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Speichel der Thiere tiberzogen und in eine gelbliche, tilziihnliche Masse

vereinigt sind. Diese Nester liaben eine z. Tli. nur wenig tiefe , oben

ofiene Form und sind in Gruppen von 6—8 Sliick an und auf einander

gebaut. Jedes derselben ist gross genug fiir einen Vogel von Drossel-

ja selbst von Taubengrosse. Leider ist es mir bei der grossen Enl-

fernung jenerHblilen von Gadolt noch nicht indglicli gewesen zur Nistzeit

dieselben zu besuchen und zu ermillein, von welchem Vogel diese inleres-

sanlen Nester herriihren. Die Eingeborenen versicherten niir, es sei

eine grosse Schwalbe (etwa? Cypselvs giganteus v. Hasg.,) welche

jedoch die Hohlen nur um zu briiten aufsuche, ausser dieser Zeit aber

dieselben nicht bewohne.

(Fortsetzung folgt.)

Znr

Entwickelangsgeschichte der Federn.

Von

Theodor Holland, stud, pliilos.

(Forlsetzurig von Seite 341— 347.)

(Ilieizu Taf. II. Fig. 1-8.)
.1

J'

•), Im Septemberhefte dieses Jahrganges behandelte ich die Ent-

wickelungsgeschichte der einzelnen Federn; ich erlaube mir jelzt die

Aufmerksamkeit der geneiglen Leser auf das Wachsthum des Feder-

kleides der Viigel hinzulenken.

Kein Vogel ist bei seinem Austritt aus dem Ei sogleich mil dem

Gefieder umhiillt, das seinen Korper in nachheriger Zeit bedeckt; viel-

mehr ist seine anfangliche Bedeckung von seinem spateren Federkleide

sehr verschieden. Wir haben daher bei jedem Vogel zwei Kleider zu

unterscheiden: das urspriingliche Nest- oder Dunenkleid und das sp^tere

Oder eigentliche Federkleid.

Betrachten wir zuerst das Nestkleid, als die friihere Bedeckung

des Vogels, seiner Geslalt wie seinem Wachsthume nacli variirt dieses

mannigfach in den einzelnen Familien.

In Bezug auf das Wachsthum haben wir zu unterscheiden, ob das

Nestkleid schon im Ei oder erst nach dem Ausschltipfen aus dem Ei

wachst.

Bei den Raubviigein, den Cursoren, Galiinaceen , Grallatoren und

Natatoren hat sich das Nestkleid schon vor dem Auskriechen erzeugt,

wogegen es bei den andern erst nachher geschieht. I

..
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"• Nach der BeschalTenlieit isl das Neslkleid enlweder ein haarahn-

liches Oder ein wahres Dunenkleid; das lelzlere ist bei den Raubvdgein,

den Land-, Sumpf- und Wasservogein der Fall, das erste bei den Tau-

ben und meislen Singvugeln , ich sage den meisten , weil sich doch

einige Ausnahmen Rnden. So sind z. B. die Jungen von Alcedo ispida

bis zam Wachsthutn ihres eigentlichen Federkleides nackt, und die Nest-

jungen von Upvpa epops besitzen ein lockeres Dunenkleid.

Auch die Dichligkeit des Neslkleides isl sehr verschieden.

Bei denjenigen Vugeln, die gieich nach ihrem Ausscliliipfen sich

selbst nach Anieitung der Alien ihr Fuller suchen, und also ihre Ge-

burlsslelle verlassen miissen, ist dies ersle Dunenkleid schon sehr dicht;

weniger bei denen, die zwar mil Dunen geboren, aber doch im Geburts-

nesle bleiben und von den Allen noch eine Zeil iang ernahrt und er-

warmt werden. Dalier wurden diese Vogel Neslfluchtcr genannl, und

die Raubvogel, die wohl auch gieich mil Dunen bewachsen , aber doch

noch sehr unvullkommen sind, mil den nackt auskriechenden Singvogeln

und Tauben Nesthocker.

Ein fernerer Unlerschied herrschl auch in der Dauer des Nesl-

kleides.

Die Singvogel und Tauben , die doch am unvollkommenslen aus-

krlechen, eriangen am schnellslen ihr eigenlliches Federkleidj schon

8 bis 14 Tage nach dem Ausschliipfen haben sie lelzleres und mit

diesem auch Flugkraft erlangl. Liinger dauert es bei den RaubvOgeln.

Bei den Hilhnern, so wie den Lauf- und SumpfvOgeln wiihrt es eine

Zeil von 3 bis a Wochen, und bei den SchwimmvOgeIn sogar bis

8 Wochen.

Wir nannlen das Neslkleid nach seiner BeschalTenheil ein haar-

lihnliches nnd ein wahres Dunenkleid. Bei ersleren isl der Leib der

Vdgel mit BU.scheIn gelblicher dijiiner Schafte ohne Fahne bedeckt, in

jedem Buschel sind 10 bis 12 solcher Scliafle vereinigt. Bei lelzteren

Rind die Schafte mil einer aus Aesten und Slrahlvn beslehenden Fahne

versehen , und auch hier umfasst ein Biindel imincr 10 bis 12 derselben.

Diese SchaTle (mit uder ohne Falinr) sind die erslen AniAnge der

nachherigeii Federn und zwar des Schafles und der ersten, also zuerst

reir werdenden Aeste.

Ks bilden tich namlich in jeder capsula in der Haul des jungen

Vogels zuerst diese 10 bis 12 Schafte, (hier mil, dort ohne Fahne;)

allc diese Schafle trelen zur Geslall eines Haares vereinigt aus der

Spitze der capiula hervor. Sie aind zu uchwach , die capa. weiler

Jowa I. Ofailh, \ III. J>l.>|., N>. <8, Na>nub<r IMJO. 2ti
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za ufTnen und daher halt diese sie an ihrer Austrittsstelle eng zusammen

und erst ausserhalb konnen sie sich von einander trennen.

Der obere Tlieil der Feder ist inzwischen reif geworden und trilt

aus der caps, hervor, und man sieht nun deullich, wie der Schafl und

die ilini zunaclist stehenden obersten Aeste diese ersten Gebilde , die

noch immer an ihrem unteren Ende vom obersten Theile der capsula

der sich von derselben iosgelrennt hat, umgeben sind, je ein seiches

Harchen an ilirer Spitze als ihre Verlangerung tragen.

Reisst man aus einein Nestkleide ein Biindel solcher Dunenfeder-

chen heraus, so gewahrt man, dass sie an ihrem Grundtheile von einer

Haulhillle umgeben sind, und dass sie an ihrem unteren Ende eine ab-

gerissene Fliiche zeigen, was eben davoii herriihrl, dass sie von den

unler ihnen sich gebildeten Schaft- und Astspitzen abgerissen sind.

liii Somit sehen wir, dass dieses Nestkleid bei keinem Vogel aus

Haaren gebildet wird , wie wohl einige friihere Schriflsteller gemeint

haben.

Die Farbe dieser Dunen ist weisslich oder graulich, braunlich,

geiblich, olivengriinlich oder schwarzlicb, doch in verschiedener Zusam-

menstellung.

Die haarahnlichen Gebilde des Nestkieides werden alle abgeworfen

oder reiben sich vielniehr auf mechanischem Wege von den Federn

ab; dagegen gehen von den Nestdunen bei vielen Vbgeln die einen

mit zum eigentlichen Federkleide uber, andere nicht; erstere heissen

die bleibenden, letztere die verganglichen Dunen. .i.fuiiill i

Das Neslkleid der Ungnirosires wird nach Nitzsch nur aus blei-

benden Dunen gebildet, und jede dieser Dunen besteht aus Spuhle,

Schaft, Aesten und Strahlen. ii;n bi-iiiletiV. mb n-tlnnsii v'if

Die eigentlichen Federn wachsenf also sp9ter nach, und zwar in

symmclrischer Ordnung, die cntsprechenden Federn jeder Seite zu glei-

cher Zeit.

Zuerst kommen die Schwung- und SchweilTedern hervor und dann

die Deckfedern.

Mit dem Hervorwachsen des eigentlichen Federkleides muss bei

den jungen Viigeln ebenso ein Krankheitszusland verbunden sein , wie

mit dem Zahnen der Kinder. An einer jungen Gabelweihe, Milvui

regalis , die iuh, im Dunenkleide aus dem Horste genommen, aufzog,

bemerkte ich dies Die ganze Haul war wahrend dieses Prozesses sebr

afficirt, sie hatte eine aussergewijhnliche Hiize und das Junge pfilf und

quikte die ganze Zeit hindurch, was vorher nicht geschehen war.

Wenn der Vogel sein voiles Gelieder erlangt hat, so tritt bei alien
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VSfiteln wenigslens ein Mai des Jahres ein mehr oder weniger vollslSn-

diger Federwechsel ein, die sogenannte Mauser; es werden, ahnlich

wie beim Schicliten der Zaline, die alien Federn abgeworfen und durcli

neue , indessen darunter gewaclisene Federn ersetzt, welclie neue Fe-

dern die iiber ihnen stehenden alien aus dem Haulkanale herausschieben.

Bei den jungen Vijgein , die spal iin Jahre ausgekrochen sind,

I. B. bei Caprimulgus, den Raubviigeln und den Jungen spSterer Bruten

findel die erste Mauser erst im folgenden Jahre slall, be! denen hin-

gegen, die schon friih des Jahres aas dem Ei schliipfen, werden diese

Federn schon im Brutjahre vermausert, besonders bei Huhnern und

Enten, bei denen sich die Mauser oft sogar auf die Schwanz- und

Fltlgeldeckfedern schon miterstreckt.

Die Hauplmauser erfolgt sogleich nach vollendetem Brulgeschaft,

im Juli bis October, daher Herbstmauser genannt; sie dauerl hochslens

4 bis 6 Wochen und giebt dem Vogel im Gegensatz zum friiheren

Sommerkleide das Winlerkleid.

Ausser dieser Mauser findel bei vielen Vogeln noch eine zweite

Mauser, und zwar zur Friihlingszeit Statt, die sogenannte doppelte oder

Friihllugsmauser, die die Yiigel dann mit den Hochzeitskleidern schmiickt.

Noch anderen Mausern sind nur wenige Yogel unterworfen.

Die Farbe der Federn und die dadurch bedingte
Farbung des Vogelkleides.

Mit Ausnahme einiger Schlangen und Eidechsen finden wir in der

hdheren Thierwelt nirgends eiae gleiche Prachl, wie sie uns die Kleider

vieler VOgel darbieten, die an Glanz und Schunheit den bluhenden

TOchtern Flora's wcnig oder gar nicht nachslehen. Dadurch haben die

Vugel denn auch schon friih sich Liebliaber und Bewunderer unter den

Volkern aller Zonen erworben. Keine Farbe suchen wir vcrgebens bei

ifanen; alle FarbennUan9en zeigea sie uns in den verschiedensten Ya-

riationen neben einander.

Und Irutz dieser unendlichen Mannigfaltigkeit erkennl das aufnierk-

Kame Auge dennoch auch hier uberall die geregelle Anurdnuug des

SchOpfers. Mugen die Milglleder der einzelnen Fumilien, ja Gatluiigen

auch noch so verschiedenarlig prangen, fast immei' sprichl ein bestimmter

Charakler aus der ganzen Aniage der Fiirbung; fast in jeder Abthei-

iung linden wir eine bestiniriite Haupirarbung neben den (ibrigen, glcicli-

lam als zierender Rahmen lie beglvilenden Farbeo und eioe durch-

gehcode charakteribtibche Zeichnung des Gefluders.

Und dictic Farbung und Zeiciiiiung ist wieder keino willkUrlicbe

U8»
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und zufallige, sondern stels detn umgebenden Medium angemessen:

Wachteln , Rebhuhner, Sandhiihner, Lerchen u. s. w. haben die Farbe

des Erdbodens, auf dem sie ieben; Eulen gleichen der Baumrinde,

Schneehiihner im Winter dem Schiiee, im Sommer ihrem Sumpf- und

Moorboden.

Wodurch erlialt denn nun aber die Fader ihre Farbe?

Wie die Enlwickelungsgeschichte uns iehrle , isl der Grund der

Farbung der Federn in einem besondern Pigment zu suchen, welches

vom folliculus pennae, also aus Bestandtheilen des Blutes ab-

gesondert wird.

Die Haupllrager der Farbe sind die Aeste und Strahlen, seltener

auch der oberste Theil des Schaftes, wo dann aber dieser farbige Theil

des Schaftes gleichsam als in einen Ast iibergegangener Schaft zu

betrachlen isl, der auch Strahlen in der Weise, wie es die Aesle thun,

tragt. Der untere Theil des Schaftes, und gewOhnlich auch der obere,

erscheinen zwar auch mehrfarbig, doch uberschreitet diese Farbung nie

die Hornfarbe schwarz, weiss und graulich.

Wir sahen, dass das Pigment sich gegen einander gruppirle und

dass die fliissige Masse, in der das Pigment anfanglich schwamm, zum

Ueberzuge dieser Pigmentgruppen erstarrte.

Wie wir auch schon erwiihnten , hat aber die Feder nichl immer

die Farbe, die wir am Pigment wahrnahmen, sondern oft wird diese

Farbung durch physikalische Gesetze modifizirt. Besonders wird dies

durch die glatte oder rauhe, kornige oder gestreifte BeschafTenheit der

Ast- oder Strahlen-Oberflache und durch die Form und Stellung der-

selben zu einander und an ihren Basallheilen bewirkt, wovon haupt-

sSchlich der Melallglanz und Schiller vieler Federn herriihrt.

Diese Thatsachen hat auch auf chemischem Wege der Russe Anatol

Bogdanow (Journ. f. Ornith.) nachgewiesen, indem es ihm gelungen ist,

das Pigment wieder aus seiner Verbindung zn Iflsen und chemisch die

Farbstode darzustellen.

Unter dem Mikroskope kann man deutlich die Zellen mit ihren

farbigen Kernen erkennen. Wo die Farben dunkler erscheinen, sind

die Zellen in mehreren Schichten iiber einander gelagert.

Nach Audebert sind die metallisch glanzendeo Federn spezifisch

schwerer, als die matlen.

Die Farbung und Buntheit der Dunen riihrt nach Nitzsch haupt-

siichiich von der verschiedenartigen BeschafTenheit, Gestall, Lage, Menge,

Griisse, grOsseren oder geringeren Durebsichtigkeit der KoOtchen oder

Anschwellungen her.
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So weit liber den Farbestoff selbsl; beleuchlen wir hiernach nun

die Ursachen, welche auf die Farbung des Gefieders verandernd ein-

wirken.

Wir erkannten in der Entwickelungsgeschichte das Blut auch als

Bildungsherd fiir den FarbestolT; Alles also, was auf das Blut eineii

verandernden EinQuss ausiibi, muss weiler ein Gleiches fiir den aus dem

Blute sich bildenden FarbestolT bewirken, wohi zu beacliten aber nur

fiir die Farbung des wachsenden Gefieders, auf die ausgewachsene Fa-

der konnen nur aussere Moments wirken.

Milhin haben wir aussere und innere Ursachen zu trennen.

Riicksichllich der innern Griinde erwahnen wir das Alter und Ge-

schiecht, die ^fahrung, das umgebende Medium, d. h. Luft, Warme und

Lichl, Oder die vier letzten Momente zusammengefasst als Klima.

Aeussere Einfliisse werden hervorgerufen auf chemischem Wege

durch die Luft, Warme und Lichl; auf mechanischem durch Verlust oder

Hervorwachsen ganzer Federn, oder durch Abwerfen gewisser Theile

derselben, und drittens durch farbende StolTe des Aufenthaltsortes, auf

dem sich der Vogel bewegt.

Die aullallendsten Farbenunterschiede finden wir wohl durch Alter

und GeschlechI bedingt; wie erklaren wir uns dies?

Wie eben schon gesagt, liefert das Blut auch den hauplsachlichsten

Stoff zur Farbung der Federn. Bei den jungen Vdgein wird aber noch

zu viel Blut auf das Wachslhum der Organe und Korpertheile und we-

niger daher auf die Federn verwandt; aus diesem Grunde haben die

Juogen UDscheinbarere Farbung und noch nichi den vollen Pederschmuck

der Alten, den sie erst erhallen, wenn sie ihre Pubertal erreiclit haben.

Auch die Weibchen sind matter, unscheinbarcr gelarbt, als die

Mannchen, well hier die Forlpnanzungsorgane und die Forlpflanzung

8elbst zu viel erfordern; daher sehen wir, dass z. B. Hiihrier, die ihre

Fruchlbarkcit verloren haben, das Gefieder des Hahnes bekonimen, und

NiisBon flihrl in seiner Skand. Fauna, Bd. II, ein derarliges Beispiel von

einer Hausente an, die mil der Abnahmc ihrer Fruchtbarkrit das Ge-

fieder der Enteriche aniegle.

7jut Brulzeit zicren sich die Miinnchcn vieler Arten namt-ntlich an

der Kehic mil schoneren grelleren Farbcn und Zeichriiiiigen und erhallen

ofl auch niich einen besonderen Federsclitnuck, der nach bccndetem

Brulgeschaft wieder abftill, wie i. B. die Federnkrause bei Machetes

puynax.

Dieie FarbeoverSnderung der Miinnchcn rilhrl theils von ncuen
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Federn her, theils von den alien selbsl; diese Veranderungen an letz-

teren haben wir erst bei den ausseren Ursachen zu beriicksichtigen.

Viele Vogel, haben wir gesehen , machen beim Beginn der Brulen

die Friihlingsmauser durch und die neuen Federn sind daher viel greller

und schoner, weil der Vogel zu dieser Zeil viel vollsaftiger und das

Blul wahrscheinlich von grosserem Sauerstoffgehalt, aufgeregter, ilber-

haupt seine Stimmung eine lebhaftere ist.

Einen ferneren sehr wichtigen Beweggrund zur Farbenverschieden-

heit giebt das Klima.

Die Vdgel nordlicherer Regionen haben ein mehr weisses Kleid,

das nach dem Siiden und den Tropen dunkler und glsinzender wird;

wie denn iiberhaupt alle Vdgel des Nordens meist viel eintiiniger ge-

farbt sind, als die vielfach in glanzenden
,

grellen Farben prangenden

Luftbewohner der Tropen.

Aus den Leliren der Physik wissen wir, dass die hellen Farben,

namentlich die weissen, sehr viel schlechtere Warmeleiter sind, als die

dunklen, dass also das helle Federkleid dem Vogel einen grosseren

Grad von Warme erhall, als das dunkle; desshalb das helle Kleid im

Winter, das dunkle im Sommer.

Aehnliche Gesetze der Physik erklaren die Verlheilung der Farben

fiir die verschiedenen Erdregionen , und mochle ich die verschiedene

Farbung aus der durch die Warme umgeiinderten Beschaffenheit des

Blutes und dessen Organe herleiten.

Gloger sagt sehr richtig, („Das Abiindern der Vdgel etc.", 8.31:)

„Jene (die hoch-n8rd!ichen klimatischen Verschiedenheiten) entspringen

aus einer olTenbaren Schwachung derjenigen Hautorgane, welche zur

Erzeugung der Farbe dienen, indem die Kalle eines Theils iiberhaupt

durch Depression der Sensibilitat auch auF die Bildungsthatigkeit ablei-

tend wirkt, und nun, nachdem das Leben selbst in seinen Centris (der

sensiblen und reproduktiven Sphare) herabgestimmt, die peripherische

Thatigkeit aber nach den inneren Organen zuriickgewiesen ist, andern

Theils ins Besondere die Hautgefasse zusammenzieht; wodurch manche,

sonst mehr nach aussen strebende Safte liefer nach innen zuriickgedrangt

werden, und, mit der retardirten Circulation des Blules iiberhaupt, jetzt

auch ins Besondere ihre Verbreitung und selbst ihre Absonderung ver-

mindert wird. Eine, den Folgen einer erhohten atmospharischen Tem-
peratur und der somit auch gesteigerlen Ihierischen Warme gerade

entgegengesetzte Wirkung!"

Dieser Umstand mag auch wohl eine Erklarung fiir die Albino's

unter den Vogeln sein. Anslatt aber, dass im Obigen die Temperatur
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60 schwachend wirkte , enlstehen hier die abnormen Abweichungen

hauptsacblich aus einer gewisseo subjectiven Schwache und Mangelhaf-

tigkeil der Organe, wie der Fliissigkeil und Pigmenle, die zur £i'z.eu-

gung der Farbe dienen. n i-jid br . i^-rib lui; l!i'» iIjI

Ausser der Warme wirken in den verschiedeiiCD Klimaten und

Jahreszeilen auch nocb der veranderte Grad der Reiiiheil, Diinne und

des Ffucbtigkeitsgehalles der Lufl, so wie die abweichende Nahiung

und Lebensart veraudernd auf das Blut und dessen wie seiner Organe

Thaligkelt ein.

Dass scbiiesslich das Licht auch einen grossen EinHuss ausiibt,

unterliegl keinem Zweifel.

Die Tagvdgel slnd mil lebhafteren Farben geziert, als die Dam-

merungsvdgel, diese mehr, als die diislern Nachlvdgel.

Die Federn am Vogelkorper, die dem Lichle ausgesetzl, prangen

io verschiedenen Farben, wahreud die verdecklen und dem Lichle ab-

gekehrten Federn gewOhnlich graulich oder doch sehr einfarbig sind.

In Bezug auf die Wirkungen des Lichtes fiihre ich hier eine be-

zeichnende Slelle aus Gloger (ibid. Seite 111) an: „Licht isl zur

eigenlhiimlichen Entwickelung des Colorits den meisten durchaus ndlhlg.

So kann z. B. hilziges, aufregendes Fuller in der Gefangenschafl, be-

sonders in duiiklen Zimmern , durch Slimuiation zwar die Verniehrung

des Colorits bewirken; aber der Mangel am uolhigen Lichle fiihrt dann

den gereizlen und dabei nichl auf rechte Bahn geleileten Bildungslrieb

auf Abwege. Dann warden bekanntiich Sperlinge, Gimpel, Lerclien,

Meisen, Wachlein und viele andere Vtigei durch den Genuss des, in

jeder Hinsicht reizenden Hanfsaamens leicht schwarz; unci zwar die-

jenigen urn so ehcr, denen diese Nahrung sellener im Freien zu Tbeil

wird. — Hier IriU unverkennbar die zerselzende Wirkung des Lichls

sehr energlsch auf."

Nichl minder von Wichligkeil fiir das Verfiirben eines Vogels sind

die Vorgange an den alien Federn.

Zuersl die chemischen Einllusse des Lichles,

Bei den PBanzen, wissen wir, nehmen unler dem Einllusee d^s

Sonnenlichles die organischvn Farbenpigmenle , welche vorziiglich aus

Wasscrslun' und KuhlenslufT bestelien , aus der Alniosph:ire SaUerslolI'

auf, oxydiren sich and verdndern dadurch zugleicli Jhre Farbe oder

bUssen sic gaoz cin. Da nun .lie Fedcr glitichsani eiue llaulplhinzc am

VogelkOrper isl , so mOgen sich auch wuhl filr die Vorgiingn in Folge

des Lichleinflugnes, ich mcine das Bleichen elc, bei ihnen iibniicbo £r-

kUrungeo, wie fur die Pflanzen ergebeo.
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Von noch grSsserem Einflusse auf die Farbenveranderung des blei-

benden Gefieders ist der Verlust ganzer Federn oder gewisser Theile

derselben.

Ich will auf diesen Gegenstand bier nicht naher eingehen , da ja

ia der einstigen Naumannia und diesem Journal diese Frage hinlSnglich

8chon erortert und durch Thatsachen bewiesen ist.

Schliesslich sehen wir noch, dass auch das umgebende Medium,

in dem der Vogel sich bewegl, auf die Farbung des Gefieders einwirken

kann. So finden wir z. B. Mergus merganser ausnahmsweise init

orangefarbener Brust und manche andere , namentlich Wasservfigel mit

gelblicb oder rdlhlich gefarbter Unterseile.

Diese Farben rUhren dann von dem ocker- , eisen- oder andere

farbende SlolTe halligem Boden oder Wasser her. Je langer der Vogel

auf solchem Boden weilt, je mehr frisst sich diese Farbe in die Federn

ein, so dass der Vogel nur durch Hervorwachsen neuer Federn seine

urspriingliche Farbung wiedererhalt.

Erklarung der Abbi Idun gen. (Taf. II.)

Fig. 1. Durchschnitl einer noch in der Haul verborgenen capsula
nebst ihrem Inhalt:

a. capsula; b. folliculus mit der Arterie und der Vene;

c. nucleus; d. Pigmentfliissigkeit, die sich nach oben schon

in Sireifen (Aesle etc.) geordnet hat.

Fig. 2. Querdurchschnilt einer Schwungfederspuhle:

a. epidermis; b. cerium; c. capsula; d. corpus
calam.

Fig. 3. Schwungfederspuhlen auf dem Armknochen basirend:

a. Armknochen; b. Spuhlen mit der capsula.

Fig. 4. Querdurchschnitl eines Fliigels:

A. Hintere, B. vordere Flughaut; C. Flugelknochen; D. iUus-

keln; a. corpus calami; b. capsula; c. corium;
d. epidermis.

Fig. 5. Zellen, aus denen die Dunenaste gebildet sind:

a. Zelle; b. Zellenkern.

Fig. 6. 7. 8. Nestdunen:

Fig. 6. a. in der Haul steckende capsula; b. der von der cap-
sula losgetrennte Theil derselben, der die Nestdunen noch

omhiillt; d. Nestdune; e. Haut.

Fig. 7. a. Schaft; b. Aeste mit ihren Theilen, die an ihren oberen

Enden die spater abfallende Nestdune tragen; c. der obere
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ab^elosle Theil der capsula; d. die 10 Aesle einer Nest-

dune, die anfanglich pinselfOrmig aus der Haul hervorwachsen,

spater sich aber von einander loslosen.

Fig. 8. a. KUrperhaut; b. oberer Theil der capsula; c. Nestdune.

Ueber Aquila BoneUii in Griechenland. n

Von '"

Dr. Th. Krflper.
"

Aetolico, dfn 14. MIrz 1860.

Um den Bonelli's-Adier nnd die Geier iin Freien zu beobachlen

ond deren Brutgeschaft aus eigener Erfahrung naher kennen zu leruen,

verliess ich am 28. Jaiiuar Athen und kam am 7. Februar , nachdem

ich eine Woche hindurch geologisclier Studien wegen auf dem Islhmus

und bei Corinth verweilt hatte, hier iu Aetolico — einer kleinen Stadt

auT einer Insel im Meerbusen, 2 Stunden von Missolungi in Akarnanieo

entfernt— an. Schon am anderen Tage untersuchte ich an einem Bache

die Felsen, in denen ich drei Nislplatze vom Vultur [ulcus kannte und

nahm aus dem einen ein frisch gelegtes Ei. Am 9. d. M. begab ich

mich mit meinem Beglelter zu einer andern Felsenreihe des Fesllandes,

welche die Lange von ctwa 3, deutschen Meilen hat. Gegen Mitlag

vernahm ich aus der Feme das Geschrei vom Seeadler, Aquila albi-

cilla, und machte mcinen Begleiter, der freilich kein Ornilhologe war,

jedoch vie! Vergniigen bei dem Jagen und Beobachlen der Vogel hatte,

aufmerksam, gab ihm in Kfirze eine Beschreibung des Vogels etc., und

siehe da! nach Umgehung einer Felswand, die uns die Aussicht ver-

deckl hatte, erblickten wir ein fliegendes Seeadler-Parchen, welches

von einem kleinern Raubvogel verfolgt und geneckt ward. Als die

Seeadler vertrieben iiber uns hinweggezogen waren , kehrte der Ver-

folger zu der Felswand zurtick und verschwand. Man denke sich meine

Freude, als ich in dem kleinen Haubvogel den vom vorigen .lahre her

mir bekannlen Bonelli's Adier erkanntc. Um diesen Adlcr nochmals

10 Gesicht zu bekommen , ruhten wir '
^ ^tunde aus; erst nach einem

blinden Schusse zeigle sich derselbe Vogel , flog eine Zcit lang umher

ond selzte sich auf eine FeL'^enspitze. Bei unaerer weileren I'nler-

Bochung sahen wir eine ziemlich beschmtitzte Hohle in der Wand, die

wir ni()glichrrweise fUr dcii Brutplatz von Ai/. BoneUii, aber nuch fUr

den von Aq. atbicUla, welches Paar ich jahrlich hier beubachtui habe,

hilten konnten. Wir beunruhigten ilah(!r den AdIer nicht, da wir

wusslen, dass wir seine Brutfelsen geTundcn hatlcn und daits wir das
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