitzen, kann doch

wohl nicht bezweifelt werden.

Um nun noch Irrthiimer zu verhindern, will ich

bemerken, dass die in No. 19 und 20 von mir und

Herrn v. Homeyer angefiihrten Vorkommnisse von

Turdus atrigularis und Merops apiaster in Hinterpom-

mern auf dieselben Vogel sich beziehen. Turdus atri-

gularis fand ich bei einem bekannten Fbrster und iiber-

liess die Drossel Herrn v. Homeyer; Merops apiaster

wurde mir von Herrn Lieutenant Fuchs als demselbem

unbekannter Vogel iibergeben.

Stolp im November 1877. Dr. Th. Holland.

Der Girlitz in der Lansitz.

In Folge der Aufforderung in No. 21 dieses Blattes,

iiber die gegenwartige Verbreitung des Girlitz moglichst

viel Notizen zu erhalten, theile ich mit, was ich bei

Gelegenheit einer Reise in der sachsischen Lausitz von

dem Vogel sah und horte. Als ich am 21. Juni 1875

auf der soeben erbflheten Eisenbahn in Seifhennersdorf,

dem damaligen Endpunkte der Lbbau-Seifhennersdorfer

Bahnstrecke, ankam, fiel mir sofort der Gesang von Fr.

serinus auf, der sich in kleinen Schaaren auf den dem
Bahnhofe nahe gelegenen Pappeln vergniigte. Wahrend
meines mehrtagigen Aufenthaltes in dem Orte erfuhr

ich , dass der Vogel sich regelmassig dort zeige und

brute, obgleich ich ihn in den beiden vorhergehenden

Jahren, ebenfalls wahrend meines mehrtagigen Aufent-
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haltes, selbst nicht bemerkt hatte. Bei der Fortsetzung

meines Ausfluges von Seifhennersdorf iiber Warendorf,

Gr. Schbnau, Waltersdorf, Jolmsdorf nach dem Oybin
fand ich den Vogel iiberall, am haufigsten in den Garten

des hiibsch gelegenen, von Zittau aus haufig besuchten

Ortes Jolmsdorf, wo er seit Jahren regelmassig briiten

s°l>- Gottholb Schumann,

SpStcr Kranichzng.

Am 28. November 1877 sind in Witten (West-
falen) zwei sehr gross e Kranichziige von ver-

schiedenen Personen beobachtet worden. Es wiirde

von Interesse sein, zu erfahren, ob Gleiches in andern
Gegenden geschehen ist, und auf welche Ursachen
dieser so ungemein verspatete Wegzug zuiiickzufuhren

sein diirfte. Beegeb (Witten).

Rundschau.

The Ibis. Part IV. 1. October 1877: H. W. Feil-
den, List of birds observed in Smith Sounth and in

the Polar Basin during the Arctic Expedition of 1875/76.

S. 401. — P. L. Sclater and W. A. Eorbes, On
the nesting of the spoonbill in Holland. S. 412. —
D. G. Elliot, Remarks on the Buceros bicornis of

Linnaeus. S. 416. — J. H. Gurney, Notes on a Ca-
talogue of the Accipitres in the British Museum by
R. B. Sharpe. S. 418. — P. L. Sclater, Description

of two new Ant-birds of the genus Orallaria with a

list of the known species of the genus. S. 437. Neue
Arten: Grallaria haplonota (ex Venezuela) und G. fla-

votincta (ex Antioquia in republ. Columbiana). — Tweed-
dale, Note on the Pellorneum tickelli of Blyth. S. 451.
•— W. Ramsay, Notes on some Burmese Birds. S.

452. — R. Swinhoe, On a new bird from Formosa.
S. 473. Neue Gattung und Art: Liocichla Steerii. —
T. Salvadori, A few words on the Parrots of the

genus Eclectus, Wagl. S. 474. — Notices of recently

published ornithological works. — Letters, Announce-
ments etc. — Abgebildet werden: Grallaria ruficeps Scl.

(t. VIII), Gr. flavotincta Scl. (t. IX), Pellorneum subo-

chraceum Swinh. (t. X), Drymocataphus Tickelli Blyth
(t. XI), Trichostoma Abbotti (t. XI), Actinura Ramsayi
Wald. (t. XII), Pomatorhinus ochraceiceps Wald. (t.

XIII), Liocichla Steerii Swinh. (t. XIV). ' H. S.

Ornithological Miscellany by G. D. Rowley. Part X.
October 1877: Rowley, The Birds of the Eiji-Islands.

S. 393 (Fortsetzung von S. 39). — Rowley, Saxicola

oenanthe. S. 397. Behandelt insbesondere eine in Eng-
land iibliche Fangweise der Steinschmatzer.— Rowley,
Ueber eine Colonie der Larus ridibundus in Norfolk.

S. 407. — Prjevalsky, The Birds of Mongolia etc.

(Fortsetzung). S. 417. (Neue Arten: Phasianus Strauchi,

Perdix sifanica, Caccabis magna, Tetrastes Sewerzowi,
Grus nigricollis). — Rowley, Phainoptila melanoxantha
Salv. S. 439. — Abgebildet werden: Myiolestes macro-
rhynchus Lay., Pachycephala torquata Lay., Phainoptila

melanoxantha Salv.

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

115, July 1877: Harvie Brown, Distribution of birds

in North Russia. II. S. 1. Behandelt die Verbreitung der
Arten der ndrdlichen Region, nordl. vom 64° 30' N.

Vol.20. No.ll6,Aug. 1877: Marquis of Tweed-
dale, Description of four new species of birds from
the Indian Region. S. 94 (Megalurus ruficeps, Niltava
leucura, Dicaeum xanthopygium, Oxycerca Everetti).

Vol. 20. No. 117, Sept. 1877: Briiggemann,
Description of a new species of Batrachostomus from
Central Borneo (B. adspersus). — Elliot, Description

of an apparently new species of Lamprocolius. S. 169.

(L. glaucovirens vom Gabun). — Elliot, Description

of an apparently new species of Ground Hornbill. S.

171. (Bucorvus pyrrhops vom Congo.) Giebt auch

einen Schliissel der Gattung, welche nunmehr 4 Arten

aufweist: B. abyssinicus, pyrrhops, guineensis und caffer.— Harvie Brown, On the Distribution of birds in

North Russia. Part III. S. 180. Behandelt die Ver-

breitung der Vogel der siidlichen Zone, zwischen dem
64 1

/2
° N. und 58—60° N. und zieht einen Vergleich

zwischen der Ornis der siidlichen und nordlichen Zone.

Vol. 20. No. 119, Nov. 1877: Elliot, Description

of an apparently new species of Humming bird of the

genus Amazilia. S. 404 (A. lucida von Columbia).

Annali del Mus. Civ. di St. Uat. di Genova. Vol. X.
8. Settembre 1877: Salvadori, Prodromus Ornitho-

logiae Papuasiae et Moluccarum. IV. S. 299. Be-

handelt die Bucerotidae, Meropidae, Alcedinidae, Cora-

ciidae, Podargidae, Caprimidgidae und Cypselidae der

genannten Lander.

Abhandlungen des natnrw. Vereins in Bremen. V.

Mai 1877: Briiggemann, Ueber eine Vbgelsammlung
aus Siid- Ost-Borneo. S. 45i. Behandelt eine Sammlung
von Vogeln, welche Dr. G. Fischer, der friiher so eifrig

und erfolgreich auf Celebes gesammelt, neuerdings auf

Borneo zusammengebracht hat. Neu werden beschrieben

:

Hemilophus Fischeri und Cyornis turcosa, und abgebildet

der vom Verfasser benannte Polyplectron Schleiermacheri.

— Briiggemann, Nachtragliche Notizen zur Ornitho-

logie von Celebes. S. 464. Giebt einen Nachtrag zu

der p. 35 ders. Zeitschr. publicirten Abhandlung, wo-
durch die Liste der Celebes- Vogel wiederum um 4
Arten vermehrt wird. A. R.

Hj. Theel, Eolation de l'exp. suedoise de 1876 au Yenissei

(voie de terre). Rapport a, M. le prof. Nordenskiold

;

Upsala 1877. — Enthiilt vereinzelte Notizen iiber be-

obachtete Vogel. (Eine eingehende Erbrterung der orn.

Ergebn. ist zu erwarten.)

Sundstrom, C. R., Fauna ofver Sveriges ryggradsdjur.

Stockholm 1877. — Eine Excursionsfauna iiber die

Vertebraten Schwedens. 332 S. S. 51—200 enthalten

die Vogel.

Dr. J. A. Palmen.

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

Ilruok: G. P ii, t z'sche UucMrudterei (Otto Hautlial) in Naumburg a/S,
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iyaAAi^^y^J/7 '^^yiyLA^y jtyA y^-^~^- -^
/ /"" /'/ /" ^A "

"'

jiAj^l^' AAA^-~
'c/*y*

AA^sti/

^-/'^d^
/



'J^^ut^ ^J2^iJ^/7i£^--?U^S .
- /̂ ^^ciziV ^^^^j^/'.^W^^-e- '^Zi^^-lZy' j%^7^£

^2>5^.

~^Zse^z^£szls

-^p-^r^iy,

jM^-^^n^j^ ^/vty-r&J^ jt^^d/' ^JL&£s£- Jkr-i*-e^rz— ^^7^^^

azlisoll/ J?lc<y-r ^7<i^ir^ y^is^Ty^^' ^/^^l -^^^^-tv/ ^^-^^<^-- -^L^ ^sh^g^

/ A^f z?^

'y ^y%^-i^t^---



/ A. . y '<%?
:

6 a/i/i

-9^-&V^i^

. l/j^-^ jH^ •^^^M^-^-^^y^- -f^-" -&f'-A^L -<^W^£^ <?v^sa<? ^^^jz^Kis^y yr7si^-™y^&^&^ •

^IV-Jf\tf_Jyfy
-^J^T^l^ ^^y&dt-Cl/ <fAs7^Ld~Sfr£/~ tfZ-Ct4t-^?yif-'- ^z?~- -1^1t-^-v~~U^ e'-^£-^^i-^1^-tZ^T^ JhC£J~--d^^T*-

^fi~^>Jth-lsV-~l<l^~- syy~j djp -/JU^. ~0L^-4-^ 6*^- 4Ajf^L-y-V -i J&/-^-7i-^iJitJ^ /T^x-gjij ^£^> -iUsOt-



idd <d^ ifovts -J^^^^i da^U-<A^aL ^y ld$/£^<&*-~d6s %ddy
; 'dl> £lj ^^<^^>^,^^^1^^^^^

^Wt-^^^/JW^W- A-ii-^-e^^Aydd^l -lukA^-y zdL-™s ^A-aA^^u^A^^ -ed *dy dojAA^^ut-Zdy $a^^^d /-*-

'^vf&r-'dAjlddd $dv-e* 4^dl*y'/fad/>^W«!y ^- dd*dfo <to^>-l̂ tdA^^> dv-^e^df
f
oddites At^/4^

fy^d/ t-ddf^^^d 1̂̂ ' d^r^ d~t>dLdy -ddd^-&-ydt--ẑ <; 0t^*-e/ y^y^^cdd^-i^^ d^> si^ddcdiy &<£>^>^j*,ts ad>w^y>?

te^y id> td^-^td^ {w-D-AjL-d/ fd-r' d^^di^z^M ddi^ ^^^z^z^i^^ydd a^c^^i^-dy d^?'fd ^t^p -ddd -^^t^-^^^y^d^

ddJ S-^od _,
- - ' -— ' -^- -? j^^

-
^'» i — - -- S' "J -^ ^i«j -^u-zdde^d did- dly^&z^Lds dv-^ /dy dv-w-tyr-sddd^di^iid^j d/u^ t-t^dz&idds jd ddey

i^iyd di^cyL^t^^^^dd -td^ddf /d^ -^Ayrdd^y ad ddd/ ^ddd^\y< idt*^ <sfr£t^'tid^-ndd dd^UZ*

Irf dtd fl/Lle^ f^diU^-t -eyd .-tldJ#^n"dAzs dv id^^od? &yd ddt^ -y^t^--^dd #d ddd J%-*^Jd^-. a^^sd dd?

d^^^^^ ^d^^d^^iyyi^y d^^ ^^tjd' d4ty -tdz^^&o -O-d^d/i^^

^tdT^^y^^, (¥& sdidid) dff-i>~d^<7 'd&gddccs <g^z^-d/ #ddjL^y^?~^2idfc^zSt/' ^dd' 'Pi^ddedy d™*-£^ds gf-d-

yisi^z^U nd^dy A^y& <3ud-dy^cd{ /Pi^f-e^d -dt^bdy dt^e^df A^n^d' 'd-e^yr-ty* &-*-*-4^d?-&i^Ldd</ dd^^^i^~a^

daA^rd- fid ^dd Mdtdd ad-dd? Ay ^-ddCii^'r-y Cddeut^ed^j
/
yKw~~->^-^d/u&sri/ d^7^-ir--rdU*>y^-f ?&-^-edt/ s-id&Tw^j^,

dd^JdLc^ d^L-d/ Ay^4A^Mddt/ A/ ^d^j^J-\id^d^f dt^jtd/a^ids ds & J^ ^.cg^ts ^^^A^d^t^d/ -df^^^^/

vddry<Ui/' o^t^»dbd/'jsrih-isJLd/'yuptJ^Ayr^a/y #d d^ds. x$d A^h^^ tf^^ 'vdd AyrM^^ddd^^y'

<vyey*do*-ej(d fa^dd^i^d*^- 4^7 Qj^a^^^^LaJr-e^dd Aas ^z^- -e*W-2^. ^I^> '
dd^jud^^^^^d^td^>-^f^

'otded/ d*d ddjl/ ^'sj^d' &^L-<d^dp<J //jL^ iU^dd^^d^i^ #d d^, d^p-^ ,d^r^^-^ d.-<^-i^^- di^d^^^^d^^^d^

^

'^t^y^/Av-t-ey vyuh^^y'' iyP^o^^-fi-^ddy /da-du • ^-z^^z^o?^^**-^^ -*** d4*_y

sTsv^Addv-viy Vjzddjdj/ did ^:d^\dc&ddt*v ^U^^m^ tCedT^f ^z^z^t^d a^^-^y^Oy^i^^^^^-y^^
i^4sL<^i'iiddy ^ddi^^aO -d/xA^2^- tdddr^/. &/*^/^V-^<»^^ <t«^>^A/-«> dzdi^i^-l4jx^#dd4^ &jd**d^s

/^^TsT^^/iby dx&Jsd- ddtxd d&^-£/ kdjiy-^fo^T^jcdi^i -^Vi^i^-/- dd^ a^yzy^^e^^dy ^Lcy d&^dyd^yd

MJy d-Ayid2/ Jl^t^I q.Jid tA^t^v-i^i/ ^^z^ydyt^dy #d ^-^v-td^ dd^-z^j-^T^y.

Lan^y c^iS^tyt^yLd^itd^Xy^A^uitMy /i^e^^d/ -tyt^A^yldde/dt^e^td^ddc* jidtf^tA- VT^u*zyUdt*y^d <d™*d^y /y{

-vv-^db/ ^(pf-uJ^iLd (dtfadty^d^fr^iy^ d&£dib^dd^yiu--tJ-y /^t^f ^di/j^c^jd J-^<ydd^d^-*^Ld^tyt^>d<
i

£ jLJas jLyuLU ^-/jLgszi/ •T^tddidt^yytL-O^aAy f-Jy ^day
'
Xia^i-yd. d4^H^t^<Ot^y^^-^y A^x/^^^^^^^^^

dy $yr-&Lwy^n^-^y jL^y-i^d^di^£^cd^idiyidu yddi~^gsi^>-^-~dd^' dddcdZ' dy'dyi^^? t^-!hdy a^^^dy*?>-A^-ey<&yC^

.^z^nJU^'oAJLy td 0/- L-tedd-z//i^d^dj^.0^jd^z^ —

-

y^yU^z^r-y>n^^^^dj£f ^^^^^^^t^^ 1
*^^^^*^^

i^ydd-^zdydh^o-wi^/ Adl-^cddl^ j-^^e^d^i^d/y a^^-dy ddd^ —-^r'-fA-ddi^/ -i^p^dd/ #v -^tc^cu^^^'fynddiJ idlrf #jl

V^^v Qsrts frJUdfr^JUd AjL^-t^-/!U?yy &<yiJ^ -7^.^i^d ~des jZ^U^ ^y^^'dyj^: —^C%^^^C^<^.^
/i*y^djL^^tsiyr~td&/L^

'
0- ud-^yd^vA^h-y^^ayyh/ bdd4yy7~dt^>---ddO & c^u^^i

iv-v-ty
1

'
A^ul''I'd s-ude^- (lAjiy^ii^r^Uddu- /^Ud^yr^d^Adudt^ytdJ^

U^*Uy'<uddAy l^J-Vd J^y lUij^JLd/ A^SL- //Ju*ufa
t

_&*^Jl^Jt4dd^ŷ

Mi tt<*J-iJL^£d JdL Al^U^u^yytx^d Jd^- yLz^de^ /adld-^T>~^d/ VidddJ ^At^M^^dM^i^^^y^<^

/
sr<-^



^Mm y/t^^J^i^f -fat /4u/ jlt^r^y a^^O^ ^z^-^^.^'/^ -^A^ o^-uuz^ yjU

V-Zi^z^f ^^z^z^t^- yi&dsl&riy''#/^£-r%a^V x?^lX6<? C-b-^^^^^^^^^l-'-^t^^^^^^/l^U

-^^
y^

>^^^ a s,t-^ft /j /ty(> y-'a. ~i 0/^/^0 , y j, s/# /i^,,t ^, ^Jy/Sa//yy #^£j fs&/ ^• y»^.^< ^ y s

*6J,

JtyP ^ .

^./Al4l AL^W/ ^i-L&vi/ yVT^U-eL £y ^U^yiAiyt/ -gy»-&r-y ynj-r-i^r-^^^^^<^^««^^C^^^^/' ^^^4:

^f-v^wi/ ynt-jin^hy yi^^'-tz^z^A^iiyz'^St^^^ /Zsz^i^^t-^tJ^i/

^LAytl^ '

/t
<$W $/Kty'j 'iv-wyu^y yTUst&^TsiJUtyf A/ -GA^r^ty^' ^^--yi^rl/^y -^^^^/

jJu^yzJu^-^^ sU^/A^y Ajh^rEj fc£> -lAlJ <^imL^/ -4Su- djUcJ^i^

il^%^^r^^ jyy.f^y/^^^yr^>^^2y'y^r^Ti

t

-^

£4-rz^z£—j- &.



4lid!*sfaj^<&isTsi>^/ e^hJ^^^C/gj^ceJ ^t^lh^&4^t£yta^tf mv-e.-t-i/ -z/^c^r^^/ &J- viJ^c<jLyt^~zo)- nOLc^

fi^i^

'Cut /^^^ *^^^ ele^^^ihCLJ^^ytey ds

^£(^1/ Ma^^T^ M*7Kl^4 &^JJ <**? &.

y^o^-isi?
;

3^*4^

J^As** C^h-iyiU-i^^t-t^U^^^.
^Hh/Jl^Lyk^ 1/ '

fl^t^l-/

^^J^aJy siM^ ^J-WJk/ "r^ * '



fields a^y ^Aly^Tn^^-^^t^^c^'^J ^^z-z^ ^-z/~y^t4-^i^f /^h^c^J f$J/ 3/ #>

-^r-g^L-j vUs >4^^^^c^^^^^-z^^C- j/ytt/zj ^t/\,$$A. yAyjhs^t^^icJ J^r~-i^<fai,-t^zf O^1-^^

fit*-- -€&tA/ JL^2f-L^ ^if-^t^-r^y\ ' P J ' /

<sO-



-^y&iy /LZ^-e^^^

*&£; ^^-L-e^e£f J!fa^jy jCi^^>-^oJ y^ey -^i^A^-e^L^ /V^e-<^ -/Ay^ -*^-a^~&y^ t<z*^n*^0

(/iiZs t^^-v-&£- ^c^^h*^u/^sr^^-^CLJt-^^- 0-/- "££>& fy^r"*^S A^tjLo-r-f' _^V

'Av-tl^w/ yists ^f ^^yu^aL^^iy ^JaJu-sr-r -C~*t// n^hZ/'&i? 4s^WC^-^^ ^e^n^^/^^y^^^a^-^o^s ,^-t^y^z^t

\j£js l^M&J M^e^r^ i>islUJfes' 0-4^^1stsS— ^^ iiy^4^^^i^aC-^»^^-^^x^^^A^^i-^^ &/ £A£^̂ U^t<4U

*4y aJ 4£&al ^ c^z^i^i-^ ^/yoL^yJUt^-dP ac-e^t>-^/ i^Xey' -i^&A^y^ A^i^dy Mjy /y*^Av j^n^<^W^^%
<&U^ iJUfa^JU^^y 4U*^.^~^ d4-*U^sva/£y> y^v-llAy' l^AL^lJlya><yutfy jM**eyi4Uy'AvJyi%je_^y

et-^At^ -^-e^z^ejy JAj^



aJ^^U^(2$A4sfyi' <4^u^l/ &U^ JLl~z*4^ a^ /situ -U^h^ C^rf*^*^,- tC^J^ -^^Lz^^t-.

J^ Max- e/3q/o^^isx -a/soTl^
-^isyu

d^V^r^n^^ 'L^P—zsi^^V^^ ^t^J_^/^U^ L%ĉ ^S<^^Ul^^L^yA>^^>^ T^
^$4<Lt^££i7 ^Lcf^-^y /7^-z^un/i/ £$^ /Sl&- pr^-UT^n-d' Jl^j^ty' y^/^V ^z^L^-^Z/ f^C^^/^s^

0f^-

A^ ^^ MZJw f^^Uy £*****, %k^^Js. -W^

*

-J^o^ytm/'- M^-



0SU

tu^^U/ t*y^f
^ a/. ^A^^M^; *X fu,*~A*U, ^A^^A^r^ U-tius*^

As



s^udU^-t^ -JJis?' fA4 -v^U^cJfr; yM^-yi-J^^-' -4~&>c&- ^ih^-e^r-^ -^^w&^ Aij-tJzAs as'-gJoL-*^ &//'



(i^lif/ / / //

.j^eALe^yt^

.

VAiJy I/q)V-s/z^-z^-^ v i/^z^sAv ~^a it-e~^-t/ i?-a>~i^-i^- -z-**^ --z^ jA-%*zy<z-<?-^'A^>-~i^y sb-T^&O- -*S <^*^£Sl^c£z,

y$^ -fr-e/ w^y^-v-e^A' ^-rv ^1^- ^^r^hT^zA^z-^ At^h^^^^U^ ^zA^j> -^v-*«*y^^y ^AAiy^ -y-^&^Ay ^/ /A^t

-^^yi^a^yy a^^-^A ff-^A^T^^C^^-L^^^- A/^^x^ -^ysAv^vAy -jA^—t^-i^t/ tJ& ^r^^>^^tA<ul̂ ' f^v~*^ ^^ &^-

yLAiJ^y ^>Trn£^T^y y^^tyiyiy^O^ /-?<-#—>^i^ A-^2^-i^7r—L-~Lf yAAu2^ ^y/^-^-^Z^yy -^^wv-^Ty-^^ st&£^~&/i/ /f~i>T/ ;^z-£-—

(Jj^s 4^h-v~w^ tH^^i/j -^T^-isu-fi/ jLn^jA iLj^-l/^- ^rAn^mAa^Ay^y'^4yt^- ^^y^h-^U^^O^/ -dL<^CJi^^

/1£y>

V
-^PV-g^> s^L^-^^ A/ b>~ tM£s^%^U^iy^iLjL? t^usiyL' ^r- ^i^^^/'i?

As^*^y ?l€~&>-£

^i&D-vv^- ^v-A^yU^'> -^v-^UyV -^-^hny^j A<1^ ZJi^y /^^Lybfc^?**? -l^s^a£MJy 4Aj>y ^r-c^^ur-c^s ^e^^^-^
Ma^th-jU^&O -^im^-As shtJv&ti < ^JtjL<l4s A?i^Wi- ^z^a^-z'^^- J^^-isf^Wy yiv~xy£Jo v-^^AJAy ^^-^i^^-^yyat

Ay ^lyL^^^^^ -/yy^yiAy r^-^iy J~Uls /^^^iy^y^Zy' JgjiA^ /^y^-

ZL&yi/y ^r-v-^i^- £yL^A?/ fi~^AL£yr~~JL^J> 4LAi£s -^T^iyyy Jut^-^z^yi' -^Ayy ^(y£<^
J-h&y <ylz£y£4~^- a^^W/ -^Aa^c ayL JL^jcMj?^-^£^^1 -^y fb£i^7s>n~#^#y^- -

-^^^ JLt-i^y^ &4^ #^i^ ^eyL^-i^y- Ay%y>-— -/s^-iL^i^y



'-2'2^-Z'-7
<-?€^C —

~/Ais i^escJz/ tfu-v-L^Pt/ v~&^r<!</ ~0 t^&^J^A^ -jL-y-zH-t^-^zy ^^Ay7*-A^e^^^7^-*yf^is ^i^^-i^^<L^^-t^t<^/

j/sy^iX^ /jL^-#^!s^{-^z>-~t-T^C£y' ^t-^^jj' ~fi-^f/ /y-^-e^t/ -i^yn^ ^^D^i^yCl^y, t^^z-^lJi ^y^s^k^y^^A^^l^C- -^*^~i^,

^4^0 —^ C^p-~u-0yf-^Y ^z^iygCy -%-&^c/ ^CJc^oM- • ^iso—i^z^a'j -p-cso^KLt^Ay- -i^^-ih^^t-^-z^ y/i^^y&yi^-^^i-^

L %

J^ £^-^zst^z~-£^ -l^ZiS Myr^U^ti-l^ fio^z-^c^ ^^tsZlcZty /tL^As^Zstf-V ,^-z^l^i^ ^i^s -4LS\£^y7 juA -z^-t£^i>/,

-^^ dj^id&^u- .a^eJU^' J^£J ^jszy -^i^^y ita^y'-f^^ J^-^Ly^^£~a*

^£l£^T/ '1^7^ -'/iiA^'Zy^/ pJ-l^-Ms' ^2-w2<Z-z/ -fr--*~yzsC-0O' ~^-^iJ^2^t^ 'CA^V~&-e^' /%^dLj£/ -il^>~t7^/kst>^*>2s-&-~7^? s^ri>C4

^-j^-^zyi^y'^ilt/ y^-y'^i^^e^Ly y^> ddl^^Cs ^^^£<f ^z^i^-acs ^^A^tyAy' V^i-z^^^--^ J^-^z^^t^^ -^**? A*

^Wj^ p^i^^Ay a^c-Ayii^Le^^cy J~ih~r^ ay^~yiyLt^' -iL^y si^u* ^2siyt-^yiJy ti^v-~^-£^ -f^^4U^e^*iy/t/ ^utA

(/&-' -^•f
f Ay^- i^v-ts ^r^ ^i^fy,yi^y ^^1^-,^^, a/^ A- J-e^L^t^t^t/y-^L^A^. w~4*

î

J*y /^t^/^^-^/^^^Uyi/ ^r^y ^zyzfeg^y jU^2y?y^t4^ <!^><iyi^fS HL^i^S' %s4>-^z<^n/



4~&-^£/l j<st/b~ay u-n*-o-^v-^v . -^^r^aCts?-' ^^i^-vi^e^- ^v-/yy^-

Jy£0' jU^u>^>^Lff^L ~*^> ^UJis ^MsW £^-^ y/^
^U^lc^\^Aa^L

'jyt^tsC^l^c/ t/i>

s y^^cy^u^-t^yy- s^yy/IU^y

v 4>Z^i^i<<L0—i^/ tX^n^^

/ Jzl~*,-&C&^STV jy jfa-/>Z<s-/ C^-^Z^o-^i^tst^ .

yy^^~

$&4. -£*,'&tet_^* $6jU-^zl/
7

_slAs> cA^^^seJ^T^ fiS 4/ e^L^tseJ^ -Tth^o^ /l/ia^^a 4e

*

*J/Le*eji*-'atyy^y'^^^-^^W**--^i^-^y^^kyy^^iy^^ ~&* '^^-^v^jUe*? -J'J£*6r*44jb_

t-^isiy^-&^ij Jt^zs?^y- (^jesz^&'2^^y-z^e>~y-'
; & y-^^1 00/ ^/L~*>^zt~T^T<z^&' y~££^is 'C&yzJ^fey' Ay—

Jy (^w
/

ju- &-^ayUytj stiy%^u^. d^-^^l^^^y^f yy&y-^*^ -^z^wC^t/^t^

-yjL&j&i y~AjL^~ yyyH? y^ry/-^u/ a^^v y^^-A-j^yy/LA^^^yyjy. -^z^^^yy^ ^^^-^^^y-^^i^y^--.

y^sry^si^nX^y^i ^-T^yu^-e/ dkj^ yA^^i^y^^^^ '
yyy^^^v^ e^zy^y/- ^y? ^/^^y^^^iy^-

i/$y y? yi^yiA^Ay j/^ts^uy> y^&4ww A^Uy
K<yj y^-- ^fa^^a^yU^<y£^> -&

JU/ tyhu^-v-t/d' y^y -/-Asyyy^' -f-^-tyiy
t

-^^^^z^^^^z^/ &-SY ^fU^v-^r^ty-' yl^ist^yU^yy - d^y^
^ytA^v-t^yJi^ &y&^Ay^"/?^*^n^w ^>^v~l^^ 4ysey^^j^s7^yiy^ /yy> y^y^y/ sisi^y^^y^i^^-t^-^

y%4^^ *Jia1js a^y
1

yUr^^-i^~esr^^ jyiy^ J&bf-^ty /^>

s^ispy^ -b&^i^yy^ty -d^L^y^^y syL^t^^Ty-is^< s£a&/ ^yi^^y/ ^y^L^-^^^cy^y^^j^yiy' y^ey^-^iy^y
sT^yi-' A^i^\y^Lyt^y^o tC^u^ . t

tbis s2^s yt^^>^2s- yy^ -^y ^c^y^M^. -T^^ye^y ^c/^^^cty ay^c^y^ y^'//u. ,

^i^Tsi/ajh^judy( *y/ Mis /^-z^^A^v^z^^y^^^ yyy^yyy^Lv ^^

sij 'yc^zsv^ztf-^y.

i
/y^ sjyy^-T^L^/i/y^ st^^^^^z^Uy^^^^^^^^ d>n^y

y^uj(^ #y^-J-r^y^yisijUy -yuW^

tf-w^,/ ty ?yy

/
y/ -(^-^tsz^^iy/ ^y af^^^t'

~^s/ yk* #yi&.

--<yyi*s-i^f?-7y^n-^y^

y/&^6'_ yjcJ^u^y
^Jy .-^y&y ^jo . yyjy/r^eA,'

J a^i^^.yrk^'AM-**^ j^^ - ^^^yf' *^- r /



SW-t

jty^^styUsiyiJ^/ ^i^L^-r^xJe,-^ -4stf) 4stszsi^-vz-& 'i&U/ 2*~*Jsu£&S ^-vA^ya^J Jh^-^tf-^^i; ^/z^y tt^a£> z^
-^t^W^ >Asc4-^z-~f /Ajs^Zs? f/^-if fi~^ -//uy i^-*y<U^- a^z^tpC <^^/ ^^y^^ysx-^y -£s-^ca^y,^tu>

O/ Jslast^/s ihf/ -^4j2s -t^i^-i^M^r-v/ -7^-tU^-t-* ytyi^tl^yiyiA^4-nyiyJ £ty**£y -^i^yi^y^Jiy -Llsz^f -y^^a ^c£sw££.

L
yl^tri^i^Uyd/ yiA^L^i^- nn^J^T^ JUvt- 4^0 A^C^- J/Aly t-^iyiytyz/ AlJ^t^O #/ ^^Cs^WW^^^b^^uC

^J4l£- ^J>CtfJyP siAn^lM^ Jc^lsv-d/ i^lyi^JL/t^--A^<^ ^CJt^-C^k/ h? -&-£/ ^1^3 £t^n tf-ot^i -icJz^^ ^



<£ #~-l^2-7*yT^Z/ lylyCyHyUy?

<y/l&y> d^e^yny <y0—i^M

0~/&v-e^i^^otj
.

%/ 4^A^i ^dMj^a^e^ ^z^x' J-ze^yiy -£v—i^& y^^g^^-i^y d^-y o-v^t^^d^y^d^) f^^-^ ^ M^yui/yy^

'/TfasTsT^d/ ^7^-AaM^ ^- £~^&£y7*y%Jy?</ & ^t^A^^i^T^^J^M^^VL^-^^tJ ^yt-V ~^AA-^c^-^zyty^ -^^-Jiyiyn^y JcWl^CS

&</ Mas -z^jj^jj^ o-^-ny^A&^ j<dy /jit- &v-eAJz^Mhl^/tJL^^^ o^i^iv^hlJ^ />d -M^ŷ ^tJ/c&A ^ YAa-ys-ejiA—
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