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zieht er ein gutes Buch zu Rathe, in diesem Falle

z. B. den alien, was Lebensweise unserer Voorel

betrifft, ziemlich unfehlbaren Naumann. Dieser

sagt in seiner Naturgeschichte der Vogel Deutsch-

lands 1838, Band 9, S. 264:

,,Der Lockton, womit sich auf der Reise be-

griffene Kraniche fleissig unterhalten, zumal wenn
ihnen etwas Auffallendes begegnet, mit dem der

einzelne dem andern zuruft und dieser ebenso ant-

wortet, ist, ausgebildet — d. h. bei alten Vogeln
— ein schnarrendes Kruh oder Gruh, in der Nahe
ungemein heftig, schmetternd oder trompetenartig,

daher in weiter Feme bin nocli deutlich vernehm-
bar. Bei jiingeren Kranichen halt es einen etwas
hoheren Ion und dieser schlagt oft, so zu sagen,

in die Fisiel uber, bald wie Kriiu, bald wie Kruue
(den Ton auf das U gelegt), bald noch anders

vernehinbar und mit Buchstaben nicht gut deutlich

zu machen; zuweilen 'ilingt er auch weniger
schnarrend und dann ganseartig. ,,Die Jungen
piepen oder schiepen ; auch wenn sie erwachsen
und auf dem Herbstzuge begriffen sind, haben sie

noch keine andere Stimme, sogar bei der Wieder-
kehr im Friihjahr schreien die meisten noch Schieb
oder Y\'ieb", wahrend dann bei einigen dies schon
in den spiiteren gevvohnlichen Ton iibergeht, wo-
durch oft sonderbare Misstone entstehen. Zuweilen
horien wir von ganzen Reihen, zu 20 bis 30 Indi-

viduen, nur allein dieses schneidende Schieb, was
uns in der hier nachtraglich zu bemerkenden \'er-

muthung bestiirkte, dass die jungen Kraniche zwar
mit den Heeren der alten wandern, nber darin

meistens abgesonderte Abtheilungen bilden. Im
Friihjahr lag dies namentlich mehrere Male ganz
deutlich vor Augen." —

Die ,,neue Beobachtung'
vor 40 Jahren gedruckt! Ja
vor So Jahren schrieb, wie

mithin schon
lehr! Schon

war
noch mi

nir Herr Grunert
eben mittheilt, der alte Naumann (der Vater,

Andreas) in seiner (ersten) Ausgabe der ,,Natur-

geschichte der Vogel Deutschlands": ,,vSie (die

Kraniche) schreien etc. kirr, kurr, auch kruu; auch
habe ich ofters ein lielles Getschietsche von ihnen

gehort, besonders wenn sie Scliwenkungen machten
und ihre Anfiihrer sich ablosten." —

Also: Vorsicht in der Aufnahme und Ver-

breitung aufifalliger ,,Beobachtungen", zumal von
Personen, die nicht nachgewiesen habcn, dass sie

auf dem fraglichen Gebiete zu beobachten ver-

stehen. Freund v. Mengersen wird mir nicht iibel

nehmen, dass ich auch ihn nicht als eine Autoritat

in Bezug auf Vogelstimmen anerkennen kann, eben-

sowenig wie den Herrn des ,,aus einer Vogel-
stellerfamilie stammenden Knechtes" etc,

,,Beobachten" will eben gelernt sein aut jedem
Specialgebiet und die vielen ,Jagdgeschichten" —
ich habe hier nur die bona fide entstanderien und
verbreiteten im Auge — verdanken ihren Ursprung
wesentlich dem Umstande, dass allgemein gebildete

Jager vielfach nicht zu ,,beobachten" verstehen,

well ihnen die nur in einem von Jugend auf ge-
suchten, haufigen, unmittelbaren Verkehr mit der
Natur sich herausbildende Uebung und \^orsicht

im Gebrauch der vSinne, sowie der unabweisliche
Fonds von Vergleichsmaterial fehlt; wahrend Leute
ohne hohere Schulbildung, alsoProfessionsjager etc.

nur zu haufig sehr wenig logische Folgerungen
mit dem richtig Wahrgenommenen direct verbinden
und vermengen und dieses Gemengsel, gewohnlich
auch noch stark generalisirt, nachher als ihre

.,Beobachtung-' produciren, deren Richtigkeit, well

die sinnliche Wahrnehmung als solche richtig war,

sie sich um keinen Preis streitig machen lassen.

Ich erinnere nur daran, was fiir unmogliche Dinge
dieser oder jener Forster etc. von seinem Hunde
,,beobachtet" zu haben fest glaubt.

Gate Natur -Beobachter sind daher ausserst

selten. aus dem einfachen Grunde, well sie sehr

verschiedenartige F"ahigkeiten in sich vereinigen

miissen, deren Erwerbung bei unserer Art der

Jugenderziehung sich fast gegenseitig ausschliesst.

Wer seinen Geist an den auf unseren Gymnasien
bevorzugten Gebieten liichtig schulen will, muss
fast — und zwar in den besten Jahren seines

Lebens — seine Sinne dariiber vernachlassigen,

bedingungsweise sogar verderben; und wer mit

der Elementarschule abschliesst, vermag meistens
— d. h. wenn er nicht von Natur sehr begabt
ist — nicht wissenschaftlich scharf und correct zu

denken, zu analysiren und darzustellen!

Ausserdem ist aber die Beobachtung i. e. S.

d. W., das heisst die einzelne Wahrnehmung, in

der Regel gar nicht der Alittheilung werth, viel-

mehr nur die Abstraktion des Gleichartigen, Gesetz-

massigen aus mehreren Wahrnehmungen. Nur der,

welcher correct wahrzunehmen, zu abstrahiren und
bedingungsweise auch mit analogen oder connexen
Thatsachen aus einem reichen Wissensschatz zu

combiniren versteht, ist ein guter „Beobachter",

besitzt „Beobachtungsgabe" im gewohnlichen

Sinne des Wortes.

John Gould.

(Aus der ,,Nature", vol. 23, No. 590, 17. Febr. 1881,

tibersetzt von Herman Schalow.)

Vor kurzem hat sich das Grab iiber einem

bedeutenden Manne geschlossen. Wenngleich die

Annalen der Wissenschaft viele Beispiele von
ausserordentlicher Energie und unaufhorlicher Aus-

dauer zu verzeichnen haben — und es erfiillt mit

Stolz, dies zu constatiren — so haben sie aber

doch selten eines grosseren Erfolges zu erwahnen,

als wir ihn im Leben John Gould's finden. Nie-

mand kann auf die Reihe der Werke, welche Gould
geschrieben und illustrirt, hinblicken, ohne riick-

haltlos anzuerkennen, dass dieselben ein ausser-

ordentliches Denkmal menschlicher Thatigkeit und
Energie bezeichnen. In dem Charakter des Mannes



53

liegen die Geheimnisse seiner Erfolge. Es ist

allgemein bekannt, class er im Beginn seiner Lauf-

bahn weder Vermogen noch die geringsten Kennt-

nisse besass und doch hinterlasst er eine Reihe
von Werken, so grossartig, dass man selten ihres

gleichen wieder erblicken wird. Und selten wird

man wieder die Eigenschaften eines Naturforschers,

eines Kiinstlers und eines Geschaftsmannes so ver-

einigt linden, wie es hier der Fall war. AUes
dies war Gould in einem ausserordentlichen Grade.
Er kannte die Charaktere der Vogel wie kaum
einer seiner Zeitgenossen, und wenngleich man oft

behauptet hat, dass er zu viele Arten gemacht
hatte, so fmdet doch haufig der Monograph, der

noch einmal die Gruppen durchsichtet, dass der

Irrthum vielfach auf Seiten der Kritik und nicht

Gould's liegt. Als Kiinstler verband er mit

ausserordentlichem Konnen einen vornehmen (jc-

schmack, und dies machte es ihm, neben seinen

Kenntnissen in der Botanik, die er sich in jungen

Tagen angeeignet hatte, moglich, ciese grossartige

Reihenfolge von Darstellungen thierischen Lebens
der Welt zu geben. \'iele Spezialwerke, bei denen
die Griffel Keulemans und \\'olffs thatig waren,

wetteifern mit denen Gould's, aber im coUectiven

Sinne betrachtet, sind seine kosibaren F"oliowerke

mit den grossartigen colorirten Tafeln bis jetzt

ohne jeden Nebenbuhler. Dass er auch ein guter

Geschaftsmann war, dafiir legt der Umstand, dass

ihm seine W'erke, die er auf eigene Kosten heraus-

gab, ein nicht unbetrachtliches Vermogen ein-

brachten, den besten Beweis ab. Wenngleich er

in seinem Aeusseren ernst und zuriickhaltend, ja

zuweilen sogar schrofif war, so konnen doch die-

jenigen, welche ihn genauer und eingehender
kannten, fiir die Gute seines Herzens zeugen und
von manchem Act seiner Liebenswiirdigkeit und
seines Entgegenkommens erzahlen. Vor der Welt
verbarg er dies durch ein barsches Aeussere.
Niemand hat ihn je iiber einen seiner Mitmenschen
absprechend urtheilen horen. Riickhaltloses Vor-
wartsgehen war ein Grundzug seines Charakters,

ebenso wie eine exacte Art seine Geschafte zu
erledigen, und hierin liegt wahrscheinlich die Er-
klarung dafiir, dass seine Kiinstler, Lithographen
und Coloristen, eine lange Reihe von Jahren fur

ihn arbeiteten.

Gould war bei seinem Tode in seinem sieben-

undsiebenzigsten Jahre; im September 1804 war
er geboren. Seine Heimath war Lyma in Dorset-
shire, allein seine Eltern nahmen, als er noch ein

Kind war, ihren Wohnsitz in der Nahe von Guild-

ford. Als Gould 14 Jahre alt war erhielt sein

Vater, unter
J. T. Aiton, die Stella eines Auf-

sehers in dem koniglichen Park in Windsor und
hier wurde dem Knaben Gelegenheit, britische

^'6gel in ihrer Heimath kennen zu lernen und zu

beobachten.
In seiner Sammlung befinden sich noch zwei

Elstern, welche er als i4Jahriger Knabe schoss

und ausstopfte, und die noch jetzt anerkennens-
werthe Stiicke der Taxidermie sind und das Vor-
ziigliche ahnen lassen, welches er spater in dieser

Kunst erreichen sollte. Bis zum Jahre 1827, wo
er nach London kam, war er noch als Gartner
beschaftigt; er hatte inzwischen \Mndsor verlassen

und bei Sir William Ingleby zu Ripley Castle in

Yorkshire eine Stellung angenommen. Kurze Zeit

nachdem er nach London gekommen war, wurde
er zum Praparator des Museums der Zoological
Society berufen und erfreute sich bald der intimen

P'reundschaft N. A. \'^igors, eines der bedeutendsten
englischen Naturforscher jener Zeit. Durch ihn

wurde John Gould auch die erste Gelegenheit als

Autor aufzutreten. Vogel aus dem Himalaya
waren damals noch so ausserordentlich selten,

dass eine kleine Sammlung von Vigors fiir wiirdig

erachtet wurde in den Proceedings der Zoological

Society beschrieben zu werden. Die Abbildung
dieser Exemplare iihernahm Gould unter dem
Titel: „A Century of Birds from the Himalayan
Mountains". Zu dieser Zeit griff ein Ereigniss in

sein Leben ein, welches fur seine Zukunft von der

grossten Bedeutung war, namlich seine Heirath

mit einem Fraulein Coxen, einer Tochter Nicholas

Coxen's in Kent. Ausser ihren sonstigen Kennt-

nissen war Frau Gould eine bewundernswerthe
Zeichnerin und ubertrug die Abbildungen zu dem
vorerwiihnten Werke von ihres .Mannes Skizzen

auf Stein. Der Erfolg dieser erstcn Publikation

war so ausserordentlich, dass im Jahre 1832 die

„Birds of Europe" begonnen und in fiinf grossen

Foliobanden im Jahre 1837 zu F)nde gefiihrt

wurden. Gleichzeitig gab Gould 1834 eine Mono-
graphic der Ramphastiden oder der Familie der

Toucane und 1838 eine solche der Trogoniden
heraus. Diesen letztgenannten Vogeln schenkte

er eine besondere Zuneigung und eines seiner jiingst

vollendeten Werke war eine zweite Ausgabe der

oben crwahnten Monographie.
(Schluss folgt.)

Der Schonsittieh (Eiiphema pulcheUa).
Von Fr. Trefz.

Unter den kleinen Sittichen nimmt unbedingt

der Schonsittieh wegen seiner hervorragenden

Farbenpracht und seiner liebenswiirdigen Eigen-

schaften eine nicht unbedeutende Stelle ein. Schon
mehrere Jahre hindurch hatte ich vergebens dar-

nach getrachtet, mir Schonsittiche zu erwerben,

aber bald war mir der Preis zu hoch, bald waren
meine lokalen Verhaltnisse nicht so angethan, dass

ich sie brauchen konnte. Endlich erhielt ich von
einer Madame Perrin aus Frankreich ein Paar

selbstgeziichtetete Junge, welche etwa ein halbes

Jahr alt waren. Diese Thiere waren prachtvoll

gefiedert, flogen mit ausserordentlicher Leichtigkeit

und waren sehr wenig scheu. Leider hatte ich

mit diesem Paar ein bedeutendes Missgeschick.
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dem Westerwalde, in der Nacht vom i6. auf den

17. April 1847. Der Schnee lag iiber i Meter
hoch; auch da gingen viele der vorgenannten Zug-

vogel ein, auch da fand kein Riickzug statt.

Gar oft habe ich hier im Friihjahr bei hohem
Schnee auf Waldschnepfen buschirt (die Schnepfe

kommt hier durchschnitthch am i. Marz, oft schon

im letzten Drittheil des Februar an); die bereits

angekommenen ziehen dann in die kleinen Schluch-

ten (hier Seifen genannt), welche stets Wasser ab-

fiihren und meistens mit Schwarzerlen bestanden

sind, wo sie bei dem hohen Schnee nirgends an-

ders, als in dem offenen Graben Nahrung tlnden

konnen; wie leicht ware es ihnen, in das Rhein-

thal zuriickzukehren und doch leiden sie hier lie-

ber Hunger, als den kurzen Weg zu machcn.
Auch die Kibitze geriren sich hier anders, als

bei Husum (obgleich sie auch dort theilweise

blieben und hungerten); sie fliegen bei plotzlich

eintretenden Schneefallen in den Wiesenthalern

hin und her, iiberfliegen die Bergriicken, um in

ein anderes Thalchen zu gelangen, aber niemals

fand ein Riickzug statt. Die Zugverhaltnisse mo-
gen hier eben anders sein, als in anderen Gegen-
den, namentlich in den Ebenen, hierorts habe ich

jedoch nach 4ijahriger, recht sorgfjiltiger Beob-
achtung im Friihjahr niemals Zugvogel zuriick-

streichen sehen; dieselben kommen hier, im Ver-

gleich mit den Berichten von anderen Beobach-
tungsstationen, oft um 8 und mehr Tage friiher

an ; sie werden dann vielfach in unserer bergigen

Gegend durch spaten Schneefall uberrascht und
verhungern lieber, als dass sie den so kurzen Weg
in das stets viel warmere Rheinthal zuriickfliegen.

John Gouid.

(Aus der ,,Nature", vol. 23, No. 590, 17. Febr. 1881,

iibersetzt von Herman Schalow.)
(Schluss.)

Es ist eine sonderbare Thatsache, dass Gould,
als er den Gedanken fasste sein erstes Werk zu

veroffentlichen und sich deswegen mit verschie-

denen bedeutenden englischen Verlagsfirmen in

London in Verbindung setzte, nicht eine fand, die

den Verlag unternehmen woUte, so dass er eigent-

lich gegen seinen Willen sein Werk auf eigene

Kosten herauszugeben begann. Ausser diesen

grosseren Publicationen beschrieb Gould die V6-
gel, welche sein Freund Darwin wahrend der
Reise des Beagle gesammelt hatte und veroffent-

lichte ausserdem viele Aufsatze iiber verschiedene
Dinge in den Proceedings der Zoologischen Gesell-

schaft in London.
Wir kommen nun zu der Betrachtung dessen,

was wir als das Ueberraschendste in Gould's Le-
ben bezeichnen mussen, etwas, das in seiner Wir-
kung uniibertroffen in den Annalen der Ornitho-

logie dasteht. Ausser einigen wenigen zerstreuten

Beschreibungen alterer Schriftsteller und einem von
Vigors und Horsfleld verfassten Berichte iiber

australische Vogel in dem Museum der Linnean
Society, war iiber die Vogel Australiens zu der
Zeit, von der wir hier sprechen, wenig bekannt.
Begleitet von seiner Frau verliess Gould England
und begann nun im Jahre 1838 australische Vogel
zu studiren. Er durchforschte Tasmanien, die

Inseln der Bass-Strasse, Siid-Australien und Neu-
Siid-Wales, 400 Meilen in das Innere des letztge-

nannten Landes eindringend. Diese Reise, die

hauptsachlich dazu unternommen wurde, eine ein-

gehende Kenntniss australischer Vogel zu gewin-
nen, verdient stets als eine ganz besondere wis-

senschaftliche That bezeichnet zu werden. Die
Beobachtungen uber die Lebensweise einiger be-

sonders merkwiirdiger Arten, so iiber jene der
Hiigel bauenden Megapodius und der Lauben er-

richtenden Vogel, waren wahre Triumphe auf dem
Gebiete der beobachtenden practischen Ornitho-

logie. Nester und Eier wurden auf dieser Reise

ebenso gesammelt, wie eine ausserordentliche

Collection von Balgen , sowohl von Saugethieren

wie von Vogeln. Hier besonders zeigte sich Gould's
practische und gute Art der Praparation. Einzelne

seiner Exemplare, die vor mehr denn 30 Jahren
praparirt wurden, sind heute noch ebenso glatt und
so frisch in ihrem Aussehen, wie an dem
Tage , an dem sie gestopft wurden. Als Gould
im Jahre 1840, nach zweijahriger Abwesenheit,
nach London zuriickgekehrt war, begann er sein

grosses Werk iiber „die Vogel Australiens", wel-

ches sieben Foliobande umfasst und ihn sieben

Jahre lang beschaftigen soUte. Im Jahre 1848

wurde dieses Werk voUendet. Die Hauptbedeu-
tung desselben liegt in dem ausserordentlichen

Zuwachs unserer Kenntniss der Verbreitung und
der Lebensweise der Sturmvogel und anderer

Schwimmvogel, denen der Autor wahrend seiner

Reisen ganz besondere Aufmerksamkeit gevvidmet

hatte.

Ein Jahr nach der Riickkehr von seiner ge-

fahrvollen Reise hatte Gould das Ungliick , seine

Frau zu verlieren. Lange Zeit war er durch die-

sen Verlust vollkommen niedergedriickt. Gleich-

zeitig verlor er auch seine Sammler, welche er

in Australien gelassen hatte. Der eine von ihnen,

Gilbert, wurde wahrend der Expedition Dr. Leich-

hardt's von der Moreton Bay nach Port Essing-

ton getodtet, Drummond wurde, als er in West-
Australien sammelte, gleichfalls von Eingeborenen

ermordet, und der dritte Sammler wurde auf einer

der Inseln der Bass-Strasse durch das Zerspringen

einer Flinte getodtet.

Fiir den Eifer und die Energie, mit welcher

Gould seine Forschungen auf dem australischen

Continente ausgefiihrt hatte, legt der Umstand ein

beredtes Zeugniss ab, dass nur wenige Vogel, nur

so wenige, um einen einzigen Nachtragband zu
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fiillen, seit jener Zeit, in der Gould in jenem Theile

des Erdballs das Feld seiner Thatigkeit verliess,

entdeckt wurden.
Ein anderer Markstein in der Laufbahn dieses

grossen Ornithologen war die Herausgabe der Mo-
nographic der Trochilidae oder der Familie der Co-
libri. Diese reizenden kleinen Vogel waren lange

Zeit die Giinstlinge Gould's, welcher allmalig be-

gann, jene schone Sammlung zusammenzubringen,
welche lange Jahre hindurch die Bewunderung der

Naturforscher auf sich gelenkt hat. Aus der

grossen Weltausstellung im Jahre 1H51 Vortheii

ziehend, erhielt Gould von der Zoologischen Ge-
sellschaft die Erlaubniss, in dem Garten derselben,

in Regents Park, auf eigene Kosten ein grosses

Gebiiude aufzufiihren, in dem die Sammlung dem
grosseren Publicum gegen ein l-.intrittsgeld von
funfzig Pfennigen geoffnet war. Eine betriichtliche

Summe wurde durch diese Ausstellung gewonnen
und ebenso auch eine bedeutende Anzahl von
Subscribenten fiir die Monographic, darunter fast

alle Konigshauser Europas. Obgleich Gould die

Zeichnungen selbst entwarf (bis zu seinen letzten

Lebenstagen fuhrte er die Skizzen stets selbst

aus), so wurde doch der grosste Theil der Coli-

bris von Herrn Richter auf Stein gezeichnet , wie
derselbe dies auch fiir Goulds niichstes Werk
„Die Vogel Asien:-" that. Diese letztgenannte

Arbeit muss als eine der bedeutendsten des Au-
tOiS bezeichnet werden, denn abgesehen davon,
dass sie unvollendet geblieben ist, enthiilt sie eine

ausserordentlich grosse Menge von Artcn, die

sonst nirgend wo anders abgebildet worden sind.

Die „Saugethiere Australians", die zugleich mit

dem oben erwJihnten Werke begonnen wurden,
verdienen nach Goulds eigenem Urtheil mehr
Nachsicht, als vielleicht irgend ein anderes seiner

Werke, well es einen Zweig der Zoologie behan-
deLe, von dem Gould nie eine eingehende Kennt-
niss zu besitzen beanspruchte.

Indessen waren die Saugethiersammlungen
von seinen Reisen in Australien so gross, dass
eine Uebersicht derselben gewiinscht wurde; er

veroffentlichte daher sein grosses Foliowerk. Die
pecuniaren Ergebnisse desselben reichten an kei-

nes seiner ornithologischen VerofTentlichungen
heran. Die Typen seiner australischen Saugethiere
befinden sich im British Museum. Kaum war die

Herausgabe der Colibris beendet, als Gould's
ewig thatiger Geist einen neuen Plan fasste, die

Vogel seines Heimathlandes namlich in hiibscher
Darstellung abzubilden. Er begann die Verofifent-

lichung der „V6gel Englands".
Die Meinungen uber die Bedeutung und das

Verdienst der iibrigen Gould'schen \\'erke mogen
auseinandergehen; weniger umfangreiche VerofTent-

lichungen als die Folios, deren Format er wahlte,
um die Gegenstande besser in natiirlicher Grosse
abbilden zu konnen, mogen dem Studium beque-
mer sein, aber kein schoneres Werk als dasjenige

ist geschaffen worden, auf welches Gould, in spa-

teren Tagen, zur alten Liebe zuriickkehrend, die

ganze Fiille seines Konnens, die ganze Schwere
seines kiinstlerischen Talentes concentrirte. Die
Sorgfalt, die den Abbildungen dieses Werkes zu-

I gewendet wurde, war ganz ausserordentlich. Die
Absicht des Verfassers war, die Abbildungen der

' Vogel so zu geben, wie diese selbst in der freien

!

Natur ersehienen und besondere Miihe wurde den

; Jungen, besonders denjenigen der Sumpf- und
Schwimmvogel zugewendet. \'iele der Zeichnun-

;

gen zu diesem schonen W'erke wurden von W.
i

Hart, welcher auch alle die Flatten spaterer Werke
' ausiiihrte, entworfen und auf Stein gezeichnet.

Im [ahre 1865 veroffentlichte Gould den Text
zu seinem grossen \\'^erke iiber australische \'6gel

i
noch ein Mai in Octavformat unter dem Titel eines

,,Handbuch der Vogel Australiens". Hier wurden
die einzelnen Arten systematisch zusammengestellt.

Diese beiden Biinde sind fiir das Studium ausser-

ordentlich werthvoU. Xach der Vollendung seines

Werkes iiber „Die Vogel Englands" beschaf-

tigte Gould die P'ortsetzung seiner „Vogel
Asiens" und der Supplementband zu seinen ..V6-

geln Australiens". Im Jahre 1875 begann er ein

Werk iiber „Die Vogel von Neu-Guinea", welches
auch Beschreibungen einiger neuer Arten, sowohl
von Australien als iiberhaupt von der australischen

Region enthalten sollte. Elf Theile des letztge-

nannten Werkes sind ersehienen. Es blieb bei

dem Tode Gould's unvollendet zuruck, ebenso wie
die folgenden Werke: Eine Monographic der

Pittidae oder Liirmdrosseln der alten Welt (ein

Theil ersehienen), der Supplementband zu der

„ Monographic der Kolibris" (zwei Theile ersehie-

nen) und „Die Vogel Asiens".

Die oben genannte Liste ziihlt wohl so ziem-

lich alle von Gould veroffentlichten Werke auf,

mit Ausnahme der 1838 herausgegcbenen „lcones

avium", welches Erganzungsabbildungen zu seinen

fruheren Arbeiten, sowie Beschreibungen neuer

Arten enthalt, sowie der „Monographie der Odonto-
phorhitiae oder Rebhiihner von Amerika. Als
Erganzung zu seinen Foliowerken pflegtc er die

Einleitungen zu seinen grosseren Werken in Octav-

format zu veroffentlichen.

Vicle der oben mitgetheilten Einzelhciten aus

Gould's Leben sind den „Men of Eminence" ent-

nommcn, erganzt durch personliche Erinncrungen

des Verfassers, der viele Jahre hindurch ein inti-

mer Freund des Verewigten gewesen ist und ihn

zuerst als einen gliicklichen Forellenangler auf der

Themse kennen lernte. Seine Geschicklichkeit,

beim P'orellenfang die Fliege zu werfen, stand

kaum seiner Tiichtigkeit als Kiinstler nach. Sollte

hier eine Grabschrift fiir John Gould vorgeschla-

gen werden, so konnte dies mit den M'orten ge-

schehen, die Gould selbst anzufiihren liebte: „Hier

ruht John Gould, der Vogel-Mann". Die letzten

Worte wurden von einem alten und intimen Freunde
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Gould's gebraucht, a]s er denselben einem Ver-
wandten vorstellte. Wir wollen hoffen, dass die

Regierung, in Uebereinstimmung mit den wohlbe-
kannten Wiinschen des Dahingeschiedenen, sich

keinen falschen okonomischen Riicksichten hinsicht-

lich des Ankaufs von Gould's ornithologischer

Sammlung fur das British Museum hingeben wird
und dass sich das schmahliche Schauspiel, welches
sich hinsichtlich seiner australischen Samm-
lungen, die bis heutigen Tages unerreicht sind

und der Nation damals zu der geringen Summe
von 20,000 Mark angeboten wurden, aber in das
Ausland gingen, abgespielt hat, nicht noch ein

Mai wiederholen moge.

Die systeniatische Stellung der Laufhuhiier

(lumicidae) nacli oologisclien Merkiiialeu.

Von Oberstabsarzt Or. Kutler.

Der oologische Typus der Tiinnccs ist, so-

weit die Eier derselben bekannt sind, bei den
einzelnen Arten unter sich ein wesentlich iiber-

einstimmender, zugleich aber durchaus eigenartiger.
Mit demjenigen der Hiihnervogel hat er wenig
oder nichts gemein; auch speciell mit dem der
Wachteln ist nur bei oberflachlicher Betrachtung
eine gewisse Aehnlichkeit zu bemerken. Dieselbe
bezieht sich auf die Form (welche indessen bei

Turnix im Ganzen noch gedrungener erscheint,

zuweilen der kugeligen sich nahert) und auf den
allgemeinen Eindruck der Ijuntscheckigkeit. Alle
iibrigen ausseren Merkmale differiren.

Zunachst ist die Schale bei Turnix, obwohl
ziemlich fest, auffallend diinn und demnach das
Gewicht der Eier ein unverhaltnissmassig geringes.

Das Korn erscheint sehr fein und gleichmassig;
die fijr die Eier der meisten Hiihnervogel
charakteristischen, tiefen, auf dem Grunde liaufig

gefarbten Schalenporen werden vermjsst oder sind
doch, wo sie bei einzelnen Exemplaren auftreten,

sparsam und flach. Besondere Beachtung ver-
dient der Farbungscharakter. Wiihrend die Eier
der Hiihnervogel durchweg einfarbig oder auf
gelblichem Grunde braun gefleckt erscheinen,
findet sich bei Titmix eine dreifaclie Coloration.
Auf dem griinhch- oder blaulichweissen Grunde
stehen zuunterst feine und sehr feine olivenbraun-
liche Fleclcchen, zuweilen so dicht oder verwa-
schen, dass sie die Grundfarbe fast ganz verdecken.
Dariiber folgen, je nach ihrer tieferen oder ober-
flachlicheren Auftragung, hell- oder dunkel-asch-
graue bis schwarzliche Punkte oder etwas grossere
und in diesem Falle sparsamere Flecken, die theils

unregelmassig vertheilt, theils nach der Basis zu
haufiger und hier zuweilen kranz- oder kappen-
artig angeordnet sind. Bei durchfallendem Lichte
erscheint die Schale rothlichgelb, mit durchschei-
nenden Flecken. Der Schalenglanz ist massig oder
ziemlich stark. — Beilaufig bemerkt, wird von den

Beobachtern die Zahl der Eier eines Geleges, im
Gegensatze zu der meist viel betrachtlicheren der
Hiihner, auf 4—5 angegeben. Der Nestbau scheint

nichts Charakteristisches zu bieten. —
Wenn somit der zoologische Typus der Tiir-

m'ces eine nahere genetische Verwandtschaft der-

selben mit den Hiihnervogeln im Allgemeinen und
speziell mit den Wachteln auszuschliessen scheint,

so kann eine solche bei Vergleichung ihrer Eier
mit den bekannten, sehr charakteristischen, meist
prachtvoU (eintonig) gefarbten, porzellanartig

glanzenden der Tinamiden erst recht nicht gefun-
den werden. Ziemlich 'befremdend ist es daher,
dass desMurs in seinem „Traite general d'oolo-

gie etc.", wahrend er den in ersterer Beziehung
bestehenden Differenzc n Rechnung tragt und dem-
nach die Tnrmcidae von den Perdicidae trennt,

jene dagegen mit den Tmainidae, Otididae etc.

in einer Unterordnung seiner Gallinacei vereinigt!
— Referent kann nach dem hier Beigebrachten
diese Auffassung niclit theilen und ist vielmehr ge-

neigt, auch auf Grund oologischer Beurtheilungs-

momente sich derjenigen von Gould anzuschliessen,

welcher den Ttiniiciiiae, nacli anderweitigen Er-

wagungen, eine Sonderstellung zwischen den
Rasores und gewissen Familien der Grallatores,.

insbesondere den Charadriidae, vindicirt (cf. Brehms
Thierleben, 2. Aufl., Vogel 3, p. 118).

Ornithologische Notizen.

Von Ad. "Walter.

(Brieflich an die Redaction.)

Am 12. April reiste ich Nachmittags von hier

ab und war um 4V2 Uhr in Neustadt a. Dosse,

wo ich Freund Martins traf, der mich nach
Planitz begleitete. Beim Eintritt in's Dorf sah ich

vor dem dritten Hause auf einer Kastanie einen

Staarenkasten, in den soeben ein Staar mit Bau-
stoff flog; gleichzeitig bemerkte ich auf dem
Deckel dieses Kastens ein Ringeltaubennest und
als ich meinen Freund auf die sonderbare Wahl
der Taube fiir den Nistplatz aufmerksam machte,

erzahlte mir derselbe, dass im vergangenen Jahr
die Ringeltaube dieses Nest zu gleicher Zeit mit

den Staaren gebaut habe, dass aber leider die

Taubenbrut nicht aufgekommen sei, weil Knaben
die Eier ausgenommen haben.

Mehrere Ringeltaubenparchen bauen hier alle

Jahre in der Dorfstrasse und sieht man jetzt, da
die Baume noch ganz kahl, recht deutlich die

alten Nester.

Am folgenden Tage, am 13. April, machte
ich mich friih morgens auf den Weg nach dem
Neuendorfer Holz, einem grosstentheils aus Laub-

holz bestehenden Waldchen. Als ich dasselbe

der Lange nach durchschritten und fast an den
aussersten, mit etwa 20 Fuss hohen Kiefern be-

setzten Waldrand gelangt war, erblickte ich auf


