
entscliieden gute Art ist jedocli Acanthis canescens , die mit Sicherheit

jedocli wohl in Europa nocli nicht aufgefunden ist.

Carbo Desmarestii ist eine sichere gute Art.

Colymbus balticus ist nichls als ein kleiner arcticus. Ueber die

Giinse bleibt noch vie! zu sagen und zu. beobachten Ubrig. Blasius hat

gewiss Re(At, wenn er sagt, dass man mit manchem Exemplar Miilie

hat as unter eine beslimmte Art zu bringen Das kann freilich iiber

die Artverschiedenheit nicht das bestimniende Motiv geben, sondern fort-

gesetzte Beobachtungen miissen entscheiden.

Warbelow, im December 1858.

Ornithologische Beitrage.
Von

Uiiiversilals - Forstmeister Wiese.

In diesem Journale, Jahrgang 1854, III. Heft, S. 232 befindet sich eine

Abhandlung : ^Einzelnes zur Forlpflanzungs - Geschichte unseres

Cvculus canoriis , von Dr. C. W. L. Gloger , in weicher die Frage

aufgestellt ist: Warum kann der Kuckuk sein Ei stets

nur in solche Nester legen, die noch ganz frische,

unbebriitete Eier der Besitzer selbst enthalten? mit

der Anlworl: Offenbar desshalb, weil nur dann Aus-
sicht vorhanden ist, dass sein Junges rechtzeitig mit

ausgebrijtetwerde.

Es kann nun nicht im Entferntesten meine Absicht sein , diesen

Satz irgendwie in Zweifel zu Ziehen , er ist so volistandig begriindet,

dass man ihn so lange fiir eine nothwendige Wahrheit haiten muss,

bis Beweise vom Gegentheil vorliegen. Ein solcher Beweis liegt mir

nun vor, und desshalb fiihle ich niich verpflic'itet, ihn zur Kenntniss

zu bringen, wenn auch die Wahrnehmung nicht von mir selbst, sondern

vom Fdrster Hintz II. in Vangerow, Oberforsterei Altkrakow, Reg.-B.

Ctislin, einem sorgfaltigen und zuverlassigen Beobachter herriihrt. Der-

seibe schrieb mir im Jahre 1856, als er mir das Ei des Kuckuks mit

dem des Nestvogels iiberschickte: ,.Am 17. Juni 1854 fand ich das

Nest des Rothkehlchen , mit 4 eben dem Ei entschliipften Jungen und

3 Eiern, wovon eins unbefruchlet war. Hierbei lag ein noch gar nicht

bebriitetes Kuckuksei." — Nest- und Kuckuksei befinden sich noch in

meiner Sammlung. Ich stelle nur einTach die Thalsache fain, und fordere

lu weitern Beobachtungen besonders in denjenigen Gegenden auf, wo
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der Kuckuk haufiger vorkonimt, als hier in Neuvoipommern, uiid nament-

ich in der Umgebung von Greifswald. Schon verschiedene Provinzen

Preussens habe ich langere oder kiirzere Zeit zu meinem Wolinorte ge-

habt ; Magdeburg, Brandenburg und Pommern, nirgend iiabe ich aber

den Kuckuk weniger angelroll'en, als in Neuvorpommerii. Selbst in Hin-

lerpommern (Regierungsbezirk Kosiio) habe ich ihn haufiger angetroffen,

als hier.

Ueber die Wahl des Brulplatzes und den Nestbau
einiger Vogel. "''' ''''"

Jeder, der einige Zeit Beobachlungen iiber die Lebensweise der

Vogel angeslellt hat, wird die Erfahrung geraacht haben , dass die mei-

slen Vogel bei der Auswahl des NIstplatzes sich an eine gewisse Oerl-

licbkeit binden; und — dass sie dort den Neslbau meist nach einer

beslimmten Weise ausfiihren. Jeder Vogel hat seine bestimmte Ver-

breilung , und sein Vorkomnien in dieser Zone ist von Nahrung und

Unlerkommen bedingl. Man IrilTt daher die Vogel , besonders die

SirichvOgel
, je nach der Jahreszeil in verschiedenen Oertlichkeilen an;

sie wandern in der freien Zeit und beschranken sich in der Briitezeil

auf einen engern Raum. Dies sind ziemlich allgemein bekannle Satze.

Die an verschiedenen Orten ausgesprochene Behauptung, dass alle

VOgel, — Stand- wie Strichvogel — zu denjenigen Orten, wo sie zu-

letzt briitelen , zuriickkehren , mijchle auch in dieser Wahrnehmung

einige Begriindung finden. Doch will es scheinen, als ob ihr in diesem

Ausspruche cine zu weite Ausdehnung gegebeii worden sei , wenigstens

diirfte die voilslandige Beweisfiihrung fiir alle Falle eine sehr schwierige

werden, wenn sie auch fdr cinzelne Vugel leichter sein mochte. Beim

Storch ist sogar diese Thalsache sprichwortlich geworden, denn in dem

Voikskalender mancher Gegenden sleht der bekannle Spruch:

Heut' feiern wir das Gerlrudfest,

.

Der Storch besucht sein aites Nest.

Wie gcsagt, die Beweisfiihrung fiir diese Behauptung diirfte eine

schwierige sein, Jedenfalls diirflc sich aber suvii'l darthun lassen, dass

die ineisten Vtigel bei der Auswahl des Nislplalzes an eine gewisse

Oertlichkeit sich binden, und dass, weil diese Erfahrung gemacht wor-

den ist, es nur sehr wenig bcdurfle, urn zu der oben ausge-'proclicnen

Behauptung zu gelangen.

Hag man nun einer Ansicht folgen , welchcr man will, man wird

aoerkennen, dass der Vugel bei der Auswahl seines Aufenlhalts einmal

von dem Triebe nach Nahrung dann aber auch vom Wunsche, ein an-
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,

geleilet werde. Dies Unteikommen

schliesst vor Allem die bequeme Einrichlung einer zusagenden Hauslich-

keit, die bequeme Aniage eines Nesles in sicli. Nalirung und Unler-

kommen entscheiden daher Uber die Wahl des Aufenthalls. Welches

von beiden das Wichtigere sei, mag daiiin gestelll sein, bei der einen

Vogelart — wie z. B. bei den Waldhiihnern und besonders bei dem

Auerhuhne — scheint das Unlerkommen wichliger zu sein, als gerade

die Nahrung, welche sic iiberall im Waide linden, bei der andern wie-

der die Nahrung; sovie! diirfle aber feststehen, dass Beides zusammen

kommen muss, wenn ein Voge! sich in einer Gegend hauslich nieder-

lassen soil.

Die Einflihrung der Brutkaslen, um die Hohlenbruler*) an gewisse

Oertlichkeiten zu fesseln , ist einzig und allein nur aus dieser Beobach-

tung herzuleiten, und sie empfehlen sich als sehr wohlgeeignet, eben

well sie nur dem Leben der Vogel entnommen sind.

Auf einer einsamen Oberfursterei, inmilten einer armen Kieferhaide

fand ich einst auf nieinen Dienstreisen an alien Gebauden kleine Holz-

kasten mil Fluglochern angebracht. Auf meine Frage, wesshalb diess

geschehen, erhielt ich zur Antworl: um die Sperlinge hier zu fesseln.

Der Oberforsler erzahlle mir, als er in diese Einsamkeit gekommen,

seien die Sperlinge hier nichl einheimisch gewesen , er habe daher um

sie zum Bleiben zu gewohnen , diese Hasten nach Art wie man in man-

chen Gegenden alte Tiipfe mit einem Flugloche an die Giebel der Ge-

biiude anbringt, annageln lassen, und er habe seinen Zweck vollstan-

d i g erreicht.

Wird nun aber diese hier ausgesprochene Behauptung als zutreflfend

anerkannt, dann muss es auch von Interesse sein, wenn Abweichungen

von der Kegel feslgestellt und mitgelheilt werden.

Die nachslehenden Zeilen haben nun diesen Zweck, und was ich

hier gebe
,
gebe ich als meine Beobachtungen , bei denen ich eine be-

stimmte Reihenfolge nicht innehalle.

Das Nest der Schwanzmeise. ( Pants caudatus Lin.) Wer

halte noch nicht das kiinstliche Nest dieser kleinen Meise bewundert

!

Gewiss jeder, der es im Freien aufgefunden. Mit der grossten Sorgfalt,

•) Auch Sperlinge , welche streng genommen nicht lu den eigenllichen

Hehlenbriilern gehijren, lassen sich durch diese Brutkaslen an Oertlichkeiten

fesseln, welche sie sonsl ineiden. Ich erinnere an die alien Tiipfe , in deren

Boden ein rundes Flugloch geniacht und an die Gebiiude angebracht wird , um

von Sperlingea bezogen zu werden.
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ja man mochte sagen, mit einer slaunenerregenden Aengstlichkeit liat

sie das Aeussere des Nestes rait dessen Unigebung in Uebereinslinimung

zu bringen gesucht , und es ist ihr das Ganze auch so gut gelungen,

dass man seilen das Nest auf dem Baume enldeckl, wenn der Vogel

es nicht durch sein Zu- und Abfliegen, besonders beim Bauen, verralh.

.Man Weiss in der That nicht, ob man mehr die Ueberlegung dieses

kleinen Vogels bei Auswahl des Nestplatzes, oder die Kunslferligkeit

bei der Ausfiihrung bewundern soil ! Man konnle fragen , haben denn

diese kleineo Vogel so viel Feinde, dass sie auf ihre Erhaltung so viel

Sorgfalt verwenden miissen ? Man konnte folgern, weil der Vogel so

Tiel Sorgfalt auf das Aeussere seines Nestes verwendet, so muss sie

Dothwendig sein ; allein nicht alle a priori aufgestellten Siitze sind rich-

lig, sie miissen erst ihre Beslatigung finden.

In diesem Friihjahr — den 14. April — iiberraschte ich ein Par-

chen dieser Meisen beim Neslbau , und entdeckle so auch den Platz,

wo das Nest angelegt war. Es stand etwa 30— 40' iiber dem Boden,

auf einer alten Eiche , in der Gabel eines Astes , und war hier so an-

gelegt, als ob es zum Baume gehorte. Das Nest war von der Erde

nicht zu entdecken. Nach etwa 14 Tagen kam ich mit 2 Begleitern in

die Gegend dieses Nestes. Diese fiihrte ich zum Nestbaum und forderte

sie auf, das Nest aufzusuchen. Ihr Bemiihen war umsonst, sie fanden

das Nest nichl. Jelzt zeigte ich ihnen die Aslgabel, aber leider sah

ich, dass Federn heraushingen. Mein Klelterer besteigt den Baum, und

beslatigt durch Abnahme des Nestes meine Wahrnehmung. Wer hat

nun das Nest, was mit so grosser Sorgfalt angelegt war, zerslort?

Knaben, die sonst gem der Thalerschaft beziichtigl werden, waren es

hier nicht gewesen, der Baum war nicht bestiegen. Ich vermuthe auf

Harder oder Eichhorncheo! Diese Sorgfalt ist also nolhweiidig!

Kunslfertig wie das Ganzc, ebenso schon ist die Form gewahlt.

Das Nest gleicht einer Kuppel, zu der nur ein kleines Loch als Eingang

fUhrt. Diese Form und Einrichtung ist bekannt.

Was kann nun aber den Vogel veranlassen, einmal
ein solches Nest ganz zuzubauen? In diesem Friihjahr liess

ich im Beisein mehrerer Personen eine Eiche besleigen , auf welcher

ein Nest vod einer Schwanzmeise, etwa 20—25' iiber dem Boden, in

einer Aslgabel ebenso sorgfallig, wie das vorige, stand, weil ich Nest

und Eier zu meiner Sammlung haben sollte. Der Kletterer, angekom-

men an dem Ort des Nestes, ruft: Ein Nest ist vorhanden, in demsel-

hen ist aber kein Loch ! Das Nest wird vorsichtig abgenonimcn und

befindet eich noch uiiversehrl in meinen Hiinden.
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Das Flugloch war auf das sorgfalligsle zugebaut und die Stelle,

wo es urspriinglich angelegt war, mit Bcstiinmlheit nicht aufzufinden.

Im Innern dagegen war es vollslandig ausgebaut, aber ohne Eier.

Was kann nun den Vogel dazu veranlasst haben, das

Flugloch zuzubauen? Ich vermuthe Neid! Auf irgend eine Weise

an der Fortsetzung des Brutgeschafls behindert, enlweder durch Witte-

rung, welche wahrend des Neslbaus eine Zeit lang unfreundlich war,

Oder durch Tod des einen Gatten , ist das Flugloch vom Vogel in der

Absicht zugebaut worden , damit es keinem andern Vogel zum Aufenl-

halt diene.

Nester d«r Schwalben {H. urbica) habe ich auch schon ofter zu-

gebaut gefunden, ohne freilich die Absicht des Vogeis zu kennen; auch

von den Schwalben, welche einen Sperling in einem Neste einmauerten,

wird erzShlt.

Zaunkonig, Troglodytes parviilus Koch.

Den Namen Zaunkonig verdankt dieser kleine muntere Vogel

einer hiibschen Volkssage , wesshalb diese Benennung den Vorzng vor

spiilern

—

Zaunschliipf er, Zaunsanger, Schneeschlupfer —
verdient. Er isl ein Vogel des Volks, und dies pflegt gewohnlich be-

zeichnend in seinen Benennungen zu sein. Der Aufenthalt ist nach der

J'ahreszeit verschieden, im Winter wandert er in die benachbarten Wald-

dOrfer und verrath sich dort durch seinen Gesang, den er besonders

gegen Abend horen lasst, wenn die Kille steigt, so dass man ihn sehr

wohl, wie das Verhallen vieler anderer Vogel, zur Vorausbestimmung

der Witlerung benuJzen kann. Doch hierliber vielleicht ein anderes Mai.

Zu seinem Nestbaue wahll dieser Vogel sehr verschiedene Flalze.

Ich habe das Nest gefunden auf trocknem Hoheboden und in nassen

wie feuchten Briichern; in Hohlungcn alter Baumstamme — na-

mentlich in den vom Winde umgestiirzten und aufgeklappten Erdhaufeu,

und in den hohlen Mutterstocken der Erlen , in den sog. Erlenkaupen,

Oder im Freien, enlweder angeklebt an alte Baumstamme, oder

frei im Gestrippe von Wachholder, Geisblalt, iCaprifolivm) Ho-

pfen etc., sellener in den herabhangenden dichten Zweigen der

Fichle (Pinus abies Lin.)

Eine beslimmte Regel raochte sich bei der Wahl des Nestplalzes

nicht aufstellen lassen, wer es aber versuchen woilte, wiirde jedenfalls

dabei beachten miissen, ob die Wahl des Platzes fiir die erste oder fur

die zweite Brut bestimmt ist. Der Wunsch , das Netz mdglichst zu ver-

slecken, scheint aber iiberall vorherrschend, und da dies bei der ersten
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Brut nolhwendiger als bei der zweiten isl, wo der Wald schon dichl

belaubt ist, so mdchle man auch alle Nester im freien Gebiische fiir

die der zweiten Brut angehorige halten kdnnen.

Das Material zum Neslbau ist Moos, bei dessen Verwendung man

die Kunst des Webens bewundern muss. Die iVeslForm ist der der

Schwanzmeise sehr ahnlich, ItuppeiCormig gewolbt mit einem Flugloch

an der Seite, jedoch ohne Baumnecbten. Ich babe Nester an aitern

Kiefern, welche ziemlich frei standen, gefunden, welche aber so sorg-

fiiUig gebaut und in so angstlich genauer Uebereinstimmung mit der

Umgebung angeiegt war en, dass ich das Ganze fiir einen zum Baum

gehorigen Moosbailen ansah , und erst entdeckte dass es ein Nest sei,

nachdem ich es abgenommen hatte. Der Vogel halte also bier die

naliirliche Umgebung des Baumes nachgeahmt. Icb babe ferner viele

Nester gefunden, welche allem Anscheine nach frisch gebaut waren,

die aber, so oft ich sie auch besucble, niemais weiter vorgeschritten

waren in der Benutzung. Sollte diese Erscheinung mit der andernorts

zur Sprache gebrachlen Wahrnehmung, dass die unbeweibten Mannchen

zwecklose Neslbauer sind , im Zusammenhange stehen'.''

Bei dem Neslbau selbst mochte fiir die Form des Nestes , welches

im Freien steht, eine bestimmle Regel bestehen — Kuppelformige Wdl-

bung und ein seilwarts angebrachtes Flugloch, wenn ich nicht irre, ohne

Auspolslerung und Federn, — die meisten Nester, welche ich unter-

suchte waren wenigslcns ohne Federn. Nur zwei Nester babe ich gefun-

den und zwar in den dichten herabhangenden Zweigen einer alten Fichte,

deren Bau vollstandig abwich von der vorstehend angegebenen , wess-

halb ich sie kurz beschreibe.

Beide Nester standen elwa 15—20' iiber dem Boden. Das erste

NesI, welches ich im Juli fand, war vollslandig ausgebaul, es fehllen nur

die Eier. Ich hielt es fiir ein dem Goldliahnchen zugehoriges Nest ujid

liesB e» nnberiihrt silzen. Nacli 8 Tagen war es noch in demselben

Zuslande, und Jr:lzl fand ich ein zweites, welches in der Aniage und

AusfUhrung vollsliindig dem ersten gleich war. In demselben lagen 2

Eier, wie ich mit dem Finger fiihlen konnle. Beide Nester liess ich

litten, urn den Vogel zu beobachlen, leider ging aber meiii VVunsch

nicht in Erfiillung. Beide Nester blieben wie sie waren. Welchem Vogel

nun diese Nester angehuren , kiiiin und will ich mit Beslimmlheil nicht

•agen. Den beiden Elern nach, welche ich manchem Kenner vorzcigte,

gehOrt es dem Zauiikdiiigc an, wenn auch die Form zuliijlig eine rund-

lichc ist, wenigslens stimmen dafUr die Meisten, dem Neslbau nnch

mussle es einem andern Vogel angchoren , wenn dies einen Fingerzeig
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gehen kann und darf. Das Nest , welches in den dichten Zweigen dcr

Fichte angebracht war, hatte die Form eines Klingebeutels, das Material

der Nestwaode war zusaininengesetztes Moos, unten nur spai'lich mit eini-

gen diirren Eichenblaltern geschniUckt, die aber immer zahireicher verwen-

det waren, je mehr es zur OelFnung kam. Das Fiugloch war aber nicht

auf der Seile sondern oben, so dass dem Vogel der Zugang vom Zweig-

schirm aus ein leichter und bequemer war, angebracht. Oben

rings urn das Nest fand man eine Menge loser aber trockner, und an-

schelnend gar nicht zu diesem Nesle gehoriger Eichenbliilter vom v. J.,

diejenigen dagegen, welche man in den Wandungen des Nestes sah,

waren mit der grossten SorgTalt befestigt, ich mochte sagen, festgenaht.

Das Nest war innen mil vielen Federn ausgefiiltert wie das der Schwanz-

meise.

Der Ausfiihrung nach mochte ich das Nest nicht dem ZaunkOnig

zusprechen, sondern der Sylvia abietina (NJss.), wenn dies die HShe

des Orts zuliesse. Dieser Sanger nistete in diesem Bestande auch ziem-

lich haufig, ich fand nach kurzem Suchen 2 Nester, doch wie stets

nur niedrig an der Erde, wenn auch diesmal ausnahmsweise !'/<; oder

2' uber dem Boden in einzeln stehendem und auch in dicht geschlosse-

nem Unterwuchse der Fichten (Pinus abies Lin.). Das Nest der Sylv.

abietina in der frei stehenden Fichte war aber ahnlich wie die zuvor

beschriebenen Nester mit diirrem Eichenlaub umgeben, wie wenn der

Wind dies diirre Laub in die Zweige hinein geweht hatte, nur das Fiug-

loch war hier wie gewohnlich. Auch die Eier iihncln, abgesehen von

der runden Form, in der Zeichnung der Flecke denen der 5. abietina

ungemein, nur die Huhe, in welcher das Nest angebracht war, spricht

dagegen, wenigstens habe ich nie ein jenem Sanger zugehoriges Nest

in solcher Hohe gefunden.

Hier im Nadelhoize hatte die S. abietina zn ihrem Nestbau Moos

und dtirres Eichenlaub, um es zu verdecken angewendet, im Laubhoize

dagegen verwendet sie gern bandformige Grashalme, aus denen sie sich

ein Nest zusammenwirrt , welches oft Aehnlichkeit mit dem Neste einer

Maus (Mus minutus — Hyp. aroalis — ) hat.

Die Hausschwalbe, {Uirundo vrbica V\n.')

Dieser Vogel gehiirt zu denen, welche sich, wie so viele andere

Vogel freiwillig mit ihren Wohnungen an die der Menschen gebunden

haben. Der Nestbau darf als bekannt vorausgesetzt werden , und ist

die Kegel dafiir in Glogers Handbuch der Naturgeschichte der VOgel

Europa's, S. 414 angegeben.
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Die Abweichungen von der allgemeinen Regel , die ich gefunden

habe, sind:

1. Ein freies, nicht an die Wand eines Gebaudes, sondern

an einen starken eisernen Haken befestigtes, lingsum zugemauertes

und mit einem Fiugioche an der Seite versehenes Nest. Dies Nest habe

ich mehrere Jahre in dem siidliclien Sladtlhore Belgards — in Hinter-

pommern — gesehen.

2. Eine Coionie der Hausschwalbe in der freien Natur,

eolfernt von jeder menschlichen Wohnung, und zwar an den Kreideufern

der Halbinsel Jasmund auf Riigen. Die Coionie, weiche ich fand, war

uiiweit der Oberforslerei Werder, an den sog. Klinken (bckannllich hat

auf Riigen jeder nur irgend sich kennllich auszeichnende Vorsprung im

Ufer seinen besondern Namen, wie iiberhaupt jeder kleine Bruch in der

Stubbenitz; so ist es Seemanns Branch; Klinken soil schwedischen Ur-

spruDgs sein und soviel als Pels bedeulen). Der Nestbau selbsl hat in

dieser von menschlichen Wohnungen enlfernlen Coionie nichls Beson-

deres, die Nester sind hier an den steilen Kreideufern unler Vorspriin-

gen ebenso angelegt wie an den Aussenwanden von Gebauden. Das

Material, was die Schwalben zum Neste verwenden, ist hier verwitterle

Kreide, weil erdiger Schlamm an diesen Ufern der Ostsee nicht zu lin-

den |8|. . I

Jelzt lassl sich die Frage:

Wo nistelen die Schwalben, bevor es menscliliche

W oh nan gen gab? die ich vor langerer Zeit irgendwo ge-

lesen oder sonst ausgesprochcn gehort habe, beantworten.

Sie nistelen, wie noch heute auf Riigen, an steilen Felsufern, ahn-

lich wie die llirundo rufiila Temm. iiber die sich in diesenn Journal,

1854, II. Hfl. S. 174 eine kurze Notiz befindet. Sie ist aber mit dem

Menschen jedenfalls gewandert.

Der Rabe, (Corciis corax Lin.)

Die Regel giebt (iloger a. a. 0. S. 150.

Sein Nest bant er auf hohe WaldbSume — jedocli im tiefen

Norden stcls — auf steile Felswiinde.

Abgesehcn davon, dass der Rabe, je mehr er nach Norden wan-

dert, Etwas von seinen sonstigen Eigenthiimlichkoiten, die er im Binnen-

lande hat, aufzugeben scheini, wozu namentlich das Ablegcn seiner Scheu

und das Aufgeben der Einsamkeit gchiirt, ist er auch hier in Neuvor-

pommern viel wrnignr wahlerisch und vorsichlig bei seinem iXestbau,

ili andernorts. Die Waldungen sind hier Kleiner, meist nur FeldhOlzer,

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



140

und tlesshalb schickt er sich in die Oerllichkeit so gut er kann, weil

sie ihm reiche Nalirung bietet.

Gern sucht der Rabe seinen alten Horst ivieder anf , und selbst das

Todlen der Jungen vertieibt ihn niclit immer. Im vorigen Winter wurde

ein Kiefernbestand , dicht am Felde, abgelrieben und somit auch die

Kiefer gefallt, die seil vielen Jaliren ein Rabenparchen zum Neslplatz

sich gewahit hatle. In der Nachbarschaft waren noch Oerllicbkeiten

genug, «o er einen hohen Baum zum Nislen gefunden hiilte; allein

dorlhin ging er niclit, sondern er wahlte merkwiirdigerweise eine Buche,

die auf freiem Feide etwa 100 Schrille von einein Wege und 3—400
Schritte von einem Dorfe stand , iind baule dort sein Nest. Ich liess

ihm die Eier — 6 an der Zahl — nehmen, und jetzt erst nistete er

zum zweiten Male inmilten des Waldes.

Diese Buche scheint viele Annehmlichkeiten auch fiir andere Raub-

vogel zu haben, sie wurde noch in demselben Jahre nach der Storung

des Raben zuerst von einem Mauserl {F. Buleo Lin), und als auch die-

ser gestdrt worden war von einem schwarzbraunen Milan (F. aler Gm.)

bezogen.

Aehnlich wie es mit dem Raben ist, ahnlich verhalt es sich hier

mit der Krahe, (Corvus comix Lin.) Auch sie, die sonst so scheue

und vorsichtige , briilet hier in der Umgebung von Greifswald, ohne

etwa aus Mangel an hohen Baumen dazu gezwungen zu sein, oft so

niedrig dass man bequem in das Nest hineinsehen kann. In einem kriip-

pelichten und raumen Kiefernbeslande ganz in der Nahe hoher und schlan-

ker Kiefern, die sie sonst so gern bezieht, habe ich mehrere Nesler

kaura 10' iiber dem Boden gefunden, und 2 Nester so niedrig, dass

ich hineinsehen konnte.

Die SaatkrShe, (Corvus frugilegus Lin.)

gehort zu denjenigen Vogein , welche Neslcolonien bilden; doch im t.

Friihjahr fand ich auf einem Gate auf der waldlosen, ja man mochte

beinah sagen, baumlosen Halbinsel Wittovv auf Riigen ein vereinzeltes

Nest dieser Krahe auf einer Esche in einem Garten. Nahrung war ge-

nug auf den fruchtbaren Feidern der Nachbarschaft, aber wenig Gele-

genheit zum Unterkommen , sie mussle daher ihre sonstige Eigenlhiim-

lichkeit, in Gesellschaft zu nisten aufgeben, und ihr Nest einsam bauen.

Der Gansesager, [Mergtis Merganser,)

nislet auf den kleinen Inseln, welche mehrfach in den Einbuchten des

Jasmunder Boddens sich vorlinden , an der Erde unter dichtem Dornen-

gebusch. Abweichend hiervon ist seine Nistweise auf den Binnenseen

der Mark und Pommerns. In Hinterpommern fand ich ihn nistend in

I
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hohlen Buchen, auf Riigens Insein dagegen an dor Erde. in einer kunst-

los angelegteo und ausgefiitterten Vertiefung.

Fiir diesmal schliesse ich meine Mittheilungen iiber den Nestbau,

und will nur hieran noch einige Bemerkungen

Ueber Aus- und Einwandern der Vogel

kniipfen , vorzugsweise desslialb, weil diese Thalsache nur aus dem Un-

terkommen, welches der eine oder der andere Vogel zu seinem beliag-

lichen Leben verlangt, erklarl werden kann.

Unler den Saugetliieren wie unter den Viigeln glebt es Arten, wel-

che den Menschen und seine Einrichtungen fliehen , aber audi solche,

welche sich dem Menschen gern anschliessen und mit ihm wandern.

Von den erslern kann man sagen , sie wandern freiwillig aus , sie Zie-

hen sich in die dtinner bevolkerten Gegenden oder in die Wildniss zu-

riick, sie werden voni Menschen mehr verdrangt als wirklich ausgeroltet.

Von einigen der grossern Saugelhiere kann man sagen , sie gehoren

bereits der Geschichte an. Auerochs, Bar und Luchs sind aus Pommern

beinahe scbon seit 100 Jahren vollslandig verschwunden. Von den

Vogeln konnen wir dies in dem Umfange zwar nicht behauplen , wohl

aber, das8 sich mefarere gegen Osten hin zuriickgezogen haben, und

dass es jetzt schon mehrere grijssere Landslriche giebl, in welchen

eine Vogeigaltung, die friiher dort war, jelzt fehlt.

Die Verbreilung der Vogel , ihr Vorkommen , ist erst in neuerer

Zeit sorgfallig beobachtel worden, es fehlt also der sichere Anhalt fiir

die bier aufgestellle Behauptung. Doch einigen Anhalt geben die alten

Forst- und Jagdordnungen, welche besonders die Waldhiihner als zur

Jagd gehcirig aufzahlen. In der Hollz-, Mast- und Jagdordnung vom

20. Hai 1720, wie es hinfiiro in der Mittel, Alte, Neue und Ukermark

luch im Wendischen und zugehorigen Kreiscn gehalten werden solle,

wird Tit. XXXI V. aufgefiihrt:

das Auerhuhn und Haselhuhn, von welchem letzterm es so-

gar heis.st, dass es gar nicht verkauft, sondern nur an die Hofkiiche

geliefert werden soil.

Vor 100 Jahren mussten also in der Mark noch Auer- und Hasel-

htlhner vorhanden sein, man gehe Jelzt einmal hin, und suche nach

dieien VV'aldhiihnern, wie weit man nach Osten wandern muss, bevor

man die erste beslimmtc Nachricht von ihrem Vorkommen erhalt. Von

der Mark will ich schweigen , dagcgen (Jber I'onimein *) Einigcs mit-

theileo.

*) I'feil in leinen krilitclien Bliitlerii Bd. 2!). I. S. 201 aiigl : „Ju sclli.st der
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In Vor- und Neuvorpommein , in deni Pommern diesseits der Oder,

fehlten die vorgenannteo Waidhahner allerdings sciion ganz, und mir

ist kein Fall bekannt , dass in Vorpommern ein Auer- oder gar ein

Haselhuhn geselien oder gescliossen worden ware. Nur einmal, Im Jalire

1844, behauplete mein Piirsclijager , der sonsl ein geiibter Kenner aller

zur Jagd gehoiigeii Thiere war, in dem zu meiner dennaligen Ober-

forsterei Jiidkemiihl gehijrigen Forslreviere Monkebude einen Auerhahn

gesehen zu haben.

Dagegen war das Auerhuhn vor etwa 35—40 Jahren in den For-

sten des Uckeriniinder Kreises noch ziemlich zahlreich. Der Oberforster

Gen6 zuEggesin, ein wahrheilsliebender Mann, hat mir oftmals erzahit,

dass, als er im Jalire 1822 in Eggesin Oberforster geworden sei, er

dort noch einen ziemlich starken Stand von etwa 20 Stiicken Auerwild

vorgefunden habe. Er liabe sie stets niit Vorliebe geschonl und sei

mit seinem Willen keins geschossen worden, Wilddiebe halten auch

keine geschossen , weil das Wildprelt dieses Vogels nicht eben beliebt

ist, dennoch sei der Stand immer kleiner geworden und endiich ganz

verschwunden.

Das Auerhuhn ist also in Pommern nicht ausgerottet, sondern es

ist von der Kultur verdrangt. Es ist also ein freiwilliges Zuriickziehea

vor dem Menschen in Oertlichkeiten , weiche ruhiger sind. Ruhe ist

es, was vor AUem das Waldhuhn verlangl, wenn es dauernd sich nie-

derlassen soil. Die Ruhe ist aber aus jenen Forsten ganz verschwunden,

seitdem die Waldbeeren, namentlich die Heidelbeere {Voce. Myriillus)

in der Niihe des HalTs eine bedeutende Handelswaare geworden ist.

Kein Forslort bleibt in jener Zeil, wenn diese Beeren gerathen sind

und gesammelt werden, unbesucht und diese stsindige SlOrung hat das

Auerhuhn verdrangt. Da nun die Forsten in den ostlichcn Provinzen

entweder grosser oder ruhiger sind, so haben sich die Waldhiihner audi

dorthin zuriikgezogen, und dieser Fingerzeig deutel genugsam an, weiche

Ricbtung unsere Cultur nimmt.

Man darf daher dreist behaupten : Alle Thiere, gleichviel ob Sauge-

thiere oder Vbgel , weiche sich vor dem Menschen und vor seinen

Kullurbeslrebungen zuriickziehen, wandern nach dem Oslen, alle Thiere,

weiche sich dem Menschen und seinen Eiurichtungen gem anschliessen.

Auerhahn ist in vielen Waldern und ausgedehnlen Landstrichen schon ganz aus-

geruttet, die er sonst zahlreich bevvohnte. In der Mark Brandenburg, in Pom"

luern, (?) dem Grossherzogtliunie fehll dieses sonst so zahlreiche edle Wild schon

ganz." Diese Benierkung ist in BetrelT Ponmierns entschieden unrichllg.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



s 143

dringen von Siiden gegen Norden oder Osten vor. Ein unigekehrler Zug

io der Wanderung ist nicht bemeikbar. Der Auerochs, welcher sich

nach Oslpreussen zuriickgezogen hatte , wurde 1740 von Wilddieben

ausgerotlet, jetzt ist er nur noch in Polea in dem Bialowiczer Walde

anzutreffen. Ebenso ist es mit dem Elchwilde und bald wird es auch

mil dem Auerhuhn und mit dem Haselhuhn so sein. Der Schwan (Cy-

gnus olor.') *) und die Graugans (Anser cinereus') haben friiher in Pom-

mern regelmassig genistet. Der erstere nistet noch jetzt hiiuGger hier

als die letzlere.

Auf dem Eggesiner und Aiilbecker See — unweit Uckermiinde —
nistete^ der Schwan regelmassig alle Jahre und in den Jahren IS'^/^o

waren Schwanenjagden dort keine Seltenheilen. Auf dem Ahlbecker

See sol! er zuweilen noch nisteu. Auf Riigen, auf den auf der Halb-

insel Jasmund geiegenen Landseen Wostewitz , nistet er noch regelmas-

sig und meistens zieht er seine Brut gross.

Die Graugans nistet zuweilen ganz verstohleu in den voriangs des

Haffs geiegenen Morasten, so z. B. auf dem Teich zu Tarormiihl bei

Uckermunde.

Wie die Waldhiihner vor der Kultur sich zuriickziehen, so wandern

mit der Kultur die Feldhiihner : das Rebhuhn und die Wachtel. Die

Haubenlerche (Alauda cristata) ist mit den Chausseen enlschieden wel-

ter gegcn Norden und Osten vorgeriickt. Auffalliger als dies ailmaliche

Vorrlicken einzeiner Zugviigel gegen Norden, ist die Verbreilung der

Uferschwalbe, seildem das Mergein auch in Nenvorpommern Sitte ge-

worden isl. Fast in alien alien Mergelgruben findet man jetzt grcissere

und kleioere Coloniea dieser Schwalbe, und kaum wird eine Grube neu

ingelegt, so wird sie auch sofort bezogen.

Das Nest eines Rohrsangers,
weoigstens vermuihe icb darunter das des Schilfrohrsangers (Sylvia

phragmilis Bechst. ), wurde gefundcn beim Mahen eines reifen Roggen-

feldes, uben in die Aehren angebraclit, und enlhielt 3 griinlich grau

mirmorirtc Eier mit einigen wenigen schwarzen Strichen geadert. Die

Eier waren trotz der epaten Jahreszeit noch nicht ausgebriitel. Die

Firbe der Eier in Jetziger Zeit gleicht denen der ilotacilta /lava. Das

*) Dr. Ferd. Senfl <agt in seinein I.ehrbuche der forstliclien Zoologie IS57

S. 143: Vun Kleinaaien, Persien und dem cas|jJ8chcn Meere aus kommt der

ilumme Schwan im llerbste in die Onlseelarider , narncnllich nnch Pommern,

wo er auch hrlilen toll, und im Winler durch Dculschluud his nacli Italien liin.

Ein anerhorler Fall, datk cin sUdlicher Vogel, ohne vcrschlagen zu eein ini llerhat

und Winler dem Norden zuwanderte!
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Nest glich im Uebrigen niclil den Nestern der Rohrsangcr, welche sich

gewohnlich dadurch auszeichnen, dass sie einen sehr verlieften Napf

bilden.

Ueber den Neslbau des Sumpfrohrsangers (S. palvstris Bechst.)

Herr Paessler theilt in diesem Journal, 1854, H. Heft, S. 180 mil,

dass er die Nesler der Rohrsanger im vergangenen Jahre (1853) In

ungewohnilcher Hohe gefunden habe, und knlipft daran die Vermulhung,

dass dies In Voraussicht des hohen Wasserstandes in jenem Sonimer

geschehen sei. Ich lasse es dahin geslellt , ob die Voraussicht der

Vogel iiberhaupt soweil geht, dass sle bel Aniage der Nester sclion

eine dunkele Ahnung vom Wetter haben , die Tbatsache , welcbe Ich

hier mitlhelle, ist der zuvor erwahnlen entgegengeselzt.

In nieluem Forst-Revlere befinden sich mehrere Wiesen, deren

Rander am Walde mil einem tiefen Grenzgraben umgeben sind. In die-

sen Graben hat sich Rohr eingefunden und an den Grabenrandern auf

der Waldseite ein dichtes Gestripp von Dornen , Brombeeren , durch- '

wachsen mit hohem Grase, eine Oertlichkeit, wie sie der Sumpfrohr-

sanger gern liebt. Ich fand hier MItle Juiii 3 vollstandig ausgebaute

Nesler von diesem Sanger, allein In keinem eiuzigen, obgleich es schon

spat im Jahre war, Eier. Obgleich Ich die Nester noch einige Male

besuchte, sie blieben leer und verlassen. Ich vermuthe, dass der Vogel

diese Gegend , welche bei der unerhbrten Dilrre des Jahrs 1857 Ihr

Wasser vollstandig verlor , verlassen halte , well ihm das Wasaer und

mIt dem Wasser seine Nahrung fehlte. ^

Ein Nest der Wachtel, (P. coturnix Lth.)

wurde am 9. Septbr. v. Jahres auf der Hiihnerjagd noch mit Elerfl

gefunden, leider wurde die Wachtel, vor welcher der Hund stand, ge-

schossen und so das Nest zerslort. Die Eier waren kaum zur Halfte

bebrutet. Vor Anfang Octobers batten diese Wachtein nicht fortzleheo

konnen !

Der Natteradler, {F. brachydactylus Bechst.)

Ist im vorigen Jahre wiederum nistend zwischen Uckermiinde und Stet*

tin — wahrscheinlich in dem Forstrevler Falkenwaldt — aufgefunden

worden, und zwar 2 verschiedene Parchen, jedes jedoch slets nur mil

einem Ei. Ein Ei scheint also ziemlich feslstehende Regel fur die-

sen Vogel bel uns zu seln. Auch in der Oberfdrsterei Stepnitz soil er

aufgefunden sein. Sorgfaltige Beobachtungen slellen das Vorkommen

dieses Adiers in Ponimern Immer mehr und mehr fest , und geben Licht

Uber seine Verbreilung. Sicher vorgefunden ist dieser Vogel einmal la

der Upgegend von Sletlin und dann von Cdslin.

.
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Die Hohltaube, ( Columha oenas,)

isl wahrend des ganzen Winters IS^'/jg in ziemlicli starken Fliigen hier in

der Umsp^end von Greifswald gesehen worden. In schneearmen WInlern

also diirfle diese Taube stels bei uns bleiben, denn schon in einem andcrn

Winter, welcher dem heurigen glich, habe ich diese Taube ofter bemerkt.

Diese Taube ist auch in dem Winter IS^Vjg mehrmals hier gese-

hen worden, doch niemals so haufig, als im vergangenen Winter.

Zum Schiusse iheile ich nun noch einige Beobachtungen aus diesem

Winter mit , welche mit den eigenlhiimlichen Witterungsverhaltnissen

im Zus^immenhange stehen

Der Zug der meislen Vogel war ein sehr unregelmassiger, und es

sind In diesem Winter Vogel hier gesehen worden, welche wohl sellen

im Winter hier bleiben; wie der Slaar (Sturnus dilgaris), die Sing-

drosscl (Turdus musicus und der Weinvogel (T. iliacus). Am mei-

sten uberraschl hat mich aber den 5. Januar eine Wiesenweihe {F. py-

gargus oder cineracevs), welche dichi vur mir eine Maus fing. Diesen

Raubvogel habe ich noch in keinem Winter hier bei uns gesehen. Eben

so auffallig, als dieser Vogel, war der Milan (F. milvus) , welcher auch

ausnahmsweise sehr spat hier angelrolTen wurde.

Obgleich nun der Winter bei uns durchaus nicht streng gewesen

ist, so stellte er sich doch friihzeilig im November bei uns ein , und

iwar mit einem mehre Tage anhalienden Slurmwinde aus Nordosten. Ob

Dun dieser Wind oder ob der friihe Winter im Norden uns friihzeitig

die Gaste des hohen Nordens gebracht hat, mag dahin gestellt bleiben.

Die Giste erschienen. Geschossen wurden im Laufe des Winters meh-

rere Schneeeuleii (^Slrix nivea Thunberg) zuerst auf Riigen , dann auch

in der L'mg>-gend von Anclam und Greifswald. Eine befindet sich so-

gar lebendig jetzt hier. Auch von Colberg brachte die Voss'sche Zel-

Uing die Nachricht, dass dort mehrere Schneeeulen geschossen worden

aeien. Von ihreni Verhalten im Freien kann ich leider Nichts berichten,

Weil mich der ZuTall nicht begunstigte, soviel ich aber gehort habe,

•oil sie wie alle nordischc Eulen sehr gut bei Tage fliegen und eben

nicht menschenscheu sein. Die meisten sind am Waldrande oder auf

freiem Felde sitzend angetroffen worden.

Cleichzeitig mit der Schneeeule fand sich auch der Seidenschwanz

(Bomb, garrtilus Vl.), doch nicht so zahlreich als in andern Jahren,

ein. Wir wollcn nicht wUnschen , dass der Glaube des Yolks, der sich

an die Erscheinung dieses Vogels kniipft, in Erfiillung gehe. Nach

dieiem sol! er slets ein Ungllicksbote , namentlich des Krieges sein!

Jrarn. I. Urnilh, VII J>l.r( . Nr 31), Mlr< l>l',l> JQ
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Die Spechle
^behackeo mitunter auch gesunde Stamme , was man oft an Linden and

Kiefern gewahrt, vielleiclit zum Genusse des Saftes*, sagt Dr. Ko-

nig in seiner Waldpnege, S. 57 , und falirt dann fort: ^dieser Schaden

ist aber weniger bedeutend, als sonderbar in seiner Wirkung; die Kie-

fern belioinmen davon jene rathselhaften bambusahnlichen Ringel."

Erinnert diese Anklage nicht an die Vorwiirfe, welche das vorige

Jahrhundert gegen die Spechle*) erhob, und welche wahrsclieinlich die

Veranlassung wurden, diese Thierchen unschuldiger Weise auf die Pro-

scriptionsliste zu setzen, wie wir die Verzeichnisse der schadlichen

Raublhiere, in welchem neben dem Namen auch gleichzeitig das Schiess-

geid angegeben ist, nennen mochlen. In manchen dieser Verzeichnisse

Qaden wif auch die Spechte, so z. B. in dem von Bechslein in der

Vorrede zu seiner Muslerung aller bisher mil Recht oder Unrecht vom

Jager als schadlich geachleten und getodteten Thieren, 1805, S. VIII

aufgefiihrten , in welchem die Spechte jeder Art rait P/, ggr. Schiess-

geld gewiirdigt sind. Das ausgeselzle Schiessgeid ist keineswegs ein

niedriges und man darf daraus schiiessen , dass mau den Specht fiir

sehr nachlheilig gehallen hat. Diese nun von Dr. Kijnig in seiner Wald-

pflege, wenn auch nur in gemassigter Weise, im Jahre 1849 erhobene

Anklage bleibt immer eine Ankiage die ebenso wie die alleren, nur auf

fin^r oberllachlichen Beobachlung der Thatsachen wie der Lebensweise

•) Jol-ann Goillieb Beckmonn erhebl in seiner Anweisnng zu einer pllegli-

clien Korslwirlhschafl, 3. Aufl., Chemniu 1784, S. 273 als einer der ersleii una

beliannlen Forslleule eine AnlUaae gegen die Spetlile, und hai vielleicht dadurch

die ersle Anregung geieben , diese unschuldigen Vogel des Waldes mil unter

diejenigen Thiere , welche der Forslmann mil Feuer und Schwert z\\ verfolgen

babe, aufznnehmen. Er sagt dorl wiirtlich; 56 Reschadigen die Spechte

die Ban me? Auch dieses soil nach dem Belieben und Belehl der gleichge-

fiaMieii llerreH Dobels noch nichl beinerkl wnrden sein. Denn er isl unter

eineni besondern lliniinels/.eichen geboren, vermoge desseu er in den Waldungen

in den langen Jahren seiner Forsldiensle wenig sehen, wahrnehnien und beob-

achlen konnen. Er ISugnet also alle Erfabrungen anderer h ochger ech ter

Jiiger. Und er laiignel sie vermciire seiner Nalivital, wenn er sich aber von der

lieobaehlung der UirUen sclialTenden VSgel einen Augenblick abmiissigen kann,

so lese er einnial nachslehende Wortc des Herrn Anilmann Leopolds , die ihn

iiberzeugen miisseni dass man von den Spechlen allerdings die von mir angege-

benen Heschiidigungen der Riiume schon luvor, ehe ich solcher in olfentlichen

Schririen gedachle, wahrgeuommen babe. Es slehen diese Worle in den Leip-

tiger ficonomischen Nachrichten , Bd 7, S. 413 und heissen also: „Oie sogeft.

Spethle machen auth in die Eichen l.ficher (und so auch in Buchen) und «uge«

Junge d«r)nn«ii ; die machen auch in llaliuliiminen OelTnungen zur Fiinlui«g."
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der Spechle beruht, der man aber unverdrossen durch Wort and That

entgpgen treten muss, damit diesen in der That sehr niilzlichen Wald-

Titgeln endlich einmal ihr Recht und damit auch nicht nur eine wohl-

verdiente Schonung, sondern auch eine gewisse Heege werde. Nur zu

gern werden solche Vorwiirfe von manchen jiingeren Forstleuten, mehr

aber noch von Jagdiiebhabern oder sogen. Jagdbummlern benutzt, um

daraus fiir ihre leichlferlige Verl'olgung dieser mit Unrecht seibst von

Forstleuten gebrandmarklen Vogel einen beschonigenden Vorwand zu

entnehmen. Unlersuchen wir nun einmal die von Konig erhobene An-

klage : ,,die Spechte behacken auch mitunter gesunde
Bauine, was man oft an Linden und Kiefern gewahrt,

Tielleicht zum Gennsse des Safts;" ob sie uberhaupt begriin-

det isl, und vrenn dies der Fall, ob das Behacken des Saftes wegen

geschieht?

In den grossen Kieferforslen diesseits der Elbe kommen nicht sel-

ten Kiefern vor, welche jene riithselhaflen bambusahnlichen Ringel , wie

sie KOnig nennl, haben, und welche deren Enlstehung audi den Spech-

len zu verdanken haben. Diese Kiefern sind in jenen Forsten nicht nur

den Forstleuten, sondern auch Waldanwohnern wohlbekannt, und zeich-

nen sich schon aus weiler Feme kenntlich aus, nicht sowohl durch

diese warzigen und schurfahnlichen Ringel, als ganz besonders durch

eine schwarze Farbung der Rinde, welche bis hoch in die Aesle sich

hineinziehl. Diese Kiefern haben sellen oder nie die characterisch gelbe

Glanzrinde, mit der sich sonst die Kiefer auf gewissen , besonders den

schlechleren Bodenarten, im spalern Alter oft schon wenige Fusse iiber

dem Boden so gern zu schniinken liebt. In manchen Gegenden fiihren

diese hiefern irn ^Munde des Volks den besonderen Namen .,Wanzen-

baume'*) und zwar deshalb, weil man die Erfahrung gemacht haben

*} Ich will nun niclit Ijehaiipten und bcstinuiit aussprechen , wie und aui

welche Wcine der ^i»[|le \V an len bti uni e eotiitanden isl. Ich will nur Thnt*-

Mchen anfijliren. Zuniicli^it lialie icli bq jenen Kiefern zum Of'lern iinter der

Rinde eine naiiniMiui/enart von gctiwar^brauner {•"arlje gefunden, welche in der

Farbnni; unserer Hetiwan/e sehr ahnlich, nur etwas grosser und mehr liitiglich

perorrlil war. Uen «yH(etnntisclien Xanicn dieser Wanze Iiann ich nicbl atigehen,

well ich dieite 't'hiere nie fur scliadlich ^ehalieu liabe An iiolchen liielern hat

man nun lui Waldc lichnn \N'an7.en pelutiden , iin und am Kiefernliuixe bfu man

in Wohfii:cliauden und HulinerHlallen •.'leichlatlii HeKwan/en f^el'iinden. (Heknnnt-

lich vermrhren aich in ltnhner«lallen die hcliwaii/en ausKcrurdentlich , ofiiie je-

doch die lliihiier 7.11 belll^U|;en ) V^'iiti war nun einrnclier ulit diese Verntelirung

Oder die AnIitinpiKkeil dor llellwanze an dan KielernhoU im Zusanmienhani,' mit

den (eringellen Kiefern, an welclien iniin auliiicrkaam aul sic durch ihre dun-

10*
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will, dass das Holz dieser Baume in Gebaude verbaut, nnserer Belt-

wanze ein angenehme.r Brulplatz sei, dass dies Holz in Stallgebaude,

namenllich in Hohnerslalle verwendel, stels Wanzen erzeuge. In wie

weil nun diese hier gemachle Erfahrungen begriindel sind , lassen wir

dahin geslellt, so viel stehl aber fesl, dass die Bettvvanzen dem Kiefern-

holze entschieden vor dem iibrigen Hoize den Vorzug geben, und dass

es Kiefern mit solchen Ringeln giebt , welche genauer besehen, von

Schnabelhieben der Spechle herriihren, die sich mit Harz, der an der

Luft erharlete, ausfiillen, und welche je nach dem Aller der Verletzun-

gen der Baum auszuheilen strebt, wodurch er eben jene Auflreibungen

bildet. Merkwiirdig bleiben nur die ringformigen Verlelzungen.

Dr. Konig sagt nun nichl, von welclier Spechlarl diese Verlelzun-

gen herriihren, und olTnel somit das Reich der Vermulhungen. In un-

sern Waldnrn Norddeutsclilands giebt es nun aber 6 Spechturten, die

nach der Grosse geordnet, folgende sind: der Schwarzspecht (_Picus

Marlivs Lin.), der Griinspecht (P. viridis Lin.), der Grauspecht i P.

cavus Gm.), der grosse, mitllere und kleine Bunlspecht (P. major,

medius und minor Lin.).

Nach unsern Beobachlungen ist nun der Erzeuger dieser Ringelo

der Bunlspecht, P. major oder medius, und von diesen wahrscheinlich

der grosse. Denn er liebt vor alien die reinen Nadelholzer, wenig-

slens kommt er, wie der Sfhwarzspecht, in diesen noch vor, wenn er

auch zuweilen in dem mit Laubhuiz gemischlen Nadelhoize, weil er hier

ein leichteres Unterkommen findet, angetrolTen wird. Im reinen Laub-.

holze ist or entschieden seltener als im reinen Nadelhoize, dagegen

wohnt in jenem der mitllere Bunlspecht gern innerhalb seiner Verbrei-

tungszone, uud wenn man den lelzteren auch in gemischlen Beslanden

findet, so wird er doch selten Oder fast iiie in reinen Kiefernbeslanden

bemerkt. Der kleine Bunlspecht, der bald in reinem Nadelhoize, bald

in reinem Laublioize gefunden wird, lasst sich auch zuweilen in ge-

mischlen Beslanden hauslich nieder, bleibt aber slels ein sellener Vogel,

wenigslens wird er seiner Kleinheit wegen wohl oft iibersehen , am

haufigslen noch zur Paarzeit bemerkt, in der sein Begatlungsruf, voa

dem er den Provinzialnamen Kickerspecht erhalten hat, ihn verralh.,

kiere Farbe und durch die 1 arzigen und wanigen Rinpel geworden , Wanteii

von brauner Karbe jiefunden liatte, zu brinffen , und sie mit dem INainen Wan?^

zeiibanme zu belegen. Mag nun diese Verbindiin? auf eineni Kbhlerglaubed

beriihen, soviel sleiit fest , dass dieser Name in vielen Gegenden bestehl undi

dass darait stets nur diese geringelleu Baume beriaunt worden. .!i

I
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Der Schwarzspecht isl enlschieden der Thater niclit, denn wo er

gezimmert hat, da bleiben slets liefere Schnabelspuren als diejenigen

sind, wodurch die Ringel erzeugt werden, zuriick, ebensowenig ist es

der Griinspecht, gewdhnlich und mit Recht jelzt Ameisenspecht genannt,

well er vorzugsweise von die.sen sich nahrl und weniger zimmerl, um

Nahrung zu suchen. Es blieben also nur die Bunlspechte als Bescha-

diger der Kiefern iibrig, und unter ihnen ist der grosse Huntspechl der

Thai am melsten verdachtig. Wer nun aber auch der Beschadiger sei,

wir stellen es nach unsern Erfahrungen entschieden in Abrede, dass

der Specht die Rinden der gesunden Kiefern durchhacke, um den Saft

za geniessen, wie KOnig meint — von Verletzungen der Linden haben

wir gar keine Erfahrung — und behauplen , dass dies Durchhacken der

Kiefernrinde nur deshalb geschehe, um Inseklen zur Nahrung zu suchen.

Die Insekten, welche der Specht hier findet und sucht, kiJnnen aber

nur Rindeiilnsekten sein , denn jene sogen Wanzenbaume sind stets

gesunde BSume, wir erinnern uns darunter nie Schwamm- oder sonst

anbriichige Baume gefunden zu haben, wohl aber, dass diese Wanzen-

baume allgemein als gesunde Baume bekannt sind. Im gesunden Hoize

lebt aber nie ein Insekt, es konnen also nur Rindeninseklen oder der

Saft sein, welche der Specht hier sucht, man miissle denu auch an

Uebermulh denken wollen.

Die Anklage, dass der Specht die Rinde der Kiefern durchhacke,

um den Saft zu geniessen, ballen wir zwar fiir nen, darum aber noch

BJcht fiir begriindet. Nach unsern Erfahrungen wiirde der Fall , dass

eln Vogel Deulschlands um der Siifle willen einen Baum verletze, ein

fanz vereinzeller und besonderer sein, und daher hatle der Verdacht

mil noch grdsserer Vorsicht ausgesprochen werden miissen , als in der

That geschehen ist.

Der Forslmann hat mit Au.snahme der Saamenfresser nur wenig

Feinde unter den Vrtgein , und kaum isl es nenuenswerlh , was Nach-

Iheilrges diesem oder jt-nem Vogel nachgeruhml wird, wie z. B. den

WaldhOhnern {Telrao Urogaltus und tetrix) und dem Kreuzschnabcl

iLoxia cvrcirofira L.) etc., wohl aber manchen bewdhrlen Freund,

den er kaum fiir einen solchen hallen muchle , und zu diesen verkann-

Icn Frcunden zShlen wir auch die Spechle , und daium nelimen wir uns

ihrer freundlichst an, und mochten sie alien Grlinrdckcn nicht nur zur

Schonuni: , sondrrn auch zur Pllege empfohlen haben.

Der Specht i<t enlschieden auf thierische Nahrung mit seinem eige-

nen, vor A Hem aber mit dem Leheii seiner Brut anirewiesen, und wenn

er auch luweilen Simtttien nimml, so zwingt ihn hierzu meisi ttut der
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Hunger, besonders im Winter, wo das Inseklenleben rulit. Er suchl

unter bestandigem Pochen und Hammern die Insekten und Wiirmer wie

deren Brut in ihren Schlupfwinkeln im lloize etc. auf, und niclit um-

sonst hat die weise Nalur ilin mit einer Rollzunge , an deren vordern

Ende diinne Wiederhakchen angebracht sind , ausgestattet, sie bat ihm

dadurch den Fang der Insektenlarven erleiclitern wollen. Ausnahms-

weise nimmt er auch zuweiien einmai junge Vogel; so wurde wenig-

stens im Jahre 1844 ein grosser Buntspecht geschossen, urn festzustel^

len, was er im Schnabel zu seinem Neste , in dem die Jungen girrten,

Iragen wollte und man faiid bei ihm eine junge, noch ganz nackte

Meise (Parvs'), auf die er wahrscheinlich zulallig auf der Insektenjagd,

einen anbriichigen Baum durchhackcnd, gestossen war. Durch die In-

sektenjagd wird er ein aufrichtiger Freund des Forstmanns, und nicbt

selten verliigt er Kerfe und ihre Brut, die zu den gefahrlichslen Fein-

den des Waldes zahlen, und deren Zahl wiirde noch geringer sein,

wenn mehr Spechle im Waide waren. Im Herbst und Winter sucht er

zwar anch Baumfriichte auf. Welcher Forstmann , der in Kiefern ar-

beitele, hiittc noch nicht eine Stelle im Walde gefundeii, wo der Specht

sich Kiefernrapfen zusammengelragen hatle! In der dicken Rinde eines

Baumes oder in dem wurmstichigen Hoize eines trockenen Astes macht

er sich einen langlichen Spalt, in welchen er einen Kiefernzapfen aach

dem andern hineintragl, das dicke Zapfenende nach unlen stellend, um

so den Saamen leichler aus den Schuppen hacken zu konnen, und hier

hauft er mitunter schelfelweise die zerhacklen Zapfen auf. Picus major

haben wir bei dieser Arbeit oft iiberrascht, wir haben ihm aber diese

wenigen Zapfen stets gerne gegbnnt, damit er im Winter sein Leben

friste, und wijrden ihm auch selbst noch den Saft der Kiefern gonnen,

an welchen er durch sein Hacken jene ralhselhaflen bambusahnlichen

Ringel erzeugt , weil das Wachsthum jener Wanzenbaume durch die

Verletzung der Basthaut nach unsern Beobachlungen nicht merkiich be-

eiotrachtigl wird.

Wenn nun auch der Specht die Friichte mancher Biiume nicht ver-

achtet, — Dr. Gloger sagt in seinem Handbuche der Nalurgeschichte

der Vogel Europe's, §. 459: ,Er liebt ganz besonders Haseloiisse,

Eichein und Buchenfriichle, Kirschkerne und Kiefernsaamen — Aus

dem Fieische der Kirschen macht er sich wenig" — so ist es demnach

in Abrede zu stellen, dass er den Saft der Kiefern, den Harz, als

Nahrung nehme, viel natiirlicher wiirde die Behauplung gewesen sein,

wenn Dr. Konig die fleischige und saflige Unlerrinde der Kiefer als

seine Nahrung genannt hatte. Aber keins von Beiden ist ihm eine Nab7

iff
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rnng, weder der Saft noch der Bast der Kiefer, soiidern nor der Saame,

der ihm wie alle nussartigen Friichle angenehm ist. Wir nach unsern

Erralirungen halten uns zu der Annahme berechtigt, dass der Specht

die Kiefern nur zufallig ringelt , wahrend er hier Rindeninseklen sucht.

Wir haben nun nicht den Kohlerglauben , dass der Specht in diesen

Kiefern nur Wanzen suche, obschon wir an solchen Kiefern zum oftern

Baumwanzen gefunden haben, welche eine unverkennbare Aehnlichkeit

mit unserer Bellwanze batten. Wie am Fusse der Kiefern viele Insek-

ten, als Uylesinvs piniperda, Curcvlio notaltis etc. iiberwintern, eben-

so iiberwinlern oder verstecken sich selbst wahrend des Sommers unler

den biallrigen Rindenschupfen am obern Slamme der Kiefern noch viele

andere, welche bis jelzt noch unsern Blicken, besonders der Hohe we-

gen, enlgangen sind. Denn diese Ringel beflnden sich stels in ziem-

licher Enlfernung vom Boden erst ein. Inseklen , welche hier weilen

nnd vom Spechte aufgesuchl werden, wollen wir nicht nennen, wohl

aber wollfn wir nochmals auf das Entschiedenste in Abrede stellen,

dass der Specht die Rinde der Kiefern um des Saftes willen verletze.

Trolz diespr ralhselhaflen bambusiihnlichen Ringel , welche der

Specht an vielen Kiefern erzeugt
,

gehort der Specht nach unsern ge-

machlen Beobachlungen zu den niitzlichsten Freunden des Waldes, welche

er (iberhaupt hat, und man kann es in der That Bechstein nicht genug

Dank wissen , dass er sich als der erste des mit Unrecht Geachteten

und Verfolglen annahm. Die Spechte, keinen von den sechs zuvorge-

nannten ausgenommen, verdienen diese Annahme nicht nur um der Htilfe

willen, welche sie unmillelbar durch Verlilgung von schadlichen Wald-

inseklen leisten , sondern ganz besonders um deswillen , was ihnen zu

Beckmann's Zeiten zum Vorwurf gemacht wurde , weil sie miltelbar

dadurch nlitzlich wirken, dass sie einer grossen Schaar von den sogen.

Hohlenbriitern eine gesuchle und bequeme Schlaf- und Nislhohle zim-

mern und mit dieser Arbeit rasllos iiber den eignen Bedarf hinaus fort-

fahren. Man schlage diesen Dienst nicht zu gering an, denn wenn man

erwfigt, dass jedes Thier, so auch jeder Vogel, gern nur da weilt und

nistel, wo er zuersl eine bequeme Wohnung und neben dieser reich-

liche Nahrung find>-t , so wird man diese niittelbnre Hulfsleistung des

Spechts nach Geblihr anerkennen. Dr. Gloger, weicher sich ein bcson-

deres Verdienst darum erworben hat, dass er, als Mann der Wissen-

fchaft, seine Wissenscliaft auf das wirthschaflliche Leben nutzbringend

inzuwrnden nicht verachlet hat, lasst sich in diesem Journale , I. Jahrg.

2. III!., S. 118 Uber das Wirken des .Spechts weitldulig und belelirend

aui. jiVdoiiiiA
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Man darf es im Haushalte der Vogel nicht iibersehen, dass ein

angenehmer Aufentlialt, namentlich ein zusagender Nislplatz, einen un-

endlich grosseren Einfluss auf die Verbreilung und auf das haufigeVor-

kommen einer Vogelart in einer Gegend ausiibt, als die Nahrung selbst.

Fehit das Erslere, so hat die Nahrung fast garkeinen

Einfluss. So kommen beispielsweise in Neuvorpommern jedenfalls

wenigir Buntspechte {Picus major und medius) als andernorls vor,

der Grunspecht ist sogar fijr diese Gegend ein seltener Gast, nicht

aber deshalb, weil er hier weniger Nahrung fande, als andernorls, wo

er haufiger ist, sondern nur einzig und allein bios deshalb, weil es

hier weniger hohle Biiume und darum fiir ihn weniger Gelegenheit lu

einem bequemen Unterkommen wahrend und ausserhalb der Brutzeit

giebt. Die hohlen Baume sind aber hier deshalb seltener, weil der

Boden gut ist und dann vorziiglich deshalb, weil mil Ausnahme der

Buche die meisten Laubholzer im Mittelwald bewirthsehafiet sind.

Der Mittelwald erzeugt aber nicht nur weniger anbriichige Baume,

sondern sie konnen auch bei dem in kiirzeren Zwischenriiumen wieder-

kehrenden Hiebe leichler beseiligt werden ; und so haben denn die

Spechte hier auch nicht die gute Gelegenheit sich bequem Nist- und

Schlafstellen zn zimmern, als im Hochwalde. Es giebt nun in Neuvor-

pommern, in welchem der Miltelwaldbetrieb vorherrscht, nicht deshalb

weniger Spechte, weil es weniger Nahrung fiir sie gabe, sondern weil

sich fur sie weniger Gelegenheit zu einem erwUiischten Unterkommen

findet.
n-iem .

Der Grunspecht, welcher vorzugsweise nur in Laubholzslammen

nislet, wenigstens haben wir ihn bis jelzt nur in diesen , und niemals

in reinen Kiefern gefunden, obschon wir den Schwarzspecht, den eigent-

licheii Specht grosser Nadelholzwalder, oflers in Eichen, Buchen und

sogar in Erienslammen nislend angelroffen haben, und welcher in Neu-

vorpommern selten ist , findet sich sogleich ein , sowie die hohlen

Baume sich einstellen. Wir haben diesen Vogel in den Forslen um

GreifBwald, wo meist Mitlelslande mit Eichen Oberhoize herrschen, noch

zn keiner Zeit angetrolTen, wohl aber jenseils der Peene in der Ober-

forslerei Golchen. Diese Oberlorsterei gehorl aber zum Regierungsbe-

zirk Stettin, dem Altvorpommern. In Altvorpommern , was seit dem

Heimfaile Pommerns an Preussen stets dahin gehorle , ist aber seit

Altersher eine andere Forstwirlhschaft geflihrt worden, in den fruheren

Zeiten ein plenterweiser, spalerhin ein sehlagweiser Hochwaldbetrieb,

nie aber eine solche Wirlhschaft, bei welcher eine gewisse Art von

Mittelwald entstehe*) konnte, wie in dem eigentlichen Neuvorpommern>

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



153

dem jetzigen Regierungsbeziike Siralsuiid, was bis zum Jahre 1815 zu

Schweden gehorte. Dieser Mitlelwald I'iihrt auch hier den besonderen

Beinamen Neu vorpommerscher Mitlelwald. Man sieht daraus,

wie die wirthschafllichen Veriinderungen der Waldzustande einen Ein-

fluss auf die Verbreitung und namenllich auf das haufigere Vorkommen

der Waldvogel ausiiben. Wir kijnnten diese Behauplung noch durch

manchen Beleg untersliitzen , fiir heiite mag es hierbei sein Bewenden

baben , indera es uns geniigl, durch nahere Ausfiihrung dieser Erschei-

nung, den Dienst , welchen die Speehle durch das rasllose Zimmern

von Nisi- und Schlafhohlen fiir die Verbreilung und Fesselung der Hijh-

lenbriiler leislen, in das rechle Licht gestellt zu haben. Denn in der-

selben Arl, wie die Speehle mil gewissen Waldzuslanden sich verbrei-

ten, in derselben Weise muss diess auch mil den Hohlenlirulern sein.

Die Hohlenbriiler werden sich da am behaglichslen flnden, wo sie neben

reicher Nahrung, welche sie iiberall in den Waldern finden, recht viele

und wohleingerichlele BaumhOhlungen, wie sie vor Allem der Specht

mil einer besonderen Kunstfertigkeit, zum eignen Gebrauch zimmert,

zum Nislen im Sommer, wie zur Herberge im langen und unwirlhbaren

Winter gleichbenulzbar auflinden und mil Recht durfte Dr. Gloger die

Brulkasten zur Verinehrung und zur Fesselung dieser niitzlichen Thier-

chen an bestimmten Oertlichkeiten empfehlen und auch des sifhern Er-

folgs gewiss sein, well die Brulkasten recht eigenllich aus dem Leben

dieser Thiere gegriffen sind.

Aus der bereits hier angezogenen Abhandlung des Dr. Gloger

kann jeder Forslmann lernen, jedoch wir konnen nicht nur diese Ab-

handlung, sondern alle von ihm herriihrenden Aufsiilze, Schriften iihn-

lichen Inhalts, unseren Fachgenossen bestens empfehlen.

Die HUhlenbrtiler sind mil wenigen Ausnahmen die eifrigslen In-

igektenjager , besonders znr Zeit wenn sie eine zahlreiche Brut zu er-

nahren habei. Muslern wir einmal ganz kurz die Vbgel, welche in

Hohlen bruttn, und kaum werden wir darunter einen schadlichen, wohl

aber viel niiizliche Freunde linden. Von den VOgeln, welche in HOhlen

briiten, aber keine eigenllichen Insektenfresser sind, nennen wir:

1. den Thirmfalken i Faico tinnunculus Lin.);

2. die Kiilen (Sirix ahicn l.in. , ,S7. noclua Relz);

8. die Hohliaube {Coliimba oenas Lin.);

4. die Schellenle (Anas clangvla); '•'

5. die Sipgcrlauchcr (Mergiis serrnlor und Merganser").

Von I'enen , welche in ilohlen briilen und eigenlliche Insektenfres-

Mr sind , lennen wir:
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1. die Dohle (Corvus monedula Lin. i;

2. der Slaar iSturnvs vulgaris Lin);

3. der Garten-Roihling, prov. Rolhschwanz {Sylvia phoenicurus Lath.),

4. die weisse Bachsteize {Motacilla alba Lin);

5. die Meisen {Parus major, coerulevs
,
palustris , cristatus, ater

Lin.);

6. Spechtmeise, Baumkleiber, (Blauspecht) (Silta europaea Lin.);

7. der Fliegenfanger iBuchfink, Fliegenschnepfer) (Muscicapa lu-

ctuosa Temm.)

;

8. Mauersegler (Thurm-Spiersehwalbe) {Cypselus apns Ulig.);

9. Blauracke .Blaue Kiahei iCoracias garrulus firiinnich);

10. Wendehals tlyrKC torquilla Lin);

11. Wiedehopf ( l//)«pa epops Lin.). Endlich diirfen wir ein Thier

mil Stiilschweigen niclit iibergehen, was, wenn auch kein Vogel, dennoch

fliegt-n kann, und mit seinem Leben gleichralls an Baumhohlen und auf

Insektennahrung recht eigenllich angewiesen ist, namlich die Fleder-

mSuse I Vespertitio Lin. I

Kaum durfle es amsigere Insektenjager geben , als in dieser hier

zufallig zusamniengLStelllen Gruppe der Holilenbriiter! Der Kiirze halber

heben wir Nrn. 1, 2, 5, 9, 10, 1 I. ganz besonders hervor. Der Slaar,

dieser wohlbekannle Friihiingsbote und liebliche Schwalzer , nislet be-

kanntlich nur da gern und zahlreich , wo er eine reiche Auswahl guter

und bequemer Nislhohlen hat, er ist wahlerischer als die iibrigen Hoh-

lenbrUter , und hat die Veranlassung zu den Brutkiislen gegeben. Die

sogenannten Staarmaslen wurden schon lange vor Ginriihrung und

Emprehiung der Brutkasten in vielen Waldgegenden benulzt, um den

Slaar in der Nahe der Dorfer zu fesseln. Aber nicht der Slaar allein,

sondern auch die iibrigen Hohlfnbrtiter sind mit ihrer Verbreitung an

die Baumhohlen gebunden , und mancher Yogel, den wir hier nannten

fehlt in mancher Gegeud ganzlich , aber nicht deshalb elwa , weil es

ihm hier an Nahrung, sondern an einem gesuchten Brulplalz fehlt. Co-

racias garrvlvs , Upupa epops und lynx torquilla sind in Neuvor-

pommern gleichfalis nicht haufig.

Zuriickkehrend zum Specht, kdnnen wir nur das wieJerholen, was

Bechstein a. a. 0. S. 142 schun zu Anfang dieses Jahrhunderts iiber

unsern Freund sagle: ,Ich weiss schlcchlerdings nach vie.jahriger Un-

tersuchung und Beobachtung keine schadliche EigenschafI an ihm zu

enlclecken," und elwa hinzufiigen, dass der Schaden, welchen der SpechJ

anscheinend und zufallig niachl, in der That keiner ist, er ist schon
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vor ihm vorhanden, hdchstens wird er durch ihn aufgedeckt aber kaum

vergrdssert.

Wir halten deshalb die von Dr. Kdnig in seiner Waldpflege gegen

den Specht — glelchviel gegeu welchen — hinausgeschieuderte Anklage

fiir vollstandig unbegriindet und kdnnen die Spechte, gross und klein,

schwarj ,
grijn oder bunt, unsern Fachgenossen nicht dringend genug

iur Erhallung und Pflege als einen bfwahrten Freund empfehlen, nicht

um deswillen allein, wail er selbst Insekten vertilgt, sondern ganz be-

sonders deshalb, weil er fiir das wohnliche Unterkommen unserer an-

erkannten Freunde , der Hdh I en b rU ter , unaufhdrlich und iiberall

sorgt. Darum mdchle jeder Forstmann, welcher jiingere Forstleute in

seinem Reviere unler sich hat , von vornherein darauf Bedacht nehmen,

die alle, aber iible Gewohnheit, die Spechte zur Uebung oder gar zum

Essen zu schiessen endlich abzustellen. Der Specht, wenn er auch

durch seinen Instinkt die schadhaften Stellen an den Baumen aufdeckt,

wenn er auch die Kiefer aus irgend einem Grunde ringelt und verlelzt,

schadet entschieden weniger, als er im Haushalte der Forslen unniitlel-

bar wie mittelbar Nutzen stiflet. Die Spechte werden schon durch die

Einrichtungen des Forslmanns genug beschrankt und beengt in ihrer

Vermebrung, es bedarf nicht niehr einer unmillelbaren Ver/oigung durch

Schiessgewehr. Immer seltner werden in vielen Forslen die Biiuine,

welche der Specht regelmassig und gem, behufs Aniage von Hdhlungen

aufsuchi und zur Heege dt-s Spechts diirfte es wohl an der Zeit sein,

einige von diesen anbriichigen Baumen recht absichtlich iiber zu halten,

damit Specht und Hdhlenbriiter sie benutzen, und ich bin der Ueber-

zeugung, dass dadurch dem Vorlheile des Waldbesitzers eben !:o wenig

wie dem Rufe des Forstmannes irgend eine Beeintrachtigung daraus er-

wachsen kann.

Greirswald, im April 1859.

Ueber Larus Heine i.

Von

Bag. von Homeyer.

Hfrr Proressor Blacius hat in einer Abhandlung (Naumannia 1856,

HeflVI, S 479) diesc Move einer ausltjhrlichen Kritik unterzogen und

dabri die Behauplung auTgestellt, dass Larus canvs (der sie aller-

dings 8ehr nahettehend iat und mil der sie — bis Referent sic unter-

«chied — verwechselt wurde) seitener sei als Larus Ileinei Es ist

zur Zeit viro beide Arlen noch zu wenig unterschieden werden, ge-

wias nicht mdglich, das Vorkommen beider genau festzuslelUa , jedoch
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