
«1

bald Eier. Gefallt ihm die Oerllichkeit nicht, so (indet sieli das Mann-

chen willig dareiiij eine veigebliche Arbeit gemachl zu haben, und

hilft den Bau anderswo aufs Neue ausfiihren.*) In deni ersteren Falle

hat es mithin das ihm vorschwebende Ziel, durch seine Bcmiihung Zeit

fiir das gesammlc Forlpflanzungsgeschaft zu gewinnen , erreiehl. Fin-

den aber seine Vorkehrungen den Beifall des Weibchens nicht, so ist

damit eben so wenig Zeit verloren, wie bei anderen Gatlungen, wo die

Mannchen bis zur Wiederkebr der Weibchen miissig gehen.

So bestimmlen Zwecken oder Nutzlichkeitsgriinden gegeni-ber, wie

solche in den angefiihrten Beispielen auf der Hand liegen, kann wenig-

stens ich mich nicht zu dem Glauben eatschliessen, dass irgend ein

Vogel sich mil Bauerei befassen sollte, bloss um sich dadurch, als durch

Spielerei . die Zeit zu verkiirzen. Jedenfalls hat niir diese Meinung

keine Wahrscheinlichkeit , solange nicht wesenllich andere Beispiele

vorliegen, als die bisher bekannt gewordenen. Denn, wenn man ge-

legenllich ein oder zwel bloss angefangene, aber nicht vollendete Nester

von der oder jener Vogelart findet: so wird fiir das Wiederaufgeben

derseiben zunachst imnier der gleiche Grund anzunehmen sein , wie bei

den Grasmiicken. Namlich: die Erbauer haben sie veriassen, weil

Beuiiruhigungcn oder Slorungen irgend welcher Art sie in Betreff ihrer

Sicherhcit Verdacht schopfen liessen.

liiterarlsche Berichte.

Weuerea Run Kilaaoii fiber Vogel §kandiiiavlen8,

mit Anmerliuiigen von

Dr. C W. L. Gloger.

Die hier folgenden Ausziige sind der, i. J. 1858 erschienenen

drillen Auggabe von N.'s Werk iiber die Vogel der nordeurnpaischen

ilalbineel entnommen, welches den zweiten und dritten Band seiner

^.Skaiidinavischen Fauna" bildct. Als Thcil dieses grOsseren Ganzen

fuhrl e» den Tilel : „Skandinacisk Fauna. Af S. Nilsson. *V Fof/lania.

') Der SaU, dait niir ilan Mannchen den I'lati zuni Nesle wlihle, itas Wcili-

cheii alter »k-Ii itltne Wcitcres dem ^Villcn deBttellien fUt^c, (wie liei den xniiiiicn

Tauheii,) wurdc hicrnach wcniKalcnii liei V6|;eln iiii I'reien /iisliinde nichl liliciiill

iDlrelTen.

**) Die Nalurroricher nolllcn tich diich liillig daran gew(ihnen, die Nanien
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Tredje Upplagan. Lund 1858." XXIX, 580 und wieder 580 Seilen

gross Octav.

Bei der in Deulschland iinmer noch so bedauerlich geringen Bc-

kannlschaft rait der schwedischen Sprache und Literatur wiinschle ich,

dass wenigstens ein Theil dessen, was das Werk in dieser Uraarbeilung

Neues enthait, bei uns bekannt werden raochle. Ich habe daher aus

dem Vielen Einiges von dem, was inir ais wichlig erschien, hier aus-

gewahlt: aber selbst wenn spaler noch Einzelnes daraus nachfolgt , so

wird es doch, im Verhaltnisse zu dem Ganzen, immer noch wenig sein.

Ganz besonders wiirde es mich jedoch freuen, wenn theils diese Hin-

weisung auf den Gehalt der dortigen Fach-Literatur, theils vielleicht

auch mein Beispiel recht Viele unler uns, besonders aus der Zahl der

Jiingeren bewoge , die fiir einen Deutschen durchaus nicht schwere

schwedische Sprache zu erlernen; {zumal da sic liald auch zum Ver-

standnisse der, ihr so nahe verwandten, ja grossenlheils nur als „Dia-

lelit^ verschiedenen danischen fiihrt.) Ich habe namlich die erslere

zunachst bloss desshalb gelernt, um — Nilsson's Skandin. Fauna lesen

zu konnen. Diess leilele natiJrlich auf manches Andere, theils nahe,

theils entfernter Liegende; und bald waren mir auch Tegn^r's lyrische

Dichtungen nicht schwer. Ja, gewiss ! es ist fiir einen Deutschen wenig

Verdienst, aber fiir einen Naturforscher sehr viel Nutzen dabei, schwe-

disch zu verstehen. — —

Der Erste, der eine ieewi88e XiebenstliStighelt aiick
noch In der vollstiindis ausgebildeten Feder annaliin,

ist, wie er selbst nachweist. Prof. Nilsson gewesen. Es wird also

billig sein, ihm den, in sehr bescheidener Weise geltend gemachten

Anspruch hierauf zu wahren. Und zwar gebiihrt sich das um so mehr,

da neucrlich eben diese lange andauernde, obwohl zeitweise (den Winter

hindurch) ruhende .jLebensthaligkeit" die Grundlage geworden ist, auf

welche man das ^Umfarben ohne Mauser", soweit es wirklich Statt findet,

ihrer Fachgenossen richtig zu schreiben. So aber hat es Tern mi nek, der den

scinigen mil ck schrieb und drucken liess, sich gefallen lassen miissen, dass

Manche das c wegliessen, wahrend Andere ein g dafiir setzten. Indess niachte

(las wenigstens fiir die Aussprache Nichts aus. Nichl so aber, wenn man, wie

es sehr haufig geschietit, Nilson (mit bloss Einem s) statt Nilsson sprichl und

schreibt. Denn letzteres, als nomen palronyniicum , — wie es deren unter den

deutschen Famiiiennamen eine ziemliclie Anzahl, unler den englischen aber sehr

viele giebt, — bedeutei: „Sohn eines Nicolaus, (Nils.)" I)as verstiimmelte Nil-

son dagegen besagt gar Nichts.
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zuriickzufiihren hat, und auT welclier namentiich die auffallende Ver-

schonerung mancher Farben im Sommer berulit.

Nilsson hat sie allerdings zunachst blnss in Bezug auf das voraiis-

gesetzt, was er die ^Mauser der Federsaume" (bramfallning)

nennt: eine Erscheinung und Verschonerung, die am bemerkbarsten bei

den Amniern, mehreien Finken, einigen Sleinschmatzern und den Rotb-

schwanzchen hervortritl. Indess muss es seinem Grundgedanken ja nur

urn so mebr zum Vorzuge gereichen , dass derselbe jetzt auch noch

sonst mehrfach Anwendung findet. Er hat also damit noch in weiterem

Umfauge Recht gehabt, als er damals selbst glaubte. Denn auch das,

ins Besondere von Hrn. Conservator Mewes mikroskopisch nacbgewiesene

Abstossen kleiner triiber Faserchen zwischen den grosseren Fasern her-

aus , wie es bei vielen sonst schoner und lebhafter gefarbten Federn

einlrilt, lasst sich nur auf dieselbe Ursache zuruckfiibren, welche dem

von N. besprochenen Verschwinden der triiben Federsaume zum Grunde

liegt. Doch horen wir ihn selbst.

Zuerst schickt er (Band I, S. 448—49,) das voraus, was er bereits

vor jetzt 25 Jahren, in der friiheren Ausgabe seines Werkes, iiber

diesen Gegenstand verofl'entlicht hat:

,Man weiss jetzt mit Gewissheit, dass ein grosser Theii der Arten

der Ammer- und Finken-Gruppen , deren Sommertracht sehr von der

Wintertracht abweicht, Irolz dem nur Einmal jahrlich mausert, namlich

im Herbste. Sie haben an einem grossen Theile der neuen Federn,

welche sie dann bekommen, anders gefarbte Rander, die meistens

olivengrau oder rostgrau sind und gegen das Friihjabr bin verschwin-

den, so dass nun die lebhafter gefarblen Theile des Gelieders , welche

im Winter unter den erwahnten Randern verborgen lagen , zu Tage

komnien. Mir scheint es wenig glaubhaft, dass dieses Verschwinden

der bcsagtcn Federsjiume bei Annaherung der Forlpflanzungszeit nur

eine Folge mechanischcr Abnutzung und Reibung (frotlement) sein, oder

von der Einwirkung der Luft hsrriihren sollle, wie man angegcben hat.

Denn, wenn dem so wiire, dann miisstc doch wohl ein Gleiches auch

bei alien anderen Vdgeln cinlreten , deren Federn einer gleicben Ein-

wirkung der Luft und glcicbcr Reibung ausgesetzt sind. Auch wiirdon

sich diese Handcr alsdann gewiss riicht so regeliniissig abnulzen , wie

eg jetzt gcschieht; oder cs wlirde nicht bei alien Vogein derselben

Art zu 80 glelcher Zeit und auf so glciche Weisc geschehen. Ich

halle eg daher I'lir wahrgcheinlicher, dass diese Mauser der Feder-
tilume durch einen bes on deren Lebcnsprocess zu Standc
kuinwe. Uubs ein uolclicr wirklich in deo Federn Statt lindet, kaiin
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man daraus schliessen, dass Vogel manclien sehr bcmerkbaren Ver-

anderungen unterliegen, ohne zu oiausern. Ich habe gesehen, dass ein

Giinpel im Bauer ganz schwarz wurde; dass eine Lerche nach und iiach

mehrere grosse weisse Fiecke an den Fliigelfedern bekam; dass ein

rother Hakenfink mehr gelb wurde: und zwar Alles dicss ohne Mauser."

[Siehe einige Bemerkungen gegen die liier genannten Falle weiter unten.]

,Das zeigt doch olTenbar voa einer fortdauernden Lebensthiitigkeit in

den Federn. Wenn dieselbe gegen das Fruhjahr bin in den Randern

erlischt, dann vertrockneii diese, werden sprode und fallen ab. Setzl

sie sich aber fort, so erfahren letztere oft Veranderungen; so u. a.

beim Grauammer, wo sie aus lehmgelb aschgrau werden."

Nach dieser Auseinandersetzung, die aus weit friiherer Zeit lier-

ruhrt, fiihrt N. fort:

,Das Vorslehende wurde vor bereils 23" [jelzt 25] „Jahren ge-

schrieben; und ich weiss nicht, ob man friiher die Aufmerksamkeil auf

diesen anziehenden Gegenstand, — auf die Lebensthatigkeit in

den Federn auch nach ihrer vollsla n digen Ausbildung, —
gerichtet habe. Temminck aber glaubte, dass diese Mauser der Saume

durch Abreiben (froltement) geschehe; und Degland ausserte sich noch

1. J. 1849 dahin, dass sie durch Abnulzung der Federbarte erfolge;

ipar I'usure des barbes.) Es versteht sich aber von selbst, dass der-

jenige Theil der Fahne, dem keine Nahrung mehr zugefuhrt wird, ver-

trocknen, zerbrechen und abfallen muss auch schon ohne ^frottement."

[Immerhin; doch ist das Mitwirken von Reibung und Luft- oder Licht-

Einfluss daruffl nicht ausgeschlossen. Das beweisen die in der Gefan-

genschaft gehaltenen Vogel: da bei ihnen dieselben Federsaume nie so

vollslandig abfallen, wie bei ihres Gleichen im Zuslande der Freiheit.

Gl.] „Dass verschiedene neuere Forscher meine erwahnten Ansichteii

angenommen und beslarkt haben, freul mich. Ich will nur hinzufugen,

dass ich Stieglitze gesehen habe, die in der Zwischenzeit von einer

Mauser zur andern schwarz wurden. Diess zeigt, neben dem, was ich

friiher geaussert habe , dass die Farbe auch in solchen Theilen der

Federn, welche bei der Mauser der Saume nicht abfallen, sich andern

und matter oder intensiver werden kann."

Das „Maller- oder gar Weiss werd en" irgend welcher Fe-

der ohne Mauser, zumal in der Gefangenschaft , scheint aber doch

iiusserst fraglich: noch bei Weitem fraglicher, als das Sich-Ver-

dunkeln und Schwarz- oder Melanitisch-Werden ohne sie.

Denn in dem ersleren Falle musste ja die Lebensthatigkeit das

gerade Gegentheil von dem Ihun, was in dem lelzteren geschiehl.
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NSmlicfa: sie miisste den in den Federn enthaltenen Farbestoff, der

otfenbar niclit verdunslen , also niclit kurzweg in die LufI verschwinden

kann, aus den Federn entfernen; das ware aber nur dadurch miiglich,

dass ilin die Hautgefasse aus denselben aufsaugten und wieder in den

Kdrper zuriickfiihrlen. Hierzu wiirde jedoch ein so ausnehmend hoher

Grad von Lebenstliatigkeit gehoren , wie er scliwerlicii in der Haul

eines Vogels , viel weniger in den schon ferlig ausgebiideten Federn

je vorbanden sein mochte. Oder, wenn er diess im freien Zustande

ware : so wurde er nachher aufhoren.

Desshalb scheint mir der erwahnle Fall in Belreff einer Lerche,

die ohne Mauser einige ^.grosse weisse Flecke an den Fliigelfedern"

(uder gar an den Schwungfedern, vingpennorna) bekoinmen haben soil,

hochst verdachtig. Und zwar ist er diess, ohne dass hierdurch ein

Sclialten auf Hrn. Prof. N.'s Beobachlungsgabe oder gar auf seine,

uberall gleicli-unparteiische Zuverlassigkeit fallt. Denn er sagt ja nicht,

dass er jene Lerche, oder den allniahlich schwarzgewordenen Gimpel

und Sliegiitz, eben selbst besessen, oder sonslwie taglich vor Augen

gehabl und sich auf diese Weise von ihrem Nicht-Mausern selbst iiber-

zeugt habe. Ware das geschehen, dann stande die Sache natiirlich

ganz anders. So aber heisst es nur allgemein hin: er habe gesehen,

dass besagte Veriinderungen vor sich gingen. Kr hat also die gemein-

len Vcigel, namentlich die fragliche Lerche , hochst wahrscheinlich nur

dann und wann bei irgend jemand Anderem gesehen; Dieser war jedoch

olTenbar nicht aufmerksam genug verfahren, um wahrzunehmen, was

unserem Freunde N. in gleichem Falle gewiss nicht entgangen sein

wiirde. Nainlich, er halte nicht beineikt, dass wenigstens eine Ihell-

weise Mauser, zumal bei der Lerche, wirklich Statt fand , auch wenn

sie, wie zu vermuthen, sich meistens nur auf zufallig verloren gegan-

gene Federn erstreckte. Ein seiches unregelmassiges, theilweises Mau-

sern kommt Uberhaupt bei VOgeln in der Gefangenschaft aus verschie-

denen Griinden sehr oft vor; und was namentlich die Lerclien betrilTt,

welche die Gewuhnhelt haben, sehr haufig und heftig mit den Fliigeln

zu Bchlagen oder zu fachein, um sich durch deren Gewegung das ihnen

versagic Fliegen zu erselzen , so fallen ihnen sehr oft grosse Federn

aus denselben aus. Jeder solche Federwechsel ausser der Zeil geechieht

iber meisl nur sehr allniahlich. Es gchort duher auch bei forlwahren-

der Beobachlung viel Aufmerksamkeit dazu, um ihn nicht zu Ubersehen.

Zugleich crschweren die V()i:;cl selbst, besondcrs alle sehr lebhafle, die

Wahrnehmung durch ilire Bewegung: da bei ilircm P'lattern wenigstens

die lusgegangencn kleloeren Federn aus deii KuUgen herausfliegen. Su
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wird es denn wohl auch bei jener Lerche zugegangen sein. Ihr Be-

sitzer hat sie nicht genau genug beobachtet; und in Folge dessen hat

er danu unserem Freunde unwissentlich Falsches iiber sie berichtet.

Auch schon das aiimahliche Schwarzwerden ohne Mauser
bei Ginipeln und Stiegiitzen, besonders wenn es sich bis zum vollsliin-

digen Melanismus gesteigert haben soli, scheint niir sehr zweifel-

haft. »)

Auch ich habe einige Gimpel und ziemlich viele Stieglitze gese-

hen, die mehr oder weniger schwarz geworden, ja zum Theil nahe

daran waren, es ganz zu werden. Ich habe mich jedoch nie iiberzeu-

gen kiinnen, ja es nicht einmal wabrscheinlich gefunden, dass diess

ohne Mauser geschehen sein sollte. Denn sogar bei solchen, deren

gesainmles itleines Gefieder schon sehr merltlich verdunkelt erschien,

zeigte sich das beginnende wirliliche Schwarz inimer nur in Flecken.

Namjich es war zwar an einer grosseren oder geringeren Zahl einzeiner

Federn vorhanden; eben diese aber waren entschieden frischer, als die

bioss verdunkelten iibrigen, und manche steckten noch halb in den

Kielen. Es war also deutlich zu erkennen , dass ihre fortschreitende

oder nicht selten auch plblzlich vor sich gehende Veranderung nicht

ohne Mauser geschah. Und schwerlich mochte sich die Sache jemals anders

verhalten. Nimmt man dagegen an, dass eine solche Umfarbung wirklich

ohne Mauser geschehen solle und geschehen konne: so ist jedenfalis

nicht wohl abzusehen, warum da, wo einmal die Neigung zu ihr vor-

handen ist, nicht wenigstens alle schon von Natur gleich-dunkle Federn

auch zu 'gleicher Zeit schwarz werden , sondern immer nur einzelne,

bis endlich die Reihenfulge auch die letzten von ihnen trilTt. So besitzt

z. B. das Zoolog. Museum zu Breslau eine vollsliindig melanitische Kohl-

meise, welche diesen Namen im strengsten Sinne des Worles verdient: da

sie allenthalben so kohlschwarz aussieht, dass auch von dem Weissen

der Backen, Fliigel und Schwanzfedern keine Spur iibrig geblieben ist.

Nur einige wenige halb-griinliche RUckenfedern sind das Einzige, was

hier noch an die urspriingliche Farbe erinnert. Das Thierchen ist dahcr

•) Und zwar ganz abgesehen von den zahlreichen Fallen, wo man auf den

Miirkten lebende und sogar in Samralungen ausgeslopfle Vogel anlrilTt, die zwar

Melanilen sein sollen, die jedoch buchsliiblich nur ,,verraucherl" sind: weil sie

lange Zeit in kleinen unreinlichen Ziinmern gelebt haben, wo sie, wegen Man-

gels an Wasser zum Baden, von Ofenrauch und Staub malt-schwarz geworden

sind; —- abnlicb, wie manche Haussperlinge im Winter, die sich dadurcb mit

Russ anschwarzen, dass sie der Warme wegen bei grosser Kiille gem in Schorn-

steine kriechen, um da zu ubernachlen.
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ein wahres Prachtstiick von Meliinismus, da sein gesammtes, malt glSn-

zendes Gefieder so unverletzt erscheint, als liatle der kleine Mohr stets

nur im Freien gelebt.

Physiologiscb belrachtet, wurde audi das nachtragliche Schwarz-

werden oline Mauser ein so bedeulendes Zuslromen von dunklem Farbe-

slolTe in die schon vollig enlwickelle Feder. und folgllch einen so

hohen Grad von Lebenslhaligkeit in dieser vorausselzen, wie er gewiss

nicht als vorhanden angenommen vferden kann.

Die unbestlniniten WnnderiiiiKen des IViiasknaekers
(Cari/ocalactes gutlalus) und die eigenthlimliche Vereinzeiung
seluer Wohnplatze oder Niststellen in Europa sind Absonderlich-

keiten, die wohl Aufmerksamkeit verdienen. Sie liaben dieselbe auch

neuerlicli wieder enegt, oline dass man in BelrelT der Frage nacli der

Ursache zu einem reclilen Ergebnisse gelangt ware. Und doch scheint

diess nichl eben schwer, sobald man das feslhalt, was man in BetrelT

der Nahrung des Vogels weiss.

Diese besteht, wie bekannt, den Frijhiiug und Sommer hindurch

in mancherlei Ihicrischen Sloffen , die er melir oder weniger leichl

uberall fmden kann. Er braucbt also darum in der Wahl eines Wohn-

oder Nistorles nicht gerade sehr angstlich zu sein. Im Herbsle und

Winter lebt er, je nach der Oerllichkeil, bald hauplsadilich von den

grossen Saa menkorn ern oder „Nusschen'' aus den Zapfen derArve

oder Zirbelkiefer, bald ebenso von Haselnussen. Hinsichtlich

der Vermehrung und Verbreitung der ersteren thut er hiiufig das Meiste

oder Beele selbst: und zwar durch diejenigen Korner, die ihm, nach-

dem er sie im Kropfe erweiclit hat, beini Aufhacken zwischen den

Zehen entrHllen. Durch sie wird er zum entschiedenen und gliicklichen

Uaumpflanzer: da sie in Folge dieser, wenn auch nur kurzen Beriihrung

mil Ihierischen Sjiften ieichter und sicherer keimen , als die, welche

eiorachweg vom Baume auf die Erde fallen. Auch finden die jungen

Fnanzun hier, unter den alien Biiunien gleicher Art, gewohnlich nicht

Luft und Sonne genug, urn da zu gedcihen. Uesto mehr ist Letzteres

aber der Fall bei denen, welche der Nussknacker ins Laubhoiz und

beiionderii in blosses Gebiisch verlragt. In der Thai sind alle sUddeul-

kclie und schweizerische Korslmiinner auf das Vullstiindigste iiberzeugt,

dans ein grosser Theil der dorligen Arven-Bestiinde, zumal

der melir vereinzellen und wi-niger umratigrejchcn , lediglich diesem
Vogel aein Enlstehen verdankt. Uenn niancliu davun bclinden sich

an 80 achwer zugtinglichen Slellen, dass Mentchen sie Uberhaupt nicht

iautM f ll>i..tl>., \ll J*l<rK . Nr. -1'^, NiMrmhrr ls:.0. 27
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dahin pflanzen wiirden. Was aber die Hauptsache bleibt: viele stehen

bereits in dem Alter von 150— 200 und mehr Jahren. Sie miissten

also, da diese Baumart sehr langsam wilchst, bereils vor eben so langer

Zeit angepflanzt worden sein. Gerade in jenen Gegenden, und beson-

ders in soleher Gebirgshohe, denkt jedocli noch iieute Niemand daran,

irgend Etwas von Waldpllanzung zu unternehmen. — Haselgestrauch,

als das nachst-wichtigsle Bediirfniss des Nussknackers, giebt es von

den Mittel- Oder Niedergebirgen an mehr oder weniger iiberall bis in

die Ebenen hinab.

Es wird hiernach sehr erklariich, wenn auch nicht gerade als

nothwendig ersclieinen, dass derselbe als Gebirgsbewoliner siefa bereits

znm Behufe des Nislens vorzugsweise gem da ansiedelt, wo er nachher

theils Arvenkerne oder Zirbelnijssclien , theils Haselniisse, tlieils beide,

in der Nahe oder nicht vteit von einnnder flnden kann. Sind dann

beide zugleich wohl gerathen, so braucht er nicht auszuwandern, son-

dern bless in der Umgegend herumzuslreichen. Derselbe giinstige Fall

Iritl wahrscheinlich auch schon dann ein, wenn von beiden Fruchtarten

die eine reichlich vorhanden isl. Denn, was dann an der Menge der

anderen fehit, (wahrend sie auch fast nienials ganz mangell,) wird ihm

gewiss haufig durch einen desto griisseren Vorralh an Eicheln , Buch-

eckern, Beeren u. dergl. erselzt. Doch mochte hbchst wahrscheinlich

auch der griisste Reichlhum an letzteren ihm den Ausfall beider Haupt-

friichte nie erselzen konnen. Missrathen diese also beide zugleich

:

dann wird er sich gezwungen sehen, auszuwandern und seinen Zug

mitunter bis weit in flache Landstriche hinein fortzusetzen , oder sich

geradezu bis nach fremden Landern zu begeben. Was nun Deutschland

ins Besondere belrifft, so haben wir den Umstand feslzuhalten , dass er

hier nur sehr sellen in solchen Gebirgsgegenden nistet, die so niedrig

sind, dass ihre Hdhen keine Zirbelkiefern besitzen. Dafur werden sie,

genauer untersucht, weiter abwarts vermulhlich urn so reicher an Stel-

len mit vielem Haselgestriiuche sein. Auch kann letzleres da meist um

so alter, hoher und milhin tragbarer werden, weil man in Gebirgen

jede Art von Niederwald erst nach langen Zeitraumen wieder einmal

niederzuschlagen pQegt und niederzuschlagen braucht.

Sehen wir jetzt zu, wie das, was Nilsson iiber das Vorkommen

und Wandern des Vogels berichtet, mit dem hier Gesagten zusammen-

slimmt, urid vrelche Erklarungen es zulasst. Es heisst bei ihm , Bd. I,

S. 219— 21:

„Der Nussknacker hat bei uns seine Hauptheimath in den miltleren

Provinzen der Halbinsel und pflanzt sich alljahrlich da fort." [In
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Schweden, Norwegen und dem schwedischen I.appland giebl es noch

keine Arven. Erst weiler iiordostlich kommen dieselben, ahnlich wie

die Larchen, wieder vor.] ,Hier bewohnt er bergige, dicht bewaldete

Landstriche sowolii mil Nadel-, wie mil Laiibholz. Im Herbsta besucht

er gem Haselwaldungen. Er scheinl nur streichweise (flacktals) liber

das Land verbreitet zu sein, so, dass er in einer Gegend zahlreicher,

in einer nahe angranzenden anderen bingegen sparsamer oder gar nicht

vorkommt. So findet er sich , einer schrifllichen Mittheiiung von Ma-

gisler Hammargren znfolge, ,in dem Pastorale von Hesselskog in Dais-

land in fast unglaublicher Menge vor iind pflanzt sich da fort" ; dagegen

kommt er in manchen benachbarten Stricken derselben Landschaft hochst

selten vor. Wie weit er bei uns nach Norden aufwarts gehen mag,

weiss man nicht bestlmmt; denn, gleich dem Gitnpel und Seidenschwanze,

hiilt er sich wahrend der Fortpllanzungszeit sorgfaltig still und versleckl.

In Norwegen aber habe ich ihn bis nach Stordnlen, jenseits Drontheim,

angetrofTen. Im Herbsta ist er, nach Prof. Rasch, um Chrisliania

liemlich gemein. Dass er in den nordiichsten Theilen von Sibirien

rorkomml und bis nach Kamtschalka hin zahlreich vorhanden ist, be-

richlet uns Pallas." [Schon im Nordosten des europaischen Russlands,

noch niehr jedoch im asiatischen , und je weiter nach Oslen zu, wird

eben die Arve nebst der Larche immer vorwiegender ein Hauptbaum

der Gebirgshiihen. Ja , bereits gegen Kamtschalka hin nimmt erstere

vlelfacb sogar eine, bloss dorl vorkommende Gestalt an. In Folge des

immer grosser werdenden Druckes, welchen die gewaltigen Schnee-

massen auf junges dicht stehendes Nadelgeholz ausiiben, bildet sie

nSmlich dort ein besonderes so genanntes .Knieholz", Shnlich der Knie-

oder Krumholzkiefer unserer h5chsten deutschen und nachbariandische

Gebirge. (Nur ist letzlere specifisch von der gcwohnlichen Kiefer

verschiedcn.) Diess sind jene Zwerg-Arven, deren llr. v. MiddendorlT

gelegenllich und besonders Erman viellach crwahnen.] ,Die Gegend,

wo er sich angesiedelt hat, vcrlasst er selten. Dann aber geschiehl es

nach unbestimmlen, mehr oder minder weit ails einander liegenden

Zeitraumen: indem er, gieich dem Alpcn-Lemminge , Auswanderungen

in grusscren oder kleineren Gesellschaften unterninimt Zuweilen ge-

ichehen dieselben in unerhOrten Schaaren, die «ich fast gleichzeilig in

einem grossen Thcile Europa's zeigcn."

rbic lelzle grosse Auswanderuiig fand i. .1. 1844 Statt. Da er-

ichieuen die Nui^sknacker in grosser Zahl und zu fast gleicher Zelt

nicht Iilu8s in Schweden , Norwegen, Lapplaiid, Kinnland und den an-

granzenden Theilen von Kuesiand , sondern auch in Dilnemark , in

27*
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Deutschland bis nach Baden hinab, in Belgien und Frankreich; ja man

bemerkte einzelne sogar in England. So viel man weiss, zogen alle

diese Schaaren sehr langsam vorwarts, und zwar gewohnlich in der

Richtung von Norden nach SUden. Aber woher kam, so fast auf Ein-

mal, diese unzahlbare Menge, die sich iiber die Liinder zerstreute?

Man kann dock nicht fliglich annehmen, dass sie aus den Lappmarken

gekommen seien: da keiner von unseren reisenden Ornilhoiogen sie

dort im Sommer irgendwo gefuiiden lial." [Bei ihrem stillen Verhallen

zur Heckzeit mochte hierln dock wohl noch kein so entscheidender

Beweis iiegen.] „In Finnland und bei Petersburg vermuthele man, die

Schaaren seien aus Sibirien gekommen; aber gewiss ohne Grund."

Hiev gerade bin ich denn doch grossentheils aiiderer Meinung, als

mein hochwerther alter Freund N. Die erslen AnkOmmllnge, die bereils

im September, ja in kleineren Truppen sogar schon zu Ende des August,

bis nach Schonen hinab einlrafen, konnen allerdings rechl v^ohl urspriing-

liche Bewoliner des mitlleren oder nurdlichen Skandinaviens, ebenso

wie des nordwestlichen Russlands, gevvesen sein. Denn gerade hier

giebt es wieder Arven. (Das aus dem HaTen von Archangel massenhaft

ausgeruhrle SchilTsbauholz besteht, nachst Larchen-Stammen, aus denen

von Arven.) Warum aber soil die im October nachgeriickte Menge

nicht aus dem nachsten Theile Sibiriens gekommen sein? Dass sie

nachher siidwilrts ging, beweisl nicht, dass sie nicht, dem Vorkommen

von Arvenwaldern folgend, von Oslen her eingewanderl sei. Denn die

Nolhwendigkeit, sich spater nach Siiden zu wenden, ergab sich aus der

Lage und Gestaltung der, zwischen Ostsee und Norsee hingestreckten

Landermasse von selbst. Und was namentlich ihren Durchzug durch

Russland beschleunigen musste , ist der Mangel an Eicheln und Buch-

eckern : da eben das nordliche Russland
,

ja zum Theile schon das

roittlere, weder Eichen, noch Buchen besitzt.

AUes das muss man eben zusammenfassen, um sich das ungewohn-

liche Erscheineo solcher Massen zu erklaren. Es fiillt bloss darum auf,

well es nur hochsl selten eintritt. Seine Seilenheit beruht aber darauf,

dass nur in sehr wenigen Jahrgangen Witterungsverhaltnisse von so

ungiinstiger Art wahrend der Bliihezeit der Gewachse eintreten, dass sie

das Missrathen aller derjenigen Friichte herbeifuhren, von welchen dieser

Vogel den Herbst und Winter hindurch sich hauptsachlich ernahrl. Wird

man diess fernerhin im Auge behalten und in kiinftigen ahnlichen Fallen

genauer zu erforschen suchen: dann vfird auch das Rathselhafte der

Sache bald aufhoren.

Zum Schlusse noch ein Wort iiber die gewaltige Verschieden^

1^
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heit in den Schnabein der Nussknacker hinsichtlich ihrer Lange

und Diinne, oder ihrer Kiirze und Dicke.

Thierische Organe bilden sicii bekanntiich iiberhaupt, daher auch

individuell, je nach der Art und dem Maasse des Gebrauches aus, wel-

chen das Thier von ilinen macbt. Ganz ins Besondere gilt diess von

dem Schnabel der Vdgel. Da mochte icb denn vermulhen , dass unler

den Nussknackern die mil den liingsten, diinnsten und mithin nach Ver-

Verhaltniss breiteslen Schnabein seiche seien, die gewohnlich Arvenwalder

bewohnen oder besuchen; denn eine seiche Form scheint die geeig-

nelste, um den Schnabel zwischen die Schuppen der Zapfen hineinzu-

schieben und so die Kerne herauszuholen. Die oiit den dicksten Schna-

bein miissen am besten Haselniisse bffnen konnen; sie haben also

wahrscheinlich da gelebt, wo letztere eine Hauptnahrung fiir sie vraren.

(Dafiir scheint auch der Umsland zu sprechen, dass sie im Ganzen

bedeutend seltener als die ersteren sind.) Die mitteninne stehenden

haben sich vermuthlich in ungefahr glelchem Grade von beiderlei

Friichten genahrt. Dabei konnen sich auch die Extreme von beiderlei

Form nach und nach um so mehr ausbilden
, je weniger der Vogel es

licbt, seinen Geburts- oder Wohnort ohne dringende Noth zu verlassen.

Die Einruliriing der grauen Repphiihner (Perdix

cinerea) nach §ebwedeii , so wie ihre freiwillige Weilerver-
breilung von da bis Norwegen hinauf, liefern einen sehr bezeich-

nenden Beweis fiir die Moglichkeit, hiihnerartige Vogel mit gulem

Erfolge nach einem klimatisch bedeutend verschiedenen , rauheren und

milliin ungiinsligeren Standorte zu versetzen. Nilsson berichtet (in

Bd. II, S. 29—30,) uber diesen Fall, wie folgt:

„Die Repphiihner sind keine Urbewohner (infodingar) onseres Nor-

dens, eondern erst nach Schweden eingeliihrl worden, (implanterade,)

und zwar, wie es heisst, vor etwa 350 Jahren. Dabei ist es gewiss,

da«« sie gleichzeitig mit dem forlschreilcnden Anbaue des Landes sich

immer waiter verbreiteten, und dass sie nuninehr nach Often vorgedrun-

gen sind , wo vor einem oder zwci Jahrzchnten noch keine gesehen

wurdi-n. Von den grossen, an Saatfeldern reichen Ebenen Schoonens,
wo sie vordem am zahlreiclistcn vorhanden waren, haben sie sich auf-

wlrts gezogen und kommcn jelzt nicht bloss auf den grcisseren Acker-

feldern und Flachen in den Ubrigen Landschaflen, bis nach den oberen

Theilun vun Upland und Gestrickland vur; sondern auch in Hel-
ling land sind sie gegenwartig nicht selten. In Norwegen haben

lie lich gleichfalls nicht blois um Christiania her eingerunden, sondern
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haben sogar das Dowrefjall iibersliegen. Aiif den in der Oslsee

liegenden Insein, auch auf den kleinen vor Blekinge, sind sie gemein;

ebenso auf den Eilanden und ausseren Scheeren von Boliuslan. *) Bei

Carlsladt, desgleichen urn Gothenburg, kommen sie allgemein vor. Was

jedoch besonders bemerkt zu werden verdient, ist der Umsland, dass

sie wahrend der letzten Jalire nicht allein bis in das waidige Smaland

vorgedrungen sind, (z. B. in die Gegend von Jonkoping und von Mar-

keryd, wo sie iibrigens bereils vor 20—30 Jahren vorkamen;) sondern

dass sie auch auf den von den Finnlandern erst neu augebauten Stellen

Wermlands, oder in den so genannten ,Finnenwaldern", sich ein-

gefunden haben. Und ferner die Thatsache, dass im Herbste 1830 ein

Plug Repphiihner auf den Feldern des Kirchsprengels von Sweg in

Herjedalen erschien, wo er sich den Winter hindurch und inindeslens

bis zum Monate Marz aufhielt. AIs Beweis fiir ihre Ungewohnlichkeil

in jener Gegend braucht nur der Umstand angefiihrt zu werden, dass

man sie da fiir Bastarde von Haselhiihnern und wilden Tauben hielt.**)

„Ich ausserte schon oben, dass friiher die Repphiihner am zahl-

reichslen auf den Ebenen von Schoonen vorkamen. In neuerer Zeit hat

sich diess geandert, indem sie in Wald- und Buschgegenden bedeulend

zugenommen haben: weil sie da mehr Schuiz und Ruhe geniessen.

Dagegen haben sie auf den schoonenschen Flachlandereien slark ab-

genommen : wobei mehrere Ursachen zusammenwirken."

Die Haupl- Ursachen sind iibrigens dort nur dieselben, wie an-

derswo: das Zusammenlegen der, friiher zerslreul umherliegenden Grund-

sliicke jedes einzeinen Besilzers in ein Ganzes; das hiermit verbundene

Hinausbauen sehr vieler Hofe aus geschiossenen Diirfern auf das, nun

vereinigte Feld ; und der immer zunehmende Anbau des Kiee's , in

welchem die Repphiihner sehr gern nislen , aber durch das Abhauen

ilinoH ,fii

•) Dagegen fand ich vor elwa 2« ei Jahren, beim zufalligen Bliillern in einer

kurz vorher erschieneii Schrifl iiber die Iiisel Born holm, (von dem danialigen

General-Consul R. Otiehl,) die Beinerkuiig , dass es dort keine Repphuhner

gebe. Auch das zeugt mit dafiir, dass sie in Schweden nicht urspriinglich hei-

misch gewesen, sondern erst \on Deulschland aus dahin ^e^selzt worden sind.

Anderenfalls wiirden sie einer dazwischen liegenden insel von der Grosse Born-

holms gewiss nicht fehlen. t>l.

**) Es wiirde von Inleresse sein , an zahlrcichen Exemplaren durch genaue

Vergleichung zu ermitleln , ob und wie sich unter so merklich auderem Klima

ihre Farben geiindert haben, oder nicht. Den Abbildungeu zufolge, vvelche die

„Tidskrifi ffir Jagare och Nalurforskare" geliefert hat, scheinen sie dort in der

That bliieaer, ala bei uns. (>t>

ai9ba<'> f;'.<t>nil1'
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desselben ihre Nesler mil den Eiern verlieren. Sind Ictzlere dann

schoD dem Ausbriilen iiahe, so legt die Henoe in demseiben Jahre nicbt

wieder. Erfolgl die Slorung friiber, so legt sie zwar raeislens noch

eiomal, bringt es dann aber nur zu einer geringen Zahi von Eiern.

In Bezug auf Schutz und Nabrung in strengen, langen und schnee-

relchen Winlern weist Nilsson auf die grossen Vortbeile bin, welche

das Vorbandensein von zahlreicbem Wachb ol d ergebiisch den Repp-

biihnern gewabrl. In denjenigen Landslricben, wo es dessen viel giebt,

Iciden sie aucb wabrend der slrengsten Winter nicbt raerkiich: da sie

unler demseiben vorlrelTlicben Schutz, an den Beeren aber Nabrung

linden. (Und zwar konnen sie lelztere, sebr zu ibrem Gliicke, erst

und nacb verbrauchen : da ibnen die an den hoberen Zweigen sitzenden

Beeren erst init dem bober werdenden Schnee, also rait der sleigenden

Nolb, zuganglich werden.) In Schoonen dagegen, so wie in Westgoth-

land und den iibrigen ^olTencn Feld-Provinzen", wo es namentlicb an

Wachholder feblt, gehen ihrer dann so viele zu Grunde , dass man auf

Raumen von mehreren Quadralmeilen oft gar keines mehr findet.

Damit stimmen aucb die Erfahrungen iiberein, die man bei uns

dariiber gemacht hat; nur dass letztere nocb allgemeiner und schlimmer

sind. Hier, wo Yiele den Wachholder lange Zeit unter die so ge-

nannlen ,,Forst-Unkruuter''(!) zahlten, oder nocb zablen , hat man ihn

meist grundsalzlicb auszurotten gesucht. Man darf sich also nicbt wun-

dern, wenn es bier den Repphiihnern wabrend barter Winter aucb in

Gegenden fflit Gebiisch bin und wieder nur wenig besser ergeht, als

in kahlen. So starben dieselben in dem furchlbar langen und schnee-

reichen von 1829/30 in Schlesien, wie fast in ganz Deutscbland, haufig

auf Strecken von halben und ganzen Meilen vollsliindig aus. Besitzer

nod Pachler ansebnlicber Jagdgebiete waren sebr froh, wenn sie im

Friibjahre nocb Ein Paar vorfanden. Ganz anders verbielt sich die

Sacbe bei einem, mir naher bekannlen Gutsbesitzer unweit Breslau, in

dessen bedeutender Waldung es mehr Wachholder gab, als bei zebn

und mehr seiner Nachbaren zusammengenommen. Er balle trotz aller

Nachstellungen der Fiichse, Marder, etc., die in solcbcn Winlern so

arg wutben, kaum die ungefiihre llalflc seines, im Herbste vorhandcn

Kcwesenen sebr zahlreichen Repphiibnrr-Bestandes verloren. Sein Revier

dienle dahcr nun gleichsam als „Fundgrube" fiir die Umgegend, welche

ich von da aus wieder mil Hljhnern besetztc. Wer also „Remi8en''

fllr sie aniegt, sulltc dieselben vorzugswuise mit Wachholder und

mil dem, anderwcilig so vorlrefllich schtllzenden Bocksdurne (Ly~

eiumj bepflanzen. Ueberdiees gedeiben aucb buide Gewjichse bekanntlich
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noch auf sehr schlechtem Boden , ziimal in licfem , lockerem Sande.

Mithin passen sie urn so mehr zu snichen Remisen, da man zum An-

legen dieser fast immer nur den sclilechlesten Boden der Gegend , na-

mentlich die Irockenen Kuppen von Hiigein . Abhiinge u. dergl. wahll

nnd wahlen kann. Hier verliiilen oder vermindern sie auch noch die

iiblen Folgen starker, abschwemmemler Regengiisse.

Ein Seitenstiick zu der Verselzung der grauen Repphiihner aus

Deutschland nach Scliweden , wird sich vvahrscheinlich jelzl in Franlt-

reich hiosichtlich der schonen Fels- oder Gainbra-Reppliiihner (P. pe-

trosa) ergeben. Von ihnen hat neuerlich der jetzige Kaiser eine sehr

bedeulende Zahl aus Algier auf mehrere seiner GiJter einflihren lassen;

und vermuthlich werden sie da gedeihen. Wenigstens ist nicht wohl

abzusehen, warum diess weniger der Fall sein sollte, als mit den grauen

so well nordwarts in Schweden.

(Die Fortselzung folgt im nachsten Hefce.]

Catalogue of Birds collected on the rivers Caninin nnd
Ogobai, Western Africa, by Mr. P. B. duChaillu in 1858, with

notes and descriptions of new species by John Cassln.

Mitgetheiit von Ferd. Heine.

Unler dieser Ueberschrift bringen uns die „Proceedings of the

Academy of natural sciences of Philadelphia" von 1859 aus J.Cassin's

geiibter Feder einen uberaus wichtigen Beitrag zur weslafricanischen

Ornithologie, und somit einen neuen Beweis fiir deu fast unerschijpf-

lichen Reichthum dieser tropischen Gegenden. Nachdem durch Hartlaub's

ausgezeichnetes, kaum genug zu riihmendes Werk „System der Orni-

thologie Westafrica's" die Avifauna dieser Region ihrem Abschlusse

schon nicht mehr fern zu sein schien, lieferl uns nun diese einzige in

einem nicht eben ausgedehnten Gebiete gesammelte Sendung, ausser

den vielen hochst inleressanten Notizcn und Beobachlungen iiber so

manche noch seltene Species, wieder allein gegen 20 neue, zum Thell

ganz abnorme und ungeahnte Arten. Denn obschon bereits die drei

friiheren Sendungen Duchaillu's von Moonda, Cap Lopez und dem Muni

das Museum zu Philadelphia mit vielen neuen und seltenen Arten be-

reicherten, so ist doch nach Cassin's Ansicht die jiingste jetzt in Rede

stehende die bedeutendsle und interessanteste nicht nur unler den bis-

her von diesem talentvollen Reisenden gesammelleu, sondern sogar unter

alien je von West-Africa erbaltenen. Der Letztere sammelte dieselben

im Jahre 1858 am Flusse Camma oder Fernando Yaz und dessen
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