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Herrn Obei'-Amtmann

FERDINAND HEINE
auf Gut St. Burchard vor Halberstadt

,

deiu

bevrftlirten Henuei* von Hunst uiid ]Va(iir,

deni

unoerge^lid) roirhfamen (&ffd)aft0ful)tfr itx VII. Soljusoft-

fommlung Dcutfd)ft Ornitljologm,

I in dankbarer Erinnerung

gewidmet

treuergebenen Freiinden,
den Verlassern des Iiihaltes.
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Vopw opt.

Wahrend jener schonen Julitage , welche die deut.-

schen Ornithologeii zii Halberstadt und auf St. Bur-

chard verlebteii
,
gab es, — ausser den Versainnilungen

und wissenscliaftlicher Beschaiiung und Untersuchuug der

Schatze der Heineschen Sammlung, — audi Stunden,

welche, der Erholung und heiteren Unterhaltung geweiht,

mehrere naher befi'eundete Mitgheder zusammenfiihrten,

Vergangenheit , Gegenwart und Zukunft vertraulich er-

wagend.

Ein solches Moment war es , wo in Einem der An-

wesenden der Gedanke entstand , ein sichtbares Erinne-

rungszeichen — deni freundlichen Schcipfer jener Tage,

unsereni verehrten Gescliaftsfiihrer Heine gewidmet, —
gemeiuschaftlich als bleibendes Andenken an diese genuss-

reichen Stunden schaffen zu woUen.

Der Vorschhig wurde von den, seineni Urheber zu-

nachst befindiichen Freunden freudig begriisst: indem sie

ihre bereitwilligste Tlieihiahine an der Ausfiihrung ver-

sprachen.

Die erste Grundlagc zu einer solchen Erinnerungschrift

bot die, von Allen empfundene Nothwendigkeit dar, einen
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voUstandigeii , walireii und unparteiischeii Bericbt iiber die

soebeii dort abgehaltene Versaminlung zu besitzen; und

kleine Zugaben soUten daiin uusern Heine iiber Lieblings-

themen seiner ornithologischen Musse begriissen. Der

Herausgeber des „Journal8 fiir Ornithologiu" war erfreiit,

dasselbe zur AufnaLme der liierzu bestiniiiiten literarischen

Beitrage, diircli Veraustaltung eines „Extralieftes", darbieten

zu konnen; und so entstand denn, unter seiner freund-

lichen Verniittelung , dieses bescheidene Denkmal der Er-

innerung an jene heiteren und gliicklichen Tage, deren

Nachhall ini Geiste und Herzen Derjenigen, welche diesel-

ben niit verlebten , niemals verklingen wrd.

Mit Riicksicht aber auf diesen, unserein Gefuhle

theueren Zweck der Schrift und auf diese ihre Bedeutung

wolle zunachst unser Heine selbst, ebenso wie der ge-

neigte Leser, das Gegebene mit Nachsicht freundlich

empfangen.

Dresden, den 1. October 1853.

Dr. Ludwig Reichenbach.
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Bericht
fiber die VII. Jahresversammlnng der deutschen Ornitho-

logen-Gesellschaft.

Vom Heransgeber.

In Folge des, auf der letztjahrigen Versamnilung zu Altenburg
gefassten Beschlusses und der, von dem zeitigen Lokal-Geschaftsfuhrer,

so wie in den lelzten Hefteii unseres ^Journals fijr Ornithologie'- erlas-

senen AulTorderungen , hatte sicli zur diessjiihrigen Versammlung in

Halberstadt seiir erfreulicher Weise eine gesleigeite Anzahl von

Tlieilnehmern eingefunden. Die meisten waren in dem, fiir die Zusam-
menkunfte bestimmten Hotel de Piusse , (bei Spendeliii am Domplatze,)

abgesliegen ; andere , dem Lokal - Gesciiaflsfuhrer nalier befieundele,

wohnten als Gaste desselben auf seinem, hart an der Sladt liegenden

Gute SI. Burchard.

Am 11. Juli, des Abends 8 Uhr, fanden sich in dem Ver-
sammlungslokale bereils zwanzig und einige Milglieder zur iiblichen

Vorversammlung vereinigt.

Herr Ober-Amtmann Heine eroll'nete dieselbe durch eine Anspra-

che, in welclier er die Versammelten herzlich willkommen hiess, und

sie schliesslich aufl'orderte : zunachst die Wahlen eines Vorsilzenden

und eines Protokollfiihrers, zur Leitung der Gescliafte fur die Dauer

der Versammlung, vorzunehmen. Bei der Abstimmung hieriiber durch

Stimnizeltel wurden gewahll : Die Herren Geli. Ralli Liclitenstein
aus Berlin zutn Vorsilzenden, Hofrath Reichenbach aus Dresden zum
stelherlrelenden Vorsilzenden, und Dr. Harllaub aus Bremen zum
Prolokollfiihrer. *)

Unler dem nunmehrigen Vorsitze des Geli. Rath Lichtenstein
wurde das Programm fur die Tage der Versammlung berathen und fest-

gestellt , und die Anmeldung der zu haltenden V'ortrage, nehst Einzeich-

nung derseiben durch den Protokollfuhrer , bewirkt. Gegen 10 Uhr
wurde die Versammlung geschlossen.

Ei-Mte SilziiiiK, am 12. Juli des Morgens. Anfang nach 9
Uhr. Herr Geh. Rath Lichtenstein erolfnet dieselbe durch eine

kurze, eindringliche Ansprache, in welcher er die zur Fijrderung der

Wissenschaft Versammelten herzlich begriisst, vor zu grosser Specia-
litat in den Vortriigen warnt und zu bestimmter, knapptr Fassung der-

seiben, als H'iinschenswerth und zweckmassig, aulfordert. Hierauf trug

Hr. Pastor W. Thienemann eine schrifllicli abgefasste, zur Einleilung

dienende Ansprache vor. (Slehe den Anhang zum Berichte, Nr. 1.)

Dr. Harllaub sprach iiber die Ornithologie Westafrika's. Seine

Hittheilungen bilden deu allgemeinen Theil zu einer vollstiindigen sy-

*) Das \un Li.l/.lercni verfasste I'rololioll isl dem lietercnleii dieses vuri Dr.
II. guiig>l mitgelheill, und gegenwarligem Berichte zum Grunde gelegl wordcu,

Juun t. Oniilli. , I. J>lir|., tbii, Exlrl'H<fl J
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noptischen Ornitliologie Westafrica's , die er zur demnachstigen Ver-
offentlichung in unseiem Journale beslimmte.

Baron v. Homeyer spracii hieiauf fiber die Mauser der Vogel,

iiamentlich der Sumpf- iind Wasservtigel , als Beweis gegen die Schle-

gersche Annahme von blosser Verfarbung. Es wurdeii vorgelegt: Li-
mosa in der Friihlings - 11 a u s e r , und eirie grosse Anzaiil von Enten

in den verschiedenen Uebergangskleidern , nanientlicli Exemplare von

Anas glacialis u. v. a. Von dem Hrn. Vorlragenden wurden beson-

ders die folgenden Gesichtspunkle hervorgehoben

:

1. Bei vielen Vogeln, wo Sclilegel die Mauser laugnet, finde

dieselbe unzweil'elhaft Stall; so z. B. bei den jungen Waid- und Feid-

hiihnern ini Herbste, bei den alien Sirand-, Wasser- und Sumpflaufern

im Friihiinge. Gleichzeilig wurden iiberzeugcnde Beweise vorgelegt:

z. B. ein der Heine'scben Samnilung einverleibter Tetrao telrix mas

juv. und Liinosa melamira all, bei welchen beiden die Mauser durch-

aus nichi abzulaugnen ist.

2. Die Verschiedenartigkeit der Mauser in Hinsicht auf die Dauer

und Jahreszeil. Wasservtigel , namenllich Enten, mausern theils nach

Alter und Geschlecht, theils nach Jahreszeit und Wilterung langsanier

oder schneller, friiher oder spaler; ja , es Irelen zur Winlerszeil forni-

liche Pausen ein. Hierzu komnit noch : dass die Feder in winterlicher

Jahreszeit keine Blutkiele treibt , daher das Auffinden derselben in

der dichlen Federdecke viel Sorgfall erfordert. Von der Langsai.ikeit

des Federwechsels kann man sich einen BegrilT machen, wenn man be-

denkt , dass derselbe bei vielen Tauchenlen vom November bis in den

Mai hinein, folglich ein halbes Jahr hindurch, beobachtet worden ist.

3. Da , wo iiberhaupt ein Verfarben des Gefieders Stall findet,

trilt dasselbe an den hierbei belheiligten Federn stets gleichzeilig
ein: was audi urn so erkliirlicher ist. well die Ursachen, welche diess

bewirken, gewiss gleichmiissig auf alle Federn einwirken. So z. B. bei

Cannabina, Linaria etc.

4. Ein wirkliches Nachwachsen einer Feder, welche bereits ab-

gestanden ist, d. h. abgeriebene Riinder zeigt, IrifTl nie ein. Anders

ist es mil manchen sehr langsam wachsenden besonders langen Federn,

z. B. bei den niiinnlichen Trappen. Diese Federn wachsen allerdings

wiihrend des ganzen Winters allmiihiich fori. Strenge Kalte halt zwar

das Wachslhum zuriick; sie vermag es jedoch nicht ganz zu unler-

drilcken.

Herr Pfarrer Bald am us kniipfle hieran die Bemerkung, dass er

im lelzten Friihiinge bei Mascicapa atricapilla und albicoUis eine

theilweise Erncuerung des Gefieders bemerkt habe, und dass diese Er-

neuerung des Gefieders zuniichst an der Biirzelgegend anfange.

Hierzu bemerkt von Homeyer, dass das Clima auf die Mauser

einen Einfluss zu liben scheine: indem dieselbe in verschiedenen Ge-

genden nichI in derselben Zeit und Weise slatlfinde. Auf den Vor-

schlag des Herrn Vorsitzeuden, Geli. Rath Lichtensteiii, welcher auf die

neuesten Arbeilen iiber diesen Gegenstand in dem soeben erschienenen

Hefte (Nr. 4) des Journals fiir Ornithologie verweist, wird die weitere

Erorterung desselbeu vertagt.
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Hofralh Reichenbach legte hierauf die neuesten Forlsetzungen

seines ailsemeineii Werkes iiber die Vogel
,

„vol Istandigsle Na-
turgeschiclite der Vogel aller Welti lieile" vor, welclie fol-

gendc Giuppen enliueiten: Sittinae , 45 Abbildungen auf 7 Tafeln;

Anahaliiiae , 48 Abbildungen auf 10 Tafeln; Dendrocolaptinae . 58
Abbildungen auf 13 Tafeln; Furnarinae, 43 Abbildungen auf 9 Tafeln;

so wie Certhinae. 293 Abbildungen auf 45 Tafeln. - Derselbe macbte

hieibei darauf aufnierksam, wie die Nalijriichkeit der von ihm befolgten

Anordnung sich bis in das innerste Delail der Familien eistrecke und

durcli den Augenscbein sichtlich bewijlire. Die Slellung der Gruppen

und Gatlungen miisse in einem wabrbaft natiirlichen System e im-

mer den allgemeineren Classificationsstufen in der Weise enlsprechen,

dass im Einzelnen die Hindeulung auf das Ganze sich reflectire. Wenn
z. B. die grosse und naliirlicbe Cohorte der Spahviigel, „liwestiga-

tores', in die Familien der Eisvogel, Bienenfresser, Spechte und Kuk-
kuke, j.Alcedineae , Meropiiiae , Scansoriae und Lecirost)-es'\ zer-

falle: so sei bierin erstens die Familie der Eisvogel die typische; die

der Bienenfresser im weilern Sinne, also mil Zosterops u. s. w. , eut-

spreehe der zweilen Coborle , Trepidatores. den diinnsebnabeligen Sing-

vogeln; die der speclilarligen Scansoriae den Eniirleatores oder Co-
niroslres . zu denen auch die Corcitiae gelioren; die Kuckuke endlich,

oder die Lecirostres , der vicrten Cohorle , den Riiplatores, was jeder

Jager bestatige, welcher unsere Kuckuke mit dent Sperber vergieiche.

Zweilens zeige sich aber auch in den Unterabtheilungen. - wie das

friiher bei Bearbeilung der beiden erslen Familien, der Eisvogel und

Bienenfresser. detaillirt nacbgewiesen worden, — dieselbe Reprasenla-

lion der Familien . und in den Tribus oder Stamnien derselben. Ebenso

wie dorl A. Ispidinac , typische Eisvogel, B. Ualci/oiii/iae , Bienen-

fresser-Eisvogel. C. Ceryliiiae. Speclit-EisviJgel , U. Dace Inn iiiae, Kuk-
kuks - Eisvogel , dann unter den Bienenfressern A Caraciinae , Eis-

vogel-Bienenfresser, B. Apiastriiiae . typische Bienenfresser, C. Gat-
biilinae. Spechl-Bienenfresser, und H. PhUedoiiiiiae, Kuckuks -Bienen-

fresser vorgekommen waren: so triile auch die drilte Familie A'cfH/,sw7'ae

in den vicr Slammen A. Siltiiiae . Eisvogel - Speclile , B. Cerlliiinae,

Bienenfresser-Spechte, C. Picinae , Speclil-Spechle oder typische Gat-

lungen, und D. Biiccoiii/iae . Kuckuks-Spechle auf. Und deren Bich-

tigkeil werde , gleichsam wie durch mathematisclie Probe , dadurch er-

wiesen: dass audi diese Stiimme wiedcr in Gruppen zerfallen , vvelche

wieder den Tribus oder Stammen in gleicher Weise relalorisch enl-

sprechen. So z. B. fanden sich in dem Slanime A. Si/liiiae: a. Sitliiiac

yenuinae , typische Baumkleber; b. Aiiahuliiuie . den Cerlliiiiiiie fund

oben den Men/piiiae) enlsprechende Baumkleber: c. Denitrocoluplhiae,

den Picinae enlsprechende Specht-Baunikleber oder Bauinliacker; end-

lich d. Piirnarinae , den Bucconinae enlsprechende, zuni Theil sehr

dickschnabclige Baumkleber. Feriier B. Cerlliiinae: a. Dacninae. mil

Relation auf Sitlinue und oben Alcedineae . also Baumkleber-Baumliiu-

fer; b. Cerlhiinue nerae , eigenlliche Baumliiufer; c. Trocliilinae,

Spechtbaumliiufer uder Blumeaspechte mit Spechlorganisalioii der Zunge,

1«
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d. Upupinae, Kuckuks - Baumlaufer , welche unler sich durch die

Gruppen a. germinae, /?. Promeropinae, y. Epimachinae, d. Neotnor-

pliinae dieselben Relationen gebeii, wie die eigenliichen Certhiinae durch

ilire a. Dicaeiiiae. (S. yenuinae, y. Neclariniinae, d. Arciclinotlierinae.

Weiin diese, von dem Verfasser beaibeiteten Gatlungen unler die aller-

schwieiigsten dcr ganzen Classe gehorteii , so sprach sich bei dem Cir-

culiien der Abbildungen unler den Anwesenden die Erwartung aus,

dass mil diesem Hiilfsmitlel kiinflig die Bestimmung so verwickeller

Formen in den Museen bedeulend erleichlert werden diirfle. In zweck-

massiger M'eise fanden sich die alteslen Typen in ihrer Bedeulung be-

wahrt und helerogene Formen in der sorgfalligen Weise, in welcher

alle neueren Ornilhologen arbeiten, gesonderl So treften vvir bei Gat-

lungen wie Synallaxis , welche zu einer wahren Pollerkammer gewor-

den sind , neben den reinen Vorbildern (S. ruficapilla Vieillots etc.)

die gesonderlen Typen : Leptustliemira aegithaloides, Batlimidura se-

taria elc. ; Lepioxijura i-ii/icauda, cimiamomea etc., Asthenes snrdida,

Phacellodomus nififroiis , Melanopareia Maximiliani und lorqiiala,

Craiiioleiua ulbiceps von ihnen gelrennl. Als vom typischen Anaba-
fes guianeitsis zu sondern war Homonis lophotes. crislatvs und ery-

throplillialiiiiis. Oxyurus spinicaiida und seticauda, Aiiloiuolus f'errvgi-

nolenlus und der neue erythroblephanis abgebildet. Von den achten

Dendrocolaples wurde noch geschieden : Lepidocolaptes sqvamatus,

Wagleri, lenuiroslris . leucogasler und Soiileyelii. CUidoscopiis Per-

rotii und Temmincliii. Die Funiarinae begrcnzten die neue Gruppe

Amaurotis iiigrirapdla. poliocephala, atricapilla und die seltene su-

perciliaris (Dc)idrocolapl. ///('jrJ aus Paraguay, endlich die Hartlaub-
sche Gatlung Rhodinncichla rosea. — Die Cerllnitiae erhieiten unter den

Dacniiiae: Chloropliaiies atricapilla, unter Dicaeinae: Microchelidon

hirimdinacea , unler l^ectarinimae: Chalcomiira ametliyslina, criien-

tata , iiataleiisis . sviiegateiisis . Staiigeri , Adelberti. siiperba. Lepto-

conia Cab. . als Pllanzenname, tral, mil Beibehaltung aller iibrigen Gat-

lungen von Cab an is, als Nectarophila auf. Aideinonia vereinte die

unzerlrcnnlichen Arlen ciiprea und Tacazze ; Cosineteira equcs und Car-

melitci fiiliginosa. Kiiclilnridia rcctirostris und Leucnclitnridia rerti-

catis beruhelen auf selir eigenlhijmlichen, zur Zeit noch isoiirten Formen

;

wahrend die Aracliiiotherinae die ziemlieh helerogenen Typen Arach-

nocestra crassirnslris . vropygkilis , loiigirostris, dann Arachnoraphis

flarireiitris , simplex, aniiala , Novae Guineae und robusta in ihrer

besonderen Gruppe vereinten.

Hr. Plarrer Baldamus slellle hierauf den Vortragenden sehr

ernstlich zur Rede iiber die Vierzahl seines Systems und sprach aus:

er konne sich von der Gellung derselben nichl iiberzeugen. Hofrath

R. erwiederle hierauf: er habe immer die Erfahrung gemachl, dass zur

Beurtheilung einer derartigen Arbeit eines Andern , insbesondere eines

umfassenden Systems , dreierlei erfordert werde, urn im Stande zu sein,

ein Urtheil iiber dasselbe giiltig zu fallen. Diess sei : 1 ) eine allge-

meine philosophische Anschauung, welche klar zu machen vermoge,

a) iiber die Bedeulung der Natur, als des ewig sich harmonisch Ent-
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wickelndeii , welches in dei- Gesamintheit imiiier die Bedeutung und Be-

ziehung aut' einzelne Tlieile harmonisch bewahrt, und dann b) iiber die

Bedeulung eiiics Nat ii r systems, welches die Aul'gabe hat, als Ab-
bild dieser harmonischen Eiilwickluiie und dieses harinonischen . immer

relalorisch gcgliederleii Zusaninieiiliangcs zu erscheinen, also das in der

Nalur Gegebene , und iiiclit etwas durch die Phantasie Hineingelegles

darslellen zu miisseu. Ein analoges Verhaltniss sei bei jedeni Kunsl-

werke gegeben, welches seine Bedeutung als solches vei'liere , sobald

die Harmonie der Theile, welche eben in dem giossen goltlichen Kunst-

werke , in der JN'atur, ihren erhabenen Typus gefunden hat, nicht klar

vor Augen zu treten vermOge : d. h. sobald die Erscheinuns und Ver-

bindung der Theile nicht in ihrer Nothwendigkeit fiir das Ganze erkannt

wiirde. 2) Gehore zur Bel'ahigung lur ein solches Urtheil : eine vor-

urtheilsfreie Anschauung der freniden Arbeit, und jene so sellene Nach-
giebigkeit und wahrhall christliche Hingebung, welche die Scliopfung

eines Andern wiirdigt, d. h. die ihr zu Grunde liegendcn Ansichten

wirklich lesen. oder, dal'ern sie vorgetragen und ausgesprochen wer-
den, sie wirklich horen und in sie eingehen, also das von ihm Gege-
bene nicht absichllich ignoriren oder bereits vor einer unparlheiischen

Priilung widerlegen zu wollen , — eine Eigenschaft, welche sich nur

da flnden kdnne, wo die JN'eigung zur Bekampfun? durch leidenschaft-

lichen Widerspruch nicht bereits die Oberhand iiber die Anerkennung
Anderer gewonnen babe. 3) Endlich gehore dazu : eine unil'assende,

bis in das Detail durchsreifende Sachkenntniss, um die gegenseiligen

Relationen der mannigfaltigen Objecte begreifen und fassen zu kbnnen.

In Bezug auf diesen dritten Satz sei es eine ganz gevvohnliche Erfah-

rung , dass fur Faunislen die Emplindung der Nothwendigkeit eines Sy-
stems, welches die mannigfaltigen Glieder einer ganzen , iiber den wei-
ten Erdkreis verbreiteten Classe harmonisch vereint, gar nicht exislire,

sondern fiir sie etwas vollkomnien Fremdartiges sei. Sie lebten fort

und fort in der Tauschung, in ihrem Lande, in den Umgehungen ihrer

Stadt oder ihres Dorfes . ein System zu haben; und sie bekiimmerten

sich selten um die grossen Beziehnngen, welche aus der Mannigfaltig-

kelt des Formenreichlhums einzelne Glieder in ihre Fauna gesendet hal,

deren Bedeutunij als Keprasenlaiiten und gleichsam als Abgeordnete
soldier Familien sich nur aus einer Gesammtkenntniss der Faunen des

gan/.en Firdkreises klar anschauen liissl. In so einseitig beschriinktein

Bcslreben werde z. B. die Manlelkrahe zu den Kriihen, und der Kra-

nich zii den Beihern gestellt. — Das Princip der X'ieizahl in der ani-

malischen i\atur sei von Aristoleles bis Oken riclitig erkannt wor-
den; und wenn alle \'crsuche der Franzosen, die Vierzahl der VVirbel-

thierklassen durch eine fiinlte. der Monotremen oder der gleichsam nur

Embryonen gebiirendcn Benlellhiere zu vermehren, in ihrer Einseitigkeit

zerfallen und durch das iMkennen der wahren Kelationen berichligt worden
Bind : so wiirdc audi liculc noch die Notliwendiakeit vorliegen, die vier

Classen der WirheltliiiMC . wic die Nalur sie sclbst giebl , also Fische,

Amphibien, Viigel und Saugethiere, ancrkenncn zu mcissen. 1st diess zu-

gegeben, so kann audi die weitere Eintheilung dieser vier Classen nur
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dein entsprechend , d. li. naturgemass und d. Ii. wieder dem Princip der

Naturbedeulung congruent, also rein wissenschafllich, in ihre Gliederung

sich nur immer wieder auf das Ganze beziehen uiid in jener VIerzahl

vorschreilen. Deiin oline solche Bezieluing auf das Ganze , ohne Rela-

tion jedes Gliedes zuni Ganzen, ohne Repriisentalion der Typen, ohne
stete und feste , sich durch die malhemalische Probe als nothwendig

bewahrende Verltellung aller einzelnen Glieder, bleibt alle Sysleniatik

ein Spielwerk Kir miissiae Liebhaber, und den unablassigen Veranderun-

gen tagiieh anders gelaunter WilHtiir unterworfen : weil ihnen die

Empfindung der Nothwendigkeit einer ..Na t urp ro be", d. h. einer

Nachweisung der harnionischen Verkeltung. sranz frerad ist, wie die

Geschichte der Wissenschaft und der Systematik augenscheinlich und

ausfiihrlich durch zahllose Beispiele beweisen.

Um zwolf Uhr wurde die Sitzung geschlossen : da die Zeit von

12 — 2 Uhr zur Besichligung der reichen , vvohlgeordneten ornilhologi-

schen Saminlung des Herrn Geschaftsflihrers Heine festgeselzt war. Die

Versammhing begab sich daher zu dem Zwecke nach St. Burchard, und

kehrle gegen 2 Uhr zur Mittagslafel in das Versamnihingslokal zuriick.

Nach eingenommenem gemeinscliafllicheni Mahle wurde eine Aus-
(lucht nach den hekannten, durch ilire malerisclien Aussichten auf den

Harz und (be Sladt Hall)ersladt beiiebten Spiegelsbergen gemacht,

und kehrle die Gesellschaft Abends in ihre Standquarliere zuriick.

Kiveite j^KzuiiK- Millwoch, den 13. Juii. Beginn nach 9
Uhr l>lorgens. An Stelle des, in Folge dringender Berufsgeschafle be-
reils wieder abgereisten Geh. Rath Lichtenstein ubernalim Herr

Hofralh Keichenbach, welcher bereils in der Vorversammlung zicm

slellvertrelenden Vorsitzendeh gewahit worden war, nuninehr fiir die

librigo Dauer der Versamnilungea den \'orsilz. Derselbe beklagte die,

wegen zu I'rlihzeiliger (vor den akademischen Ferien) erfolgter Ver-
sammiung nothwendig gewordene Abreise seines Vorgiingers , eines der

ersten Begriinder einer wissenschafliichen Ornilhologie in Deutschland

;

und er bcgrilssle die Gesellscliafl niit dem Danke fiir das in ihn ge-
selzte Verlrauen und mil der Bille, ihm dabei ilire Nachsicht zu Theil

werden zu lassen. In Anerkennung der Wichligkeil der von ihm iiber-

nommenen Pllichl, die Geschafte der Sitzungen und die Debalten zu leiten,

spracli er zugleich den Wunsch und das teste Vertraueu gegen alle

Anwesende aus: dass jeder Einzclne auch ferner jenen sireng parlamen-

tarischen Takt und jene humane, leidenschaflslose Rijcksicht auf die

Mitlheilungen jedes Andern an den Tag legcn werde. welche allein ge-
eignet seien . einem wissenschaflliclien Vereine die ihm gebiihrende

Wiirde zu crhallen und sowohl im Angesichle seiner selbst, wie der

Fernstehenden ihm dieselbe zu sichern.

Zunaelist machte der zeilige Secretair der Gesellschaft, Pfarrer

Bal damns, die Mitlheilung, dass die Diplome zur Einhandigung an

die Milglieder ausgefertigt seien, und regie die Frage wegen Erlheilung

von Ehren-Diplomen an: wobei er vor Allen Sr. Hoheil, den regieren-

den Herzog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha , im Hinblick

auf dessen Verdienste um die Wisseoschaft und namentlich auf Hocii-
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desselben grosse Vnrlicbe fiir die Oinilhologie, ziim Elirenmitsliede der

Gesellscliaft vorscliliifj. Die Walil wurde einstimmig angenonimen. Hier-

auf brachle der Vorsilzende, Hofratli R ei cli e nba cli . die Gebriider

Jules und Edouard Verreaux zu Paris in Vorschlac; mid motivirte

diesen Anlrag durcb nahere Mlltlieilung- iiber das grossartige cornmer-

zielle Elablisscnient dicser Henen , so wie iiber die Verdieiiste dersel-

beii urn die Ornithologie und sonslige Nalurwissenschaft. (Siebe Anhang,

Nr. 2.) Ferner warden zu Ehrenmitgliedern vorgeschlagen durch Dr.

Harllaub: die Herren Pucheran zu Paris, J. Cass in nnd Dr. Wil-
son zu Philadelphia, Gould in London; durch Pfarrer Baldamus: Prinz

Charles Lucian Bonaparte zu Paris; und durch Referenten: Prof.

H. E. Sirickland in Oxford. Sammtliche Vorgeschlagene warden

oline Widerspruch geviihlt.

Hierauf sprach Prof. Nauinann uber einen neuen , von ihm B-n
teaetos leiicvnis benannten, von Sarepta an der Wolga eingesandteg

Raubvogel, und legle die von ihm geferligte, sehr gelungene Abbildun-

desselben vor. ") Prof. Nauinann zeigte ferner ein zweites, in Frank-

reich erlegtes Exemplar von Fiiligiila Homeyeri nebst Abbildung vor,

und sprach seine Ansicht dahin aus : dass hier vvohl keine Art, sondern

bloss eine Verbaslardirung zu vermuthen sei.

Pfarrer Baldamus liess einige in Spanien gesammelte Vogel her-

umgehen , unter denen besonders ein Piirchen von Erithacus Moiissieri

von besonderem Inlerespe war. **)

Herr Alfred Brehm verlas ini Auftrage seines, am Besuche der

Versammlung verhinderlen Vaters , des Pastor Brehm, einen Auf-

salz iiber die Mauser und den Federwechsel der Vogel, — gegen die

bekannle Ansicht Schlegels. Der Farbenwechsel durch Mauser wird

an ganzen Reihen vorgelegter Balge, namentlich von jungen Vogein im

sogenannten Herbstklcide. nachgewiesen. (S. Anhang, Nr. 3.^

Der Vorsilzende nieinte hierauf: dass liber diesen Gegenstand be-

reits ein gauzes Jahr hiudurch Vieles gesagt und geschrieben worden
sei; dass Allen vorliege , wie sowohl fiir Schlegels Ansicht, als fUr

das Gegenlheil wahrscheinlich das Beste durch die erfahrensten Orni-

Ihologen bercils gcgeben sei, und dass Beispiele in Menge fiir beide

Ansichten beigehracht worden seien. Es wolle ilini aber scheiuen, als

ob eine eieenlliche Enlscheidung des fraglichen Punkles durch ein

weileres Forlschreiten auf diesem Wege schwcrlich gefundeu werden

k6nne. Auch bier sei die Erklarung eiiier Lcbeiiserscheinung wohl nur

auf dern Wege der reinen Beohachlung des Lebeiis selbst erfassbar.

Man mogc also die gauze Organisation der Fcder und ins Besondere

die Entwicklung derselben. nach dem Irelflichen Vorgange von Nitzsch
in seiner Plervlographie . erst schiirfer anatomisch und physiologisch ins

Auge fassen , hierauf die analogen Erscheinungcn in der Entwickelung

•) Keferent wiril weiler liintcn Eiriiges iilier diesen iiileressanlen Vo(;el hci-

brinn;en: iiiiinerUlirh ziir Iicsliili',nnij; der, von ilim .snitirt verriiulheten Identitiit

dess(;ll>en mil /titfro nifiinis Hiij)[».

•*) Heterenl i»i der Aiisichl, (lass die Art iiberwiegend mil den Wiesen-
• chniatzern vcrwandl sei und dalicr, Irol/. ilires ruliien Scliwan/.es, nichl

Erithacus (sc. Uutiallfi .'), sondern Pralinroh Moussicri genaunt werden mtisse.
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aller Oberhautvegetation, d. h. auch die Enlwickelung der Haare, Bor-

sten , Stachein, Schuppen iind Schilder. sorgfallig vergleichen. So
werde man vielleichl einen sicheren Boden gewiniien, auf dem man ein

fesleres Gebaude Uber jenes Thema aufbauen konne: eine Aufgabe, auf

welche vielleicht keiner der Anwesenden durch wirkliche, lange fort-

geselzte Beobachlung schon jetzt liinlanglich vorbereitet sein diirfle. Da
alle Anwesende damit ubereinstimmten, so wurde nun weiter zui' Tages-

ordnung geschritlen.

Hofrath Reichenbach legl ein Preisverzeichniss verkauflicher

chilesischer Vogelbalge vor, und bevonvortel dasselbe in der Kiirze.

Dr. Kjarbolling aus Kopenhagen berichtel iiber den ralhselhaften

Mergus anatarivs Eimbeck's , den mulhmaassliclien Bastard von Anas
clangiila und Mergvs albelhis. Er erkennl in dem Vogel eine wahre,

unverkennbare Tauchente , welcher er den Namen ^Anas (ClangulaJ

meigoides" beilegt, und zeigt ein von ihm anfgefundenes, zweites Exem-
plar vor. An diesen, in der That merkwurdigen Vogel kniipft sich ein

Austansch verschiedener Meinungen, welche aber die Entscheidung der

Frage, ob das vorliegende Exemplar eine selbstandige Art oder ein

Bastard sei? zu keiner vollslandigen Eriedigung brachte. Fiir letztere

Annahme ausserten sich namentlich Prof. Naumann, v. Home ye r,

Oberanitm. Heine und Dr. Harllaub, welcher Letztere schon in dem
bisherigen so vereinzellen Vorkommen des Vogels den Beweis findet,

dass derselbe nur ein Bastard sein konne. Gegen diesen Grand macht

Referent geltend, dass Ost- und Central - Asien Gegenden seien,

welche noch manches Neue bringen konnten, wie sie es bisher mehrfach

ebenfalls nur vereinzelt geliefert batten. Hofr. Reichenbach fiihrt

als Besliiligung dessen den Regnlus modestvs an , welcher lange Jahre

hindnrch auch nur in Einem Exemplare bekannt gewesen sei, sich aber

dennoch als gule Art bestaligt babe. Er verweist ferner auf das fruher

sellene Vorkommen von Mvscicapa parra und anderen Arten. Schliess-

lich halt er den vorliegenden VOgel, seinen charakteristischen Kenn-
zeichen nach, fur iiberwiegend zur Gattung Clangula hinneigend , und

seine Gellung als eigene neue Art fiir wahrscheinlich.

Fur die Moglichkeit einer Verbastardirung generisch verschiedener

Gatten. welche von Hr. Hauptm. Kirchhoff in Frage gestellt wird,

aussert sich zunachst Dr. Hennecke ini Allgemeinen , und Hofr. Pan-
nier, so wie Prof. Naumann fiir diesen speciellen Fall: da sie lier-

g}is albeUiis und Anas clangula zur Winterszeit haufig ungezwungen
beisamnien, in engerem Verkehre gesehen haben. Pfarrer Baldamus
fiihrt als Thatsaehe die Beobachtung des Herrn Forstrneister von Ke-
gel ein im Oldenburgischen iiber die Begattung zwischen iWerf/wi ;ner-

ganser mas und Anas clangula fem. an. (s. Naumannia 1 ^53, S. 224.)

Gegen die Idenliliit des von Dr. Kjarbolling vorgelegten E.xem-

plares mit dem Mergus analarius Eimbeck ausserten sich, unter Her-
vorhebiing der Verschiedenheilen, die Herren Oberanitm. Heine, Prof.

B 1 a s i u s und v. H o m e y f r.

Fernere Beobachtungen , so wie Untersuchungen iiber den inneren

Orgauismus, auf die auch Pastor W. Thienemann hindeutete, stelllen
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sich als beBonders wUuschenswerth zur schliesslichen Erledigung der

zweifelhafteii Punkte heraus.

Pastor Paessler schildert in eindringlicher Weise die traurige

und bediirftige Lage. in welcher Leopold Sc lira der, welcher zum
Behufe des Sammelns von Naturalien nach Griechenland gegangen isl,

sich mil seiner Familie befinde, und bittet die Versammiung dringend

um Unterstiitzung desselben. Der Vorsitzende, Hofr. Reichenbach,
meinte: Herr Schrader habe sich dadurch, dass er noch gar Nichts von

sich habe horen lassen , grosse Unzufriedenheit bei seinen Bekannten

zugezogen; und er holTe, dass Beitrage fiir ihn gewiss williger und

reichlicher fliessen wiirden. wenn er wieder einige Beweise von seiner

Thatigkeit gabe. Pfarrer Bald am us schlagt, nach einigen personlichen

Behauptungen in Bezug auf Schrader, im Interesse -der koslbaren Zeit"

einfach die Zeichnung von freiwilligen Beitragen vor. Dem wurde dann

auch wahrend der hierauT angeselzt gewesenen halbstundigen Erholungs-

pause von verschiedenen Seiten nachgekommen.

Nach dem Wiederbeginne der Sitzung berichtet zunachst Herr

Fritsch aus Frag iiber seine ornithologische Reise in Ungarn und dem
Banale. (S Anhang, Nr. 5.) Hierauf legt er die erste Lieferung seines

Werkes iiber ,die Vijgel Europas'" vor, fiir welches hier auf den vor-

Jaufigen Berichl iiber dasselbe, im II. Jahrgange des Journales fiir Or-
nithoiogie, verwiesen wird.

Dr. Hellmann aus Gotlia legt einen jungen, in Thiiringen beim

Neste geschossenen Falcn peiegrinus vor, welcher durch seine gerin-

gen Grossenverhaltnisse , so wie durch seine Farbung, sehr an F. pe-
regri7wides Temm. erinnert: so dass er wohl irrthiimlicher Weise leicht

dafiir gehallen werden konnte.

Hofr. Reichenbach sprach hierauf iiber die systematische Be-
deutung und Sleliung des merkwiirdigen Nachlpapageies , Strigops ha-
bropiilns, aus Neuseeland. (S. Anhang, Nr. 6.) worauf die Sitzung nach

1 Uhr Mitlags schloss.

Der gastfreundlichen, Tags zuvor wiihrend der Mittagstafel an sammt-
liche Versammelle ergangenen Einladung des Herrn Local -Geschaftsfiih-

rers Heine folgend. fanden sich die anwesenden Ornithologen eine

Stunde spiiter ins Gesammt als Giisle wieder auf St. Burchard, der Be-
silzung des Ober-Ainlmann Heine, vereinigt, um in Gesellschaft mit der

Familie des zuvorkomnienden Wirlhes und anderen, von demselben ge-
ladenen Notabilitiiten der Sladt in gliinzender Tafeliunde einige wahr-
hafl gemiilhliche Stunden in frtihiichem Einklange zu verleben. Heilere

Scherze, Toaste und Gesange. untersliitzt durch ein im angrenzenden

Parke aufgestelltes Mililar-Musikclior , wiirzten das Mahl und werden in

ihrcm Gesamnileindrucke bei alien Anwesenden die Erijinerung hinler-

lassen : dass nebcn <len liijheren ernsten. wissenschafllichen Genilssen der

Sitzungen die auf St. Burchard verlcblen Stunden unbestritten den

Glanzpunkt des geselligcn Beisammenseins der diesmaligen Jahres-

versammlung bildelen. Nach aulireliobener Tafel begab sich die Ge-
sellschaft in den Park, um daselbst den Kallee einzunehmen. Ueberall

blldeten sich zwanglose Gruppen zu fernerer Unterhaltung und Bespre-
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m
chung. theils in der schattigen Kiihle prachtiger Baumgruppen , theils

auf den Irefflich sclionen Rasenteppichen , oder in den schmuckreichen,

sorgsani gepfleglen Blumenpailien. Auch die ornitliologische Sammlung
wurde nun wiederholt in Augenschein genonimen ; ebenso die iimfassen-

den, in jeder Bezieluing musterhaflen landwirlhschaftlichen Einrichtungen

und grossartigen Fabrikgebaude. Ueberall bekundeten sich die seltne

Umsiclit und vjelseitige Sachkenntniss des Besitzers: so dass jeder der

Beschauenden, je nach seiner Neigung, sich in dem ihn vorzugsweise

ansprechenden Zweige auf das Vollslandigste bel'riedigt fand. — Schon
neigte sich der lange, schone Julitag slark zu Ende, als die Glieder der

Gesellschafl sich allmahlich, voll der anijenehmslen Erinnerungen an St.

Burchard und dessen gastfreundlichen Besitzer, verabschiedeten.

Dritte iind letzte Sitziaiiic, Donnerstag, den 14. Juli.

Beginn gegen 9 Uhr Morgens. — Uer Vorsitzende, Hofrath Reichen-
bach, spricht zuvorderst sein aufrichtiges Bedauern iiber das bereils

herannahende Ende der diessjahrigen Versammlung aus , mit einem freu-

digen Hinblicke auf die bisherigen, wissenscbaftlichen und gesellig hei-

teren Ergebnisse des freundlichen Beisamnienseins der Mitglieder der

deutschen Ornilhologen-Gesellschaft. Er hob dabei unter Anderm her-
vor, wie besonders die Herren Oologen auch die Zeit ausser den

Sitzungen eifrig benulzl halten, urn ihre mitgebrachten zahlreichen Ob-
jecte zu gegenseitiger Anschauung zu bringen , die Ansichten dariiber

auszutauscben und zu vereinen. Wie hierdureh die wissenschafllichen

Resultate der diessjahrigen Versammlung, eben so wie der vorjahrigen,

erfreulich vermehrl wordenwaren: so sei es nur wiinschenswerlh, dass

auch iiber dergleichen oologische Versammlunaen kiinftig besondere

Prolokolle gefiibrt und den zu erwartenden Berichten einverleibt wUr-
den. *") Im Hinblicke darauf aber, dass immer die Wissenschaft der

eigenlliche Zweck und deren Fijrderung das eigenlliche Ziel solcher

Vereinigung sei, machle der Vorsitzende den Vorschlag, die heutige

Versammlung ausschliesslich der Wissenschaft zu widmen: da sie fiir

dieses Jahr die letzte sei und noch so schatzbare Miltheilungen ver-
schiedener Mitglieder vorlagen , deren vollstandigste Erledigung doch
wiinschenswerlh sein diirfte. Hierauf begriisst derselbe Hr. Prof. B la-

si us aus Braunschweig und freuet sich. durch Anwesenheit desselben

die Krafte der diesjiihrigen Versammlung noch auf so erfreuliche Weise
vermehrl zu sehen.

Herr Pfarrer Bal damns, zeitiger Sekrelar der Gesellschafl, ergriff

hierauf das Wort zur Ablegung des Rechnungsberichles , Beslimmung
des nachsljahrigen Versammlungsortes u. s. w, Der Herr Vorsitzende

*) Alls (lei-, am zneilen Silzuiigslase , .Morgens 7 Uhr, Slall gehabten oolo-
gischeii Zusuinineiikunl'l, isl als von wisseiiscliafllichein Interesse zu erwiihnen : dass
Herr Conservator Moritz Schiilz cin zu Poni|ieji aiisi^egralienes Ei von Ihis fal-
cinellus vorzeigle, welches norh ^ollkonimeii gut erhalten war, auch seine na-
liirliche, inlensiv griine Farbung nicht verloren hatle. Hr. J. Hoffmann legle
9 Kuckukseier vor, deren eins im Neste der FrinqiUtt cannabina gefunden war.
Von den librigen 8 stammten 4 aus Kestern der Sylvai ruhetida ^ 2 aus denen
der Sylvia hypolais, 1 aus dem Neste ^on Sylvia trochilus und 1 aus deni des
Accentor moauhris.
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ausserle hiergegen die Aiisicht : dass alle nicht unmittelbar zur Wissen-

schaft gehoripe iNebendinge und geschaftliche Angelegenlieiten , wie

eben die Wahl des kuiifli£en Versaimnliingsorles u. dgi , I'iiglicb der

Besprechung walireiid der Millagslal'el zugelheilt werdeii miicbten. Herr

Pfarrei' B a I d a m u s widerselzle sich diesem Vorscblage heftig, naiinle

denselben eineii Eiiigrilf in die Slalulen. schliig. unter Berut'ung auf den

von vielen Seiteii dafiir ausgesprochenen Wunsch und auf den dorthin

einladenden Hr. Dr. Hellmann. ilie Sladl Goth a als nachsten Ver-

samnilungsort und den Anfang Juli als Zeit der Versanimlung vor. Un-
geachlet der wiederliulleii Vorstellungen des Vorsitzenden, dass ja alle

solche Mitglieder. velclie niit I'niversitaten in amilicher Beriihrung ste-

hen. um diese Zeit am Ersclieinen verlrindert waren, und dass nament-

lich der. aus diesem Grundc leider sclion wieder abgereiste Geh. Rath

Li c li t eiist ei n, so wie er selbst, in diesem Jahre wahrend des aka-

deinischen Cursus hallcn Urlaub iiehmen miissen , was nicht fiiglich zu

wiederholten Malen geschehen konne, — sollte der Tag der Versamm-
lung dennoch der so zeitig angesetzte bleiben : weil Herr Pfarrer Bal-

danius die Erndte als ein Hindorniss einer spateren Berufung angab.

VVaJirend die An"esendeii sihwiegcn , begann Herr Pfarrer Bal-
damus einen detailirlen Kechenschaflsbericht abzustatten, dessen Irrun-

gen er hinlerher wiederholt berichtigte. Herr v. Honieyer machte

daher den Vorschlag: dass es zweckmassig sein werde , die Rechnungs-

ablage des vergangenen Jahres jedesmal bei dem Beginne der nachst-

folgenden ^'ersanlmlung verlesen zu lassen. Mil dieser Ansicht waren

die Anwesenden sammllich einverslanden, und wurde so die Angelegen-

heit bis auf Wtiteres vertagt. *)

Hierauf erfullte Referent den, ihm von der Versammlung mehr-

seitig gewordenen Auftrag, eine Auswahl seltnerer, europaischer und

exotlscher Vogelbalge aus den grossen, bisher noch nicht zur Aufstel-

lung gekommenen Vorrathen der Sammlung des Herrn Geschaftsfiihrers

Heine vorzulegen. Unter den europaischen erregten besonderes In-

leresse ; Pariis cyanevs in schonen Evemplarcn ; Sylvia caligata Licht.,

die spatcrhin. (wie Referent schon anderweitig nachgewiesen hat,) von

Eversmann als S. scita wiederum bescbrieben worden ist; Sylvia icte-

rina Eversni. . nee Vieill. = Pliyllopneiisle Etersmanni Bonap. Letz-

tere Art crklart Prof. INaumann als nahe verwandt niit der, fiir die

Naclitrage zu seiner Naturgeschiclite der Vijgel Deutschlands abgebil-

delen Meisner'schen sylreslris: wiihrend Prof. Blasius die Geltung der

ersteren , und Pfarrer Ba I dam us die der letzleren, als gate Species

hezweifelii. I'nier den vorgelegten c\otischen Biilgen befanden sich

namentlith verscliiedene neuc. zur amerikauischen Gruppe der Tyran-
ninen gehorigen Arten. Die von deni Referenten iiber diese Gruppe

*) Zii einer {icordiieten Darlcf^tiiiir sainiiilliclier Eiriniifinien und AusgHben
der fjesellscliafl wiclirenil der ielzlen Jalire, welclie den .Slalcilen ziirolge ledig-

lich Saelie des Ca^sircrs der (lesellfcliafl ist. diirl'le l.el/.lcrer tier Celesenheil der

naeli.Hlen .!allren^'e^naInIIllnIl'..' eine iini so passendere tielejjenln'it linden; da nls-

dann audi die \V'alil[ieriode des j;e),'cnvvarlij,'en Vorslandes, sauinu der des Se-
cretiirt und Cansirerii, aliKelaufen iti , luiHiin die Uetiergabe und Neuwahlen be-

vordehen.
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gemachten Bemcrkungen miissen einer spgteren Gelegenheit vorbehalten

bleiben. *)

Herr Dr. Hart la ub liest einige, zur Miltheilung in der Versamm-
lung an den Geschaftsfuhrer Heine eingegangene, fiir die Fortsetzung

der Zeitschrift ^Rhea" bestimmle Beobachlungen des Grafen C. Wod-
zicki iiber die schwirrenden Rohrsanger: S. locusteUa, flutiatilis und

luscitiioides. (S. Anhang, Nr. 7.)

Der Herr Vorsitzende verliest dann eine , von Hr. G. Wer-
mann in Altenburg eingegangene Anfrage an die Versammlung: „Was
hat es fiir eine Bewandlniss niit den so genannten Wachtauben?" Ueber

die Griinde des bemerkenswerthen Wachens einzelner Hauslauben iiber

Nacht auf freiem Felde , in weilerer Entfernung voin Taubenschlage,

aussern sich niebrere der Anwesenden. Professor Naumann bestaligt

zunachst aus eigenen Erfahriingen die Thatsaclie; die Griinde seien ihm

jedoch selbsl fraglich geblieben. Hr. Hofrath Pannier hat dergleichen

Tauben des Morgens nach dam Schlage zuriickkehren gesehen; es wa-
ren fast immer einzelne iibrig gebliebene Gatten eines getrennten Paares,

weiche die andern Tauben wahrend der Nacht nicht im Schlage leiden

wollen. Herr Kratsch hingegen ist dariiber anderer Meinung. Er

beobachtete namlieh drei Jahre hindurch eine gepaarte Taube, weiche

allabendlich auf das Feld hinausQog und des Morgens aulfallend schnell

wieder zuni Schlage hineinstiirzte. Wurde sie jedoch wahrend der Nacht

auf deni Felde geslcirt, so kehrte sie dann sofort zum Schlage zuriick.

(Die Frage ist somit noch nicht abzuschliessen.)

Pfarrer Baldamus macht, im Anschiusse an die Beobachlungen

des Grafen Wodzicki iiber S. locusteUa etc., einige Miltheilungen

iiber ein, von ihm nielirere Tage im Zimmer lebend erhaitenes Mannchen
von S. locusteUa. Dasselbe erwies sich ziinkisch und lyrannisch gegen

seine anderen befiederten Stubengenossen : wahrend es schon eine halbe

Slunde nach seiner Gefangennehmung, noch dazu in Gegenvvart von Zeu-

gen . eineii Mehlwurm aus der Hand frass. Es lieble diese Speise iiber-

haupt so sehr, dass es an deren spalerem iibermiissigem Genusse starb.

Hofrath Reich en bach theilte folgende Erfahrung iiber Acroce-
phalus turdoides mit : Im Monat August des vorigen Jahres findet er

beim Nachhausekonimen in seiner Arbeilsstube ein schones Exemplar
dieses Vogels in einem Kafige; und ein beiliegendcr Brief seines Freun-

des Geh. Rath Carus meldet: dass ihm dioserYogel aus dem Garten in

das Zimmer zugeflogen sei , und er urn dessen Beslimmung nebst An-
gaben iiber seine angemessene Pflege bilte. Wiihrend Hofr. R. sich zur Be-
antworlung hinselzt . tritl ein Beamier herein, welcher ihm mehrere

Papiere zur Durchlesung und Unterschrift vorlegt , so dass er den Vo-
gei nicht sogleich weiler beachtet. Inzwischen liisst sich ein Geriiusch

*) Die zeitweiiige Niclitventirentjichunfj eigener lieitrage glaubte sicli Der-
selbe um so melir zur Pfliflit niacben zu miissen, dn in Folge der so erfreulichen,

vielseitigen Tlieilnahnie fiir gegenutirtige Erinnernngschrift die gewiinsclilen I3ei-

triige (iir dieselbe so reichlich eingelaufen sind, dass der fiir das Ganze beslimmle
Rauni ohnebin schon zur .\ufnalime einiger sehr schatzenswerthen Arbeilen .\n-

derer leider nicht hinreicht. Dieselben werden aber soforl in den nachslcn
Nummern des Journales fiir Ornithologie zur VcrOfTenllichung gelangen.
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hbren , wie ein Fall , und der Vogel ist verschwunden. Man vermulhet,

er werde durch eines der ofTenen Fenster entflogen sein. Jedoch wer-
den die Fenster jelzt geschlossen; und bei der Wiederliolung des Ge-
rausches findel sicli der Vogel in einen Sloss von Papieren hineinge-

krochen und so eingezwangt, dass er niclit oline Abheben derselben

befreit werden kann. Unler Beachtung dieser seiner Neigung, in

dunkleni Rauine zu leben, und bei Nachtigallenfutter. wurde das Exem-
plar gliicklich Uberwinterl , halte seinen eigenlhiimlichen Gesang sehr

oft horen lassen, und lebte zur Zeit noch. Die schone Ausbreitung des

Schwanzes babe recht lebliaft an Anabates und die niit letzterem ver-

wandten Formen erinnert. welche nnter den Certhiinae die Rohrsanger

wieder vertriiten.

Herr Postsecretar Pralle bericbtet uber einige oologiscbe Curiosa

und legt Eier zur Ansicht vor. In eineni alien Schreiadler-Horste fand

Derselbe, ausser einer kleinen, elwa 14 Tage alten und von ihren

Alten gepflegten Gabelweihe , zugleich ein faules Ei , welcbes wahr-
scheinllcb von AquUa naevia berrilhrte. In eineni zweiten alten Schrei-

adler-Horste, ganz am Rande desselben, fand Hr. P. ein Ei von Ciconia

nigra, welches die Spuren von den Fangzahnen eines Marders trug.

Die alien Vogel hatten also wahrscheinlich den Marder vertrieben, aber

hicrauf auch das Nest verlassen. Ein Nest von FringiUa chloris mil

4 Eiern enthielt als fiinftes ein Kuckuks-Ei. Letzteres unterschied sich

im frischeu Zustande durch seine lebhaft blaugriine Fiirbung sehr von

den andern Eiern, spiiter (nach erfolgtem Vcrblassen) jedoch weniger

aulTallend. Ein anderes Kuckuks-Ei, aus dem Nesle einer Ca/omo/ier/)e

arundinacea . wich gleichfalls von der Farbung der andern Eier des-

selben Nestes ab. Hr. Pralle fiihrt diese Thatsachen als Abvveichung

gegen den Erfahrungssalz an . dass die grosste mbgliche Uebereinstim-

muns der Kuckuks - Eier mil den Eiern des Nestes, in welches der

Kuckuk das Ei hineinlegt, zu herrschen pflege.

Herr v. Homeyer liesl hierauf einen, zur VeriilTentlichung im

.Journale fiir Ornithologie" bestimmten Aufsatz des Herrn Grafen Wo-
zicki: .,zur Forlpflanzungsgeschichte des Kuckuks. •" (S. Anhang, Nr. 8.)

Bei der hieran sich anschliessenden Besprechung des Gegenstandes

bring! der Herr Vorsitzende. Hofr. Reichenbach. zuniichst Beobach-

tungen Newmann's in England zur Sprache, denen zufolge ein gewisser

und nicht unbedeutendcr Grad von Mutterliebe beim Kuckuksweib-

chen allerdings vorhanden ist. Herr Prof. Naumann bestatigt diese

Beobachlungen zum Theile aus eigner Erfahrung; und Herr Dr. Luca-
nus aus Halberstadt fijhrl, ;ils weitere Bestatit>ung den von ihni beobach-

teten Fall an: dass ein Kuckuksweibchen sich oll'enbar iingstlich und

vol! multerllcher Besorgtiicil in der Umgcbung eines Baunies aufgehal-

len babe, in dessen cnger llohlung sich ein junger, hungernder und

nach Nahrung schreieiider Kuckuk eingeschlossen belaud.

Als Grund gegen das Sclbstbriiten des Kuckuks fuhrl Herr Pastor

W. Thienemann ins Besondcre die langsame Entwicklung der Eier

im Eierstocke an , und beziehl sich auf einen von ihni beobachteten

Fall, wo er ein zum Legen reifes Ei im Eierstocke eines rothbraunen
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Kuckuks vorgefunden habe. fS- Anh. , Nr. 9.) Herr v. Homeyer deutet

hierauf als Giund davon an ; dass die Kuckuke vorziiglich grosse be-

haarte Raupen fiessen , dalier nicht geeignet seien. den Jungen die fiii-

dieselben passende Nahrung, kleiner gliiller Raupehen, zu bielen, deren

Herbeiscliaffung in der eiforderlichen iWenge geiade solchen kleineren

Sangern iind sonstigen Ernahrern jungcr Kuckuke weit leichter gelange.

Heir Fiitsch aus Piag Iheilt eine Beobaclitung mil, wo ein so

in einer H oh lung eingeschlossener Kuckuk nocli spat im Winter von

Rothkehlchen gefiitteit wurde. [Herr Kratsch bemerkt bei dieser

Gelegenheit, dass er junge Blaumeisen (Partis coenileus), denen mulh-

niaasslich eines der Eltern verungliickl war, ausser von dem iibrig ge-
bliebenen anderen zugleich von eineni Parus pahisiris aufTiiltern gese-

hen habe.]

Herr Pfarrer B a 1 d a m u s sucht nachzuweisen , dass das Kuckuksei

den Eiern derjenigen freniden Viigel ahnlich sei, in deren Neste es

gefunden werde; und er stelit als Regel bin, dass bestimmte Kuckuks-

weibchen bestinimt gelarbte Eier gevvohnlich in bestimmte Nester legen.

,Die Ausnahme mache eben die Regel." (!?)

Herr Prof. Blasius bemerkt: er habe Kuckukseier total abwei-

chend von den andern im Neste liegenden Eiern gefunden. Herr Hoff-
mann ist gleichfalls fiir lelzlere Behauplung.

Der Vorsitzende, Hofr. Reichenbach, fasst die bisher niitge-

theilten Ansichten referirend zusammen und fragt: ob die Zahl solcher

Beobachtungen , wie die Herren Hoffmann und Pralle sie mitgelheilt hat-

ten, — dass eben die Kuckukseier den Eiern der Vogel, in deren

Western sie gefunden «urden, unahnlich gefarbt oder gezeichnet «aren,

—

vielleicht gross genug sclieinen mochte, um nachzuweisen: dass die

Aehnlichkeit als Gesetz nicht begriindel werden kijnne? Die Aehnlich-

keit sei indess jedenfalls eine der allerinleressanteslen Erscheinungen

in der Ornithologie: uni so mchr, da das geheime Gesetz einen gehci-

men , fiir die Erhallung der Art bestimmten Zweck andeuten niiisse. Es

sei aber nun an der Zeil, die wissenschaftliche Frage zu stellen und

durch Beobaclitung zu ermilleln : I) ob ein Kuckuksweibchen sein Ei

den Eiern derjenigen Viigel, deren Nest ihm zugiiiiglicli sei, uiibewussler

Weise zu assimiliren vermoge? oder 2") ob wirklich Ein und dasselbe

Kuckuksweibchen imnier gleicligefarble und gezeichnele Eier lege, und

sie ferner imnier nur in die Nester einer und derselben Vogelart lege?

Die Ursache des Nichlbriitens und der langsamen . erst nach liinge-

ren Intervallen slatllindenden Entwickelung der Kuckukseier sei wohl

nicht der Genuss grosser Raupen, die ja auch von anderen, selbst
briitenden Viigeln verzehrt wiiiden : walirend von deni Kuckuke, (wie

die mikroskopische Untersuchung des, zu seiner Zeil bewunderlen Pelz-

iiberzugs in seinem Magen hinliinglich gelehrl habe,) auch klcine Rau-
pen genossen wiirden; darunler vorzugsweise die von Liparls salicis

und Kohlraupen. Als weilere Wahischeinlichkeit fiir diese Erkliirung

deutet der Herr Vorsitzende auf die muthmaassliche Polyandrie der

Kuckuksweibchen hin. Hierauf zeigt er der Versammlung an, dass ihm

soeben, wahrend der Verhandlungen iiber diesen Gegenstand, von Re-
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ferenten im Auftrage des Herni Dr. Gloger ein von Letzterem ver-

fasster Aufsalz: ,.Haiiplsaclie uiid Nebensacliliches an der Fortpflanzungs-

weise der kuckuksarligen ^'ugel", zur Mittheilung ubergeben vvoiden sei.

Der Vorsilzende spracli seine Freude darilber aus, darin. wabrend die

Ansichten der Anwesenden iiber diesen wiclitigen Gcgenstand nocb ge-
tbeilt und unentscbieden seien. eine Seile dcsselben bereits durcb die

Feder eines Manues bearbeitet zu vvissen, von dessen anerkanntem Ta-
lente fiir treue, unbefangene Beobachtung wobi eine allseitige Lcisung

der Frage zu erwarlen sei. In Betracbt der Kiirze der Zeil bielt es der

Vorsilzende jedocb fiir geeigneter, die Veriesung des Aufsalzes fiir jetzl

auf sich beruhen zu lassen: was ja urn so eber gescbeben kdnne, da

derselbe zur deninachsligen Veroffentlicbung ini ^Jonrnale fiir Ornitho-

logie" bestininit sei. *)

Bei dieser Auzeige ninimt der Herr Vorsilzende auch die Gelegen-

heit wabr, urn sicb des, ibm von Seiten meln-erer Mitglieder gevvor-

denen Auflrages zu entledigen, die Angelegenbeit der ornithologischen

Journalistik zur Sprache zu bringen. iN'ach einer bislorischen Darlegung

komnit er zu der Ansicht: dass es eben so gerecbt, als wunscbenswerth

sei, dass der ersle Begriinder derselben, Hr. Dr. Thienemann, Her-
ausgeber der .Rbea", aucb ferner an der Bearbeilung derselben Tbeil

nehtnen luoge; oder es mochte, im Falle eine Trennung zur besseren

Forderung erwiinscbler sei und forlbesteben solle, auch die „Rbea"
wiedererscheinen: da fiir sie gleicbfalls nocb schiilzbare Mitlheilungen

vorlagen; wie denn z. B. soeben von dein Herrn Grafen Wodzicki ein

interessanter Aufsalz fur sie eingesendet wordcn sei, welcben die Or-
nithologen vielleicbl wiirden entbebren miissen, wofern nicbl einer jener

beiden Vorschlage sich realisirte. HerrPralle bericbtet, dass ibm Hr. Dr.

Thienemann brieflicli die Hoflnung gemacht babe; die Rhea werde nach

Beendigung seines Werkes iiber die Fortpflanzung der Vogel fort-

erscheinen. **)

Herr Pfarrer Baldamus schnilt mil Hefligkeit und in auffalliger

Erreglheil dem Herrn Vorsilzenden wiederholl das Wort ab , und ver-

langte die Beseitigung der Besprechung des Gegenstandes, als nicht

hierher gehorig, u. s. w. Dr. Thienemann habe ihm die Herausgabe der

Naumannia Uberlassen; und er selbst habe dem Jour n ale fiir

Ornilhologie .Nichls in den Weg gelegl." (? !J Kr ruft den, bis

dabin iiber die gesammte Angelegenheit ruhig scbweigenden Referenten

und den eben eingetrelenen jelzigen Verleger der Naumannia , Herrn

Buchhiindler C. Hoffmann, zu Zeugen darilber auf: dass ihn nur das

Inleresse der Wissenschafl, dem er, frei von jeglichcni Eigennulze,

gar manches Opfer gebrachl babe, bei Griindung uiid Forlfiihrung seiner

•) Derselbe ist niiulerweile in Nr. 5 des Journiiles aljgedruckl. Er jjildet

den Anfang einer Keilic von Bcmerliungen iiher die gejiiiininte Frnge, fiir de-
ren Korlselzun^cn jinf ilie fol^^cnden Nnnitnern des .luurntiles verwicsen wird.

••) Seildcni liat Herr \)r. iliicneiuntiti, welclier .sciioii seil dem Entstelien

des Joirrnak's ftir Ornilhtdngie deinselhen seine Tlieilnalinie ziiijesiclierl lial, dem
Heferenlen niclil lilrih;> den lucr erwalinteii Ani'^at/. <]es llr. (iraf \N'odziclii , son-
dern auch iioch cine Arbeit seiner eigencn Kcder, zur VerOirenllichnng fiir das

Journal zugesandt. Ueide Aul'salze linden sich dnher weiler hinten abgedruckl.
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Zeitschrift geleitet habe, u. s. w. Der Herr Vorsitzende wahrt, in ruhig

gemessener Weise und unter stiller Zustimmuiig der Versammelten , die

parlamentarlsclie Ordnung: iiidem er die, in der Auslassung des derzei-

ligen Herrn Secretars vorgekommenen Personliclikeiten riigt. Er be-
zeiclinet die Unlerbrechung und versuchle Worlentziehung als unparla-

mentarisch und als eben so tyrannisch , wie jenes gewaltsame Einschieben

des Rechenschaftsberichles und das, zu Anfange der Sitzung erfolgte

Abbrechen der Besprechung tiber die Walil des Tages fiir die nachste

Jahresversammlung.

Hierauf gab Hr. Pastor Zander eine Uebersicht der europaischen

Pieper (AnthusJ und sprach sich gegen die Trennung dieser Gatlung in

mehrere aus. Anihus ceivitivs erliennt er als gute Art an, welche sich

stets durch die gefleckten langen Unterschwanzdecken charakterisire.

Exemplare verscliiedener Arten warden herumgereicht. (S. Anhang, Nr. 10.)

Hr. Prof. Blasius sprichl sich fiir die Gleichartigkeit von A. cer-

vinus und pratensis aus, wie er gleichfalls die Trennung von A. rupe-
stris und aqiiatictis, nach Beobachlung vieler E.xemplare, als Arten be-
zweifelt. Namentlich halt er die Weibchen und Jungen von A. cervi-

tius und pralensis fiir nicht unterscheidbar, mithin die beiden Arten fiir

identisch.

Hr. Frits ch bemerkt: dass A. rufigularis s. cervinus niemals

in Bohmen beobachtet worden sei. Hr. Pastor Baldamus fiihrt an,

dass wenigstens die Eier beider Arten ganz verschieden seien. Refe-
rent ist entschieden fiir die specifische Unterscheidung beider Arten.

Er bemerkt, dass cervinus elgentlich ein ostlicher Vogel und seine

geographische Verbreitung eine andere sei, als die des pratensis. Das
vergleichsweise nur vereinzelte Vorkoramen von A. cereimis in Deutsch-
land weise auf Griinde bin, welche sich spater als sehr naliirliche kla-

rer wiirden darlegen lassen. Das haufige Vorkommen des Vogels in

siidlichen Landstrichen, namentlich in Syrien und Nord-Ost-Africa, seinen

Winterquartieren, ist bekannl. Wollte man densclben desslialb

etwa fiir eine siidliche Art, Abart, oder Ausfarbung des pratensis halten,

so diirfte allerdings das neuerlich feslgestellle Faktum, dass er in Lapp-
land br lit end gefunden worden ist, wohl in lioheni Grade befremden.

Erklarlich wird dieser Umstand aber sofort, wenn man A. cervinus

als ostliche Art, und als einen dorl bis zu hiiheren nordlichen Breiten

hinaufgehenden Brutvogel, betrachtet.

Hr. Prof. Blasius macht die Mittheilung, dass Limosa terek,

welche von ihni haulig um Archangel beobachtet worden ist, im Jahre

1843 auch bei Braunschweig geschossen worden sei. Der Vorsitzende,

Hofralh Reich enbach, kniipft hieran einige Bemerkungen Uber die

Gattung Terekia, welche sich im Sysleme zuniiehst an Limosa anschliesse.

Herr von Homeyer liest einen, nach erfolglem Vorlrage in der

Versammlung, fiir den Referenten zur Veroffentlichung bestimmten Auf-
satz des Hrn. Grafen Wodzicki iiber Muscicapa parca vor. (S. An-
hang, Nr. 1 1 .)

Herr Inspector Rammelsberg aus Berlin theilt hierauf mit, dass

Muscicapa parva in der Nahe von Berlin gefangen worden sei ; ebenso
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ein Weibchen von Fringilla erylhrina: und dass beide StUcke sich in

der Sammlung des Hrn. Fiirsten Bog. Radziwill befaiideii.

Hr. Dr. Hartlaub erwabnt eiiier biiefliclien Mittlieiliing des Grafen

W d z i c k
i

, nach dessen Beobachlung Panis biaimiciis kleine Schiiecken

fresse. Fregilus graculus sei , Nachrichten aus England zufolge , dort

im Aussterben begiilTen.

Der Hen- Vorsitzende, Hofrath R ei cli enba ch , scliliesst mit einer

allgemeinen Bemerkung iiber das morphologische Verhaltniss der Feder

zu den entsprechenden Theilen anderer Thieiklasscn.

Hr. von Homeyer tragi auf Eriediguiig der Berathung iiber die

nachste Versammlung an. Das Ergebniss stellt hierauf die Sladt Got ha
als nachstjahrigen Versammiungsoi-t , nnd den d ritten Dins tag im

Monat Juli als den ersten Sitzungstag der kiinftigen Zusainmenkunft,

fast einstimniig fest.

Der Herr Vorsitzend e schllesst, da sich auf dessen wiederholte

Aufforderung Niemand weiter zum Worte meldet, die Sitzung uin 1 Uhr

Mittags mit einer kurzen Schlussrede, und erkiart die VII. Jahresver-

sammlung der deutschen Ornithologen-Gesellschaft I'iir gesclilossen.

Unter Leilung des Geschiiflsfiihrers, Hrn. Ober-Amtmann Heine,
und des (leissigen, antiquarisch-historischen Chorographen von Halberstadt

und der Unigegend . Herrn Dr. Lucanus, wurden hierauf der merk-
wiirdige Dom , so wie die vortrelTliche Gemaidesammiung und anderen

Kunstschatze des Herrn Domherrn von Spiegel, in Augenscliein ge-
nommen.

Urn 2 Uhr fanden sammtliche Anwesende sich noch einmal zu ge-
meinschafllichem Miltagsmahle ein. Wahrend desselben sprach der Herr

Vorsitzende ini Nainen der Geseilschaft einige Worte des Dankes fiir

die zu Halberstadt iiberhaupt, ganz besonders jedoch im Hause ihres

wohKvolienden freundlichen Geschaftsfiihrers , des Herrn Oberamtmann
Heine, und durch seine Vermittelung, dieser Versaminluna: zu Theil

gewordene Aufnahme und fiir die mannigfalllgen wissenschaftlicheii Ge-
niisse, welclie derselbe ihr auch ausser den Stunden der Versainmlungen

in seineni herrlichen Museum, und die geselligen Freuden, die er in so

vieifacher Weise ihr in den gastlichen Riiumen von St. Burchardi be-
reilet hatte. Er dankte ferner dem Herrn Dr. Lucanus I'iir die auf-

opfernde Miilie, welche sich dieser gefallige Kunstkenner gegeben hatte,

der Versammlung die Schiitze der Kunst zuganglich zu machen und durch

sein kundiges Wort zu beleben. Er dankte auch alien den hochge-

stellten Mannern. den verschiedenen Behiirden und den Aerzten, welche

die Versammlung durch Ihre Gegenvvart verherrlicht hatten. An die

Mitglieder richtete er Worte des Abschiedes, welche anerkannten , wie

jeder Einzelne zu dem schonen Resultate des Beisa?nmenseins milge-

wirkt hahe, und wie sehr zu wiinschen sei , dass die einzigen Tropfen

von Sehmerz, welche in den nunmehr geleerten Becher der Freuden sich

gemischt haben, das Vermissen manclies hochgcschiitzten Milgliedos der

Geseilschaft. in Gotha nicht wieder geschmeckl werden mitchten. Hierauf

dankte deV Herr Vorsitzende fiir das, von den Anwesendcn in ihn ge-
setzte Vertrauen, und bat um Nachsiuht, im Falie er, wie er wohl fUhle,

Joura f. UrDilk., I. Jllir| IgM , IIllU>-Uef> 2
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nicht den Anfoiderungen Aller geniigt habe. — Sein Werk dieses Jah-

res habe der Verein nunmelir beendet, und jetzt folge das Uriheil.

Er zweifle nichi, dass die Bericlite iiber diese Versammlung selbst aus

der Mille des Vereins diHeriien wuideii; doch liabe er das Veilrauen,

dass Leideiischaft uiid Parlheilichkeit fern bleiben werde, urn den be-

rielitenden Federn iiur Walirheit enlfliesson zu lassen. Desslialb sei es

erfreulich, dass der Verein, ahnlich wie alle hohere Organismen , be-

reils doppelle Organe besitze, und dass das Wahre von den Ohren-
zeugen selbsl gepriift werden kunne, Und so wiinsche er denn znni

Absehiede; dass alle Anvvesende, und nocli viele Andere, so Gott wolle,

recht Viele, unler der Aegide eines die Wissenschaft speciell kennenden,

aclitenderi und befordernden Furslen einander im nachsten Jahre heiter

wieder hegriissen mochlen.

Nacii aufgehobener Tafel reisle ein Theil der Milglieder sofort mil

den nachsten Bahnzugen ab: walirend die noch zuriiekbleibenden zunachst

die, im IJesitze des Herrn Dr. Lucanus belindlichen Schalze der Kunst

mit Befriedigung muslerlen , die von deniselben gehaltenen Brieflauben

in Augenschein nahmen , und sich hicrauf nach Si. Burchardi begaben,

uni die daselbsl ausgeleglen, von verschiedenen Naturalienhandlern ein-

gesandlen , zahlreichen kauflichen Vogelbalge zu niustern , und je nach

Bedarf die passenden Sliicke fiir sicli auszuwahlen.

So bildete St. Burchardi noch nielirere Tage hindurch den Sam-
melpunkt der Zuriickgebliebenen und der, von kurzen Ausflugen nach

deni nahen Harze noch einnial Zuriickkelirenden. In diesen ,,perma-

nenlen" Nachversammlungen, Iheils in den Raumen des Museums des Herrn

Geschaftsliihrcrs selbsl, Iheils in zwanglos-geselliger Unterhaltung in

dessen Behausung , oder auf Ausfliigen, erhielt unler genussreichstem

vvissenschal'tlicheni Auslausche nianche ornilhologische Frage ihre nach-

triigliche Erledigung. Auch die gegenwartige Schrift wurde hier ange-

regt und besprociien, und deren VerolTentlichung als ^Erinnerungsschrifl"

zum bleibenden Andenken an die Tage in Halbersladt beschlossen.

Dieselbe sollle zugleich als .,E.\lrahetf deni Journale fiir Ornithologie

beigegeben werden, und wurde Kel'erent mil der Herausgabe derselben

betraut. Die wahrend der Sitzungszeit , trolz sonstigen mehrfachen Ur-

girens der „Statulen'", nicht zum Antrage gebrachle Wahl eines Lokal-

Geschiiftsfiihrers fiir Gotha, wurde gleichfalls dahin eriedigt. dass der

bisherige Herr Vorsitzende, Hofralh Reichenbach, aufAnsuchen die nach-

tragliche Ordnung der Angelegenheil ubernahm, und dass nach dariiber

gepflogener Rucksprache Herr Dr. Hellmann, Vorsteher des Herzogl.

Naturalienkabinets in Goiha , sich zur Uebernahme der Geschaftsfiihrung

wahrend der nachsten Jahresversammlung bereit erklarte.

Im Hinblicke auf die mannigfachen Ergebnisse dieser letzten Ver-
sammlung stelll sich unverkennbar, sovvohl innerlich, wie ausserlich, ein

erfreulicher Fortschrilt zum Ziele und zur Erreichung der angestrebten

Zwecke der Gesellschaft dar. An die Stelle ausschliesslicher Beschran-

kung auf die Nachlese zur deulschen. oder hochstens europaischen Orni-

thologie war eine weitere
,
jede Richtung als gleichberechtigt anerken-

nende Ftirderung der gesammten Ornithologie getreten, Ebenso gab
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sich wahrend der Sitzungen , — Dank der zweckmassigen Leitung der

Herren Vorsilzenden. — im Gegensatze zu vveitlaufiger Verhandliiug von

Geschaftsangelegenheilen . personlicher Gellendmaciiung, selbstgefalliger

Vielrederei und sonstiger Anklange an friihere Zeiten , mehr und mehr

das BesUebcn kund , mil Fernliallung aller Nebendinge durch Piacision

der Voilrage und duicli gewissenhafte Einlialtung der parlamentarischen

Ordnung, nichts Anderes, als einzig das wissenschaftliche Interesse, zu

fordern. Hiernach kann es niclit ausbleiben, dass, wie diess auch be-

reils mehrfach geschehen ist, bald alle Forderer und Liebbaber der Or-

nilhologie, welche der Gesellschaft bisher noch fern geblieben sind,

nunmebr derselben zu gedeihiicher Forderung hinzutreten diirften.

Bei der nacbsten Jahresversaminlung in Gollia fuidet zugleich die

Neuwahl des gesanimlen Vorslandes der Gesellschaft Slatt. Bei dieser

Gelegenheit diirften dann auch die geschafllichen und Kassen-Ange-
legenheiten der Gesellschaft in erwiinschter Weise ihre Priifung und

definitive Erledigung durch den Vorsland finden.

Wahrend die Theilnahme fiir die Versanitnlungen in friiheren Jah-

ren merklich im Abnehnien begrilTen war, hat sich dieselbe namentlich

in den beiden letzlverflossenen Jahren in so erfreulichem Maasse ge-
steigert, dass die deutsche Ornithologen-Gesellschaft gegenwartig schon

elwa !()(( Mitglieder zahlt. Von diesen waren wiihrend der Versamm-
lungslage in Halberstadt die folgenden Herren anwesend.

Vom derzeitigen Vorslande : Geh. Med.-Rath Prof. Dr. H. Lich-
tenstein. Erster Director des Konigl. Zoolog. Museums zu Berlin;

Prof. Dr. J. F. Nauniann aus Ziebigk bei Radegast, Anhalt-Cothen;

Baron E. v. Honieyer auf Warbelow bei Slolp, Pommern : Pastor H.

Zander aus Barkow b. Plau, Meeklenburg-Schwerin; Pfarrer E. Ba Ida-
mus aus Diebzig, Anhalt-Coethen; J Kratsch aus Kleintauschwitz,

Sachsen-Altenburg.

Mitglieder; Prof. Dr. J. H. Blasius aus Braunschweig ; Alfr. Edm.
Brehni. z. Z. Stud. phil. in Jena; Dr. J. Cab an is, Erster Gustos des

Konigl Zoolog. Museums zu Berlin; A. Fritsch, Assislent am National-

Museum in Prag; Dr. G. Hartlaub, Arzt in Bremen; Ober-Amlmann
F. Heine, auf St. Burchard vor Halberstadt; E.Heine, Appellalions-

gerichls-Rath zu Halberstadt; Dr. Heine eke, Arzt in Halberstadt; Dr.

A. Hellmann, Vorsteher des Herzogl. Naturalienkabinets in Gotha;

Dr. C. Hennecke, Arzt in Goslar; J. Hoffmann, Buchhandler aus

Stuttgart; Hauptniann K ire h h o f f auf Schaferhof b. Nienburg, Hannover;

Dr. N. Kjarbitlling aus Kopenhagen; Baron Rich, von Konig-
Warthausen auf Warthausen, Wiirttemberg ; H. Kunz, Fabrikbesitzer

in Leipzig; L. Lung e rs h a u se n , Landwirth in Schotheim, Thiiringen;

0. von Me i bom, Forstcandidat z. Z. in Dingelstedt ; C. Miiller, Con-
servator des Heineschen Museums, St. Burchard vor Halberstadt; Dr.

Nagcl, Arzt in Halberstadt; Edm. Naumann. Kunslgiirtner in Zie-

bigk, Anhalt-Coethen; Medicinal-Rath Dr. Nicolai aus Halberstadt;

Pastor W. Pijssler aus Hrambach b. Rosslau, Anhalt-Cothen; Hof-Rath

J. C. Pannier aus Zerbst; Geh.-Rath E. Pechmann aus Halberstadt;

2«
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Post-Secr. W. P r a 1 1 e aus Celle, Hannover ; Inspector Rammelsberg,
voni Konigl. Zoolog. Museum in Berlin; Hof-Rath Prof. Dr. I,. Rei chen-
bacli, Director des Konigl. Museums in Dresden; Pastor C. Riinrod
aus Quenstedt am Harz; Moritz Schulz, Conservator am Herzogl. Caro-
linum in Braunscliweig; Pastor A. W. Tliienemann aus Sprotta b.

Eilenburg, Prov. Sachsen; Pastor G. Tliienemann aus Obernessa b.

Wcissenfels, Prov. Sachsen; W. Tliienemann, Cand. Iheol., z. Z. in

Halle; Forstinspector Wegener aus Magdeburg.

Als Giiste nahmen an den Silzungen Tlieil die Herren : Oberprediger

W. Hennecke, Seminardirektor Dr. Steinberg, Dr. F. Lucanus,
Freiherr Ludw. von Minnigerode, sammtlich aus Halberstadt; Oeco-
nom Porzig aus Altenburg, u. A.

Aiihaiig
zn vorstehendem Berichte, als weitere Ansfuhrnng desselben.

Kr. I. Einleitende Ansprache an die Versamniluiig.
Yon

Pastor W. Thienemann.

Hoclizuverehrende Herren ! Zahlreich und zum Theil aus weiter

Feme haben Sie sich abermals vereinigt, gemeinschaftlich fUr die rei-

zende Vbgelkunde zu wirken. Die Liebe zur Natur, wo sie einmal

Wurzel gefasst, ruht und rastet nicht; man kann von ihr, wie von der

Natur sagen, sie sei unvertilgbar. Naturam expellas furca, tamen usque

recurret. Sie entflammt den Jiingling, begeistert den Mann, erliebt und

starkt den Greis. Dalier breitet sie auch, trolz der scheelen Gesichter,

welche enffherzige Seelen dazu machen , sieli immer weiter aus, gewinnt

immer mehr Freunde und Forsclier, und stiftet immer mehr Gutes in

der Kiirper-, wie in der Geisterw elt. Wir hallen es mit dem gefieder-

ten Volke ; wir bilden eijicn Ornilhologen-Vcrein , den ersten dieses

Namens , der, so viel niir bekanni, je geschlossen worden ist. Wir
lassen uns nicht irre machen, wenn Jemand uns vorwerfen wollte, wir

hsitten uns ein gar zu kleines, beschranktes Gebiet zur gemeinschaft-

lichen Bearbeilung auserwahit, und bemerklich niachte , dass Mehrere

nicht einmal das Ganze, sondern nur einen kleinen Theil davon zu ihrer

Pllege ausersehen hiillen: der Eine bloss Nester und Eier, oder gar

letztere allein zu sammcln und zu untersuchen, der Andere nur auf ein

Vogelkabinet bedacht ware , der Dritte sich vorzugsweise die Literatur

zum Lieblinge ausersehen , der Vierte als Anatom uud Physiolog den

innern Ban mit Kenneraugen betrachte , der Fiinfte endlich nur lebende

Vogel, also vorziiglich die singenden, zu seinen Lieblingen erwiihlt

habe. Ich sage, wir lassen uns dadurch nicht einen Augenblick in un-

serm Streben stiiren. Wir wissen recht gut , dass die herrliche Natur

ein grosses, engverbundenes Ganze bildet; aber sie besteht aus unziih-

ligen Theilen. War die Theile nicht kennt, der kennt auch das Ganze
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nicht, das aus Theilen bestehl; wer das Besondere iiiciit erforscht, wie

mag der das Allgemeine erfassen und verslehen! Und isl das nicht

eben das Mittcl , die IN'alur in ilirer vollen Heirliclikeil, in ilirem lioch-

sten Glanze, in ihrer Majestat zu erkennen, dass man audi iin Ideinsten

Tlieile, in dem veraclilelsten Geschopfe , ilirem Walten und Wiiken,

ihrem Schaffen und Bilden, iliren Aeusserungen und Kraflen naclispiirl?

L'nd wie hat sich niclil in neuer und nenesler Zeil das Gebiet der Or-

nilhologie ervveitert! Zu Linne's Zeit wiirde es fast lacheilich erschie-

nen sein , einen Ornitliologen-Verein zu biiden. Wie wenige Vbgel

Isannle man audi nur dem iVamen nach ; und ivie gering war die Kennt-

niss von ihrer BeschalTenheit , ihrer Lebeusarl? Blieken Sie jelzt in

die Mustersammlung unseres geehrten Hcrrn Geschaflsfiihrcrs ! Belrachten

Sie des Herrn Hofrath Keidienbach ,Vollstandigste Nalurgeschichte'"; —
welch ein Zuwachs, welch ein umfassendes Wissen , welch ein unge-

heurer Forlschritl. Da erscheint uns die Ornilhologie als ein so ge-
waltiges Gebiet , welches ganz zu erforschen und zu bearbeiten , das

kurze Leben und die beschriinklen Krafle eines Einzigeii kaum ausrei-

chen mochten. Fragen Sie unseren hochgeehrten Allmeister, den Herrn

Prof. Kaumann , der alle seine Kraft, (und die ist dock wahrlich eine

sehr ausgezeichnete,) der seine ganze Lebenszeit, (und die ist leider

schon eine weit vorgeschrittene ,) der Erforschung der Ornilhologie

Deutschlands gewidniet hat: wie weit er damit gekommen? Ob er wohl

meint, es sei ihm gclungen , dieselbe vollig zu ergrunden?

Also, geliebte Milarbeiter auf den belohnenden Gelildeu der iVatur-

forschung. lassen Sie uns das gliicklich begonnene Werk freudig fort-

selzen ! -Die Erndte isl gross:'" so heisst es auch hier: „aber der un-

ermiideten Arbeiter sind imnier noch wenige." Lassen Sie uns daher

unler dem Beislande Dessen . der uns diese Tage bcreilet, der uns hier

von Neuem zusamniengefiihrt hat . die gegenwai tigen Tage und Slunden

weise benulzen , uni die Nalur, aber vornehmlirh auch den erhalienslen

Herrn der Naliir, deullicher und reiner zu erkennen und wiirdiger zu

preisen. Daun werden wir nicht vergeblich, nein, in Segen gearbeilet

haben. Ich erlaube niir zumSchlusse, noch einige Worle des seeligen

Burdach aus seiner ausgezeichnelen Physiologic Ihnen zuzurufen und

ans Herz zu legen : „Die Verkniipfung der nolhwendig begriindeten

Einzellieilen in der Nalur zu weilerem Zwecke deulet auf ein allge-

meines Leben im Wellganzen bin; diese organische Einheil der, durch

cine Ursache herbeigefiihrlen Wirkung mil der Vermiltelung vielfaltiger

Zwecke fiihrl zur Anerkcnnung eines idcellen Gnindes; die gegenseitige

Durchdringung von Gegenwarl, Vergangeiilieit und Zukunft wcist auf

Bin Unendliches und (iber die Schranken der Zeit Erhahcnes hin. So

erkennen wir denn die, von der unendlidien Idee ausgehende Wellkraft,

welche iiberall schad't. bildet, belebl und hier die Aussenwelt, dort die

organische Bildung, dorl wieder das Seelenleben dazu in Bewegung selzt.

Weit bleiben wir in der Erkennlniss zuriick, wenn wir, bloss den Einzel-

heilen zugewendel, nichls als den Mechanismus anschauen und die leben-

dige Verkniipfung zu einem harmonischen Ganzen aus den Augen verlieren.'^
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No. «. Veber das grosse couiniercielleEtablissenient der
CSebriider Verreaiix fur KatiirUiiiide, in Paris.

Von Hofrath Reicbenbach.

Das grosse commercielle Elablissement der Gebriider Jules und

Edouard Verreaiix fiirNaturkunde in Paris ist wahrscheinlich das grttssle

dleser Art, welches jetzt e.xislirt. Nach langere Zeit hindurch forlge-

setzten angestrengten Arbeiten, riicksichllich sorgfalligster wissenschaft-

lichen Beslimmung und Classification jener ungeheuren Massen von

Saugethieren, Vogeln und Eiern, Replilien, Fischen, analomischen Pra-

paralen, insbesondere Skelelten, endlich Conchilieii, welche sie besitzen,

gaben diese beispiellos thatigeii Naturforsclier ihrem alten Elablissement

die gegenwartige Gestalt und Beslimmung: ^ Place Royale 9, Succur-

sale Boulevart Montmartre 6", unter der Firma ^.Maison Verreaux.'* —
Der Vater der gegenwartigen Inhaber. Jacques Verreaux, begriin-

dete das Etablissement Boulevart Montmartre Nr. 6 im Jahre 1800.

Die sellene und ausserordentliche Sorgfalt und Wahrheit in der Be-

slimmung der vorhandenen Naluralien und die strenge Rechtlichkeit in

commercieller Beziehung , welche vom ersten Anfange an in diesem Ela-

blissemenl gait, hat demselben auch den aiissergewijhnlichen Ruf berei-

tet, dessen es sich im Laufe der Zeit in immer erhohetem Grade bis

hinaus iiber den Continent Europa's erfreut, und welcher dasselbe zu

einem Centralpunkte fiir alle Theile der Well in so anerkennenswerlher

Weise geslallet. Die gegenwartig dem Elablissement vorstehenden Briider

sind demnach Sohne eines tiichtigen praklischen Naturforschers ; sie sind

Ned'en des, iiber alles Lob erhabenen Freundes des grossen Cuvier,
Mr. Delalande, sind Schiller der beiden Genannten, sind Naturforscher

von Geburt und Beslimmung, Reisende aus unwiderstehlicher Neigung

und aus Leidenschafl Sammler. Unter so giinsligen Verhiillnissen haben

sie die Bahn des Chefs ihres Hauses in Fleiss und Eifer weiter ver-

folgt; und es ist ihnen gelungen, dasselbe auf eine Stufe zu erheben, in

welcher es, analog seiner Begriinduiig , den Anforderungen der neuen

Gegenwart und einer vereinten Anschauung der mannigfaltigen Enl-

deckungen durch die neueslen Reisen wiirdig entsprichl.

Ein Aufenlhalt von dreissig Jahren am Vorgebirg der gulen Hoff-

nung. von fiinf Jahren in Auslralien und auf Van Diemens Land, Excur-

sionen nach Cochinchina und auf die Philippinen und die Sondaischen

Inseln bolen eine Fiille von Gelegenheil dar, die grosse Natur in ihren

mannigfaltigslen Niiancen beobachten zu lernen ; und keine iibermassige

Anstrengung menschlicher Krafte und keine Verlusle belrachtlieher

Summen vermochten es, den Muth der kiihnen Manner zu beugen und

das Vertrauen auf eine heilere Zukunft in ihnen zu lahmen. Sie

erhallen ihre commercielle Verbindung mil fast alien bewohnten Theilen

der Well; sie besolden ihre Reisenden im enllernteslen Auslande. und

stehen in Correspondenz und in freundlicher Beriihrung mil fast alien

Museen, so wie mil einem grossen Theile von Privatsammlern in und ausser

Europa. Seiche Verhaltnisse machten es moglich, ihre Galerien zu be-
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griinden, welche gcg-enwarlig an dreitausend Saiigelhiere, vierzig tau-

send Vogel, zweimalliunderllausend Concliylien, eine giosse Menge von

Skeletten, Replilien uiid Fisclien, llieils praparirl, Iheils in Weingeist ent-

liallen; endlicli fine belraclilliche Sanimlung von Eieni europaischer und

aussereuiupaischer Vogel. Dev begriindete Kuf dieses Hauses sicliert

deni Empianger im Voraiis den giiteii Zusland und das frische Ansehn

der inannigfalliiien Objecle. welclie liier vonalhig sind. Die Pieise sind

dicsen Eigenschat'len, wie der Selleiiheit der Stiicke angemessen ; und es

ist das Beslreben der IJesitzer, dieselben unler jedeni sich andernden

Verhaltniss billiger anzuselzen, um jede Coneurrenz aushallen zu konnen.

In der Thai sind der Reiclillium und die Ausdehnung dieses Eta-

blissenienls, die Massigkeil seiner Preise und vor Allem die Sorgfalt der

Beslimmung, die Siclierlieit. immer das in Wahrlieil erhalten zu konnen,

was angeboleii «ird oder was man besleilt , Eigenschal'len, welclie

dasselbe auszelchnen niochten vor manclien andern, die uns bekannt sind.

Die Sorgfalt in der Beslimmung geht so weit . dass die unermiidelen

Besitzer vor der ungelieueren Miihe niclit zuriickschrecken , alle ihnen

bekannten Synonymen, und — was von besonderer Wichligkeit isl - das

wahre und specielle Vaterland auf ihre Etikellen zu schreiben.

Nachst dem Zwecke. durch dieses Etablissemenl in die Feme zu

wirken, verfolgt es uunmehr auch den: als Leiirmiltel den Sinn fiir Na-

lurkunde von seiner Niihe aus zu verbreiten. Die reich ausgestalteten

Galerieen , so wie die mil ihnen verbundene naturhistorische Bibliolhek,

welche in gleidier Weise mil der Wissenschaft I'orlschreitct und jede

neue Erscheinung in ihr schones Ensemble vereint, slehen filr .leden

oB'en. welcher Belehrung suchl ; und die Vortrago der Herren V errea u x

liber die Elemcnle der Wissenschaft und ihre hieran sich anschliessenden

praklischen Demonstrationen sind ganz dazu geeignet, junge Leute,

welclie riiesem Cursus mit Liebe und Aufmerksamkeit folgen, mil dem
Eifer zu beseelen , welcher sie dann befahigt, mit wahrem Nutzen

den Vortragen der beruhmlen Heroen der Wissenschaft im Instilut und

der Kcole de Medecine folgen, oder selbst mit Sachkenntniss reisen und

sammein zu konnen. I'uabhangig von diesem onTenllichcn und obne Ent-

schadigung gehaltenem Cursus beabsichtigen die Herren Verreaux, noch

eine -Sociele de Zoologic'^ zu sliften , dereii Cenlralpunkt ihr schones

Etablissement sein soil : cine Vcreiniirung fiir alle jetzt noch zerslreuten

Glieder der gro.ssen Faniilie von Gelehrten und Lielilialiern : und sie er-

achten sich glucklich, nach all ihren Miilien und Opfern einen bescheide-

ncn Bauslein zu legen fur den chrwiirdisen und ewigen Ban eiues gei-

stlgen Tempels der Eolllicli erhabeuen Nalur.

Wenn sich aus dem hier Oosagtcn ergiebt. v(m welcher Wichlig-

keit ein sidclK'.s KlablisscMicnt fiir die Wissenschaft isl, und wenn der

Vorlragende inshesoudiTe pcrscinlicli verplliclitet zu sein dankbar be-
kannte. wie niauuiirfalli^i- und unhcjirenzl oefallige Belehrunu; er selbst bci

fcinen nionographi.schi'u Arheiten diesen Herren (icbriidern Verreaux
verdankte : so glaubte rr auch. dass die (iesellschaft der deutschen Ornl-

Ihologen deren Verdiensle urn die Wissen.schaft anerkenni'U und ihre Namen
gem alg eine Zierde in die Reihen ihrer Milglicder aufnchmen werde.
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3Vr. 3. Benierkiiuiseii iiber den Feileriverhsel iind das
Sich- Aiisftirben des Ciefieders.

Von Pastor L. Brehm.

In dem bekannten Sendschreiben H. Sell leg el's an die deutschen,

im Juli 1852 in Altenburg versammelten Ornilhologen lautet deil.Satz:

„Es findet bei alien Vogelii jalirlich nur eine vollkommene Mauser Statt,

d. Ii. eine solclie, wo alle Federu ausrallen mid diirch neue ersetzt

werden, u. s. w.'- Dieser Salz ist vollkommeii richlig.

Die Behauptung des 3. Salzes: ,die juugen Vogel mauserii zum ersten

Male im Herbste des Jahres, welches auf dasjeniijc folgt. worin sic g-e-

boren sind." also, kurz gesagi : im zweilen Heibsle ihres Lebens, beruht,

wie schon Herr von Homeyer in der _Naumannia," wo bekanntlich

auch das Sendschreiben abgedruckl ist, gezeigl liat, auf einem grossen

Irrlhume. Bei Weileni die ineisten Vogel mausern kurze Zeit nach dem
Ausfliegen : manche, w'le die Schleierkauze und Zwergohreulen
beginiien die Mauser vor demselben. Die Pirole, Fliegen fiinger,

B 1 a u k e h I c h e n , R o 1 h k c h 1 c h e n , S 1 e i n s c h m a t z e r , R o I h-

scliwanze, Nachligallen. Dr ossein, Amsein und andere,

welche in der Jugend ein gellecktes Kleid Iragen, zeigen diesen ersten

Federwechsel auf die deutlichsle Art. Bei manchen Vogeln ist diese

erste Manser sogar eine vollslandige; diess ist der Fall bei den Sper-
lingen, Finken, Staaren, Meisen, Schwanzmeisen, Laub-
sangern, Zannkonigen, Go I dha line hen und vielen anderen.

Bei vielen, besonders bei den grcisseren, namentlich bei den krahen-
artigen Vogeln, den Spechten, Kuckuken, Blauracken,
Pirolen, Wiedehbpfen und vielen andern, bleiben die Schwung-
iind Steuerfedern stehen : wahrend alle kleinen Federn erneuert werden.

Allein manche von ihnen mausern erst im Spalhcrbste und Winter, fern

von uns; ebenso die Schwalben, Segler, Ziegenmelker und

andere.

Schlegels 3. Satz: „Die Mauser findet stets uacli der Brulezeil, wenn
die Juiiifcn selb.slan(lig sind, Slull" ist niclit in seiner ganzen Ausdeh-

nung wahr. Die grosseren Raubvogel, namentlich die Habichte,
selbst manche kleinere, wie die Thurm falk en, verlieren in der Regel

einzelne Schwungfedern bald nach dem Auskrieehen ihrer Jungen. Die

Miinnchen der nicht tauchenden Enten, namentlich die von Anas
boschas, acuta, sirepera , clypeata

, querquediila etc., legen ihr Som-
merkleid an, wahrend ihre Jungen noch klein sind.

Dass 4. nach Schlegel die Mauser „niit mehr oder weniger in die

Augen fallenden Krankheitserscheinungen gepaart , also ein schwachender

Process ist." sieht man am deullichslen an den Vogeln in der Gefangen-

schaft, welche sehr oft in der Mauser oder bald nach ihr sterben.

5. sagt Schlegel: ,Bei gewisseii Arlen, z. B. bei den enlenartigen

Vogeln, geht dieser Process ziemlich schnell ab , ueil bei ihnen die Federn

gleichzeilig ausfallen und ebenso ersetzt werden; bei den meislen aber geht

er langsam von Slalten, d. h. in etwa 4 bis 6 Wochen." Sehr Recht hat
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Hr. von Homey ei'. wenn er sagt: dass die Sommer- nnd Herbst-

mauser der niclit tauchenden Enten sehr rasch von Slatten gehe,

desto langsamer aber bei den Tauchenten, bei welchen sie in den

Winter falll. Die der jungen schwarzen Enten, der Sippe Melanetia,

dauert 6 bis 8 Munate. (Daiiibcr, dass die Fedein des Jugendkleides

sich ohne Mauser, durch blosse Verfarbung, in das aiisgefarbte Kleid

verwandeln sollen, waiter unten.)

Noch muss ich bemerken : dass die Mauser derGeier und gros-
sen Adler ausserst langsam von Statten geht, und dass sie bei den

Jungen sehr spat eintrilt.

6. erfolgt uach Schlegel „das Ausfallen der Fcdern naeli der bila-

lerolen Syninielrie, und ebenso die Erneueruii^f drrselben ;" was im allge-

meinen richtig ist, wovon sich jedoeh, wie schon Hr. von Homey er
benierkt hat, Ausnabmen iinden.

7. Dass „wenn neii entslandene Federn ilire vollkommene Grosse

erreicht haben, eine unvollkommene Ernahrun^ derselben Statt hat, sie sich

enlfarben und ahgenulzt werden," babe ich schon friiher behauptet.

8. sagt Schlegel: „Ausser der Mauser beohachtet man aber bei den

meisten Vog-ebi noch a) eine Erneuerung einzelner Federn des kleinen Ge-

fieders, welche zugleich die Erneuerung fruher verloren gegangeuer er-

setzeu ; bj das Entslelien neuer Federn, welche nicht bestinimt sind, fruher

dagewesene zu erselzen : z. B. die Federn des Halskiagens der Tringa
pvgnax , die jangen Federn der Paradiesvogel u. s. w." Dass Lelzteres

nicht der Fall ist, hat Hr. von Homeyer gleichfalls schon gezeigt.

9. Schlegel fiihrt fort: „Mit der Enlwickelung des Gesciilechtslriebes

werden aber zugleich durch den bedingenden UeberDuss an Saflen die Fe-

dern, deren Gefiisse anscheinend verlrocknet waren, nochmals befahigt, den

aussern Eiuflussen durcli eine innere Kraft zu widersleheu und sich nach

eincm langeren oder kurzeren Stillslande auf das Neue auszubilden: a) die

abgeriebenen oder abgeslossencn Federn werden erganzt durch das Ent-

stehen neuer Barten und Bartchen. Es werden alsdann zugleich, wenn sich

die Barten (sol! heissen Barle) nur bis zu eincm gewissen Punkte des

Schaflei eutwickeln . die nun iiberflussig gewordenen Spitzen der Federn

ausgeslossen , wesshalb in diesem Falle die Feder kurzer wird; oder die

Federn nelimen . wie es bei manclien Vogelii der Fall ist, eine von ihrer

fruberen vcrschiedene, meist verlangerte Gestalt an. b) Zu dieser Zeit tritt

auch eine grosscre Menge Pigment in die Federn, wie diess auch in dem
Schnabel, den Fiissen unci dem nachslen Theile der Haut Slalt (indet. Durch

diesen Process, und nicht durch die Mauser, cnlslebt das vollkommeue Pracht-

kleid der mcislcn Vogel. Dieses Pruclilkleid wird bloos durch den Weeh-
sel und dns Eiilsteben einzelner nc-uer Federn vcrvollkomniuet."

Hier begegnen wir, wie schon Hr. von Homeyer gezeigt hat,

dem JIauptirrthunic Schlegels. Es ist ganz unwahr, dass eine lange ge-
slandene Feder neue Barte oder Biirlchcn treiben, oder sich verliingern

kann. Kiirzer werden die Federn allerdings, besondcrs bei solchen

Vogein, welche eine besondere, ;ius weniger dicht slehenden Bartchen

zusammen gesetzte Einfassung haben, wie z. B. bei den Bergfinken,
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Rohrammern, Schneespornern und andern. Rs sollen also nach

Schlegels Tlieoiie die Jugendkleider oh ne Mauser, durch blosseAus-
farbung und bei Manchen auch noch durch Verlangerung der

Federn. in das Prachtkleid verwandelt warden. So z. B. die kurzen,

tiefgrauen Federn der jungen Staare sollen lang, spilzig und glanzend

schwarz, die grauen der jungen Gimpel sollen roth, die ffeflecklen der

jungen Nachligallen und der jungen Schwarzamseln einfarbig werden etc.

Diess ist eine reine Unmoglichkeit, und wird durch die vielen E.xem-

plare von jungen Yogein in der Mauser, welche ich durch meinen Sohn
den in Halbersladt versamnielten Naturforschern vorlegen liess, voil-

kommen widerlegt. Ware Schle gel's Verfarbungstheorie richtig, so

wurde man ini Winter fast lauter graue Finken und Gimpel, auch fast

lauter braungefleckte Schwarzamseln sehen: well die Zahl der jun-

gen Vbgel bei Weilem die sjrossere und die der alten Mannehen sehr

klein ist. Allein jeder Beobachter weiss, dass die Halfle unsererer

Gimpel im Winter roth gefarbt. und fast die ganze Anzahl der Finken und

Amseln, (da die zartlicheren Weibchen wegziehen, wahrend die Mann-
ehen hier bleiben,) niit deni Kleide der Mannehen angethan ist.

Es giebt aber sogar viele Vijgel , welche ihr schdnstes Kleid im

Herbste nach der Mauser zeigen. Dahin gehdren viele Raubvdgel ; z. B.

die H a b i c h t e , S p e r b e r , Th u r m f a 1 k e n , W e i h e n u. s. w. ; ferner

die meisten Klettervdgel, z. B. dieSpechte, Kleiber, Baumliiufer;
ferner viele drosselarlige, z. B. die Sing- und Ro thdross eln, die

Schwarzamseln und viele andere. Auch unsere Staare Iragen ihr

schdnstes Kleid im Herbste und bekomnien ihr Hochzoitkleid nicht durch

Sich-Ausfarben, sondern durch Abreiben der Federn, wie die in

HalberstadI vorgezeiglen Sliicke bewiesen haben.

Was nun die Glanzvdgel, Lainprotornis , betrifft: so gehen auch

diese nicht durch Sich-Ausfiirben , was iiberhaupt bei nicht einem ein-

zigen jungen Vogel vorkommt, sondern durch vollslandige Mauser in das

Prachtkleid iiber. Die vielen, von ineinem Sohnc aus Af'rika niitgebrach-

ten Excmplare zeigen dies deutlich.

Bei Pelrocossi/phus cyaiius und mattillensis enlsteht das Pracht-

kleid durch Abreiben und Sichausfarben zugleich ; bei Petrocossyphvx
sa-xatilis durch eine Winterniauser. welche der seelijie Graf von Gourcy-
Droitaumonl zuersl bcmerkt und im Zinimer deutlich beobachtet hat,

Auch die Sanger, und namentlicli die von Schlegel angefiihrten,

niimlich die Roth- und Blaukeh 1 cli en, die Rothschwanze und

andere, verwandeln alle ihr Jugendkleid im erslen Sonimer ihres Lebens
durch Mauser in das ausgefarbte Kleid , wobei nur noch zu bemerken
ist, dass die mannliclien Blaukehlclien im ersten Herbste ihr Friihlings-

kleid nichl vollstandig zeigen. (dii das schdne Blau nur in einem halbmond-
fdrmigen Flecke am Kropfe auflritt.) sondern es erst durch eine Win-
termauser in Afrika erhallen. Auch diess beweisen die aus Afrika von
meinem Sohne milgebrachten Exemplare.

Auf eine etwas andere Weise verhalt es sieh mil den Schaf-
stelzen. Im Somrner, d. h. im Juli und August, bekommen sie ihr
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erstes Herbstlileid , uiid verwandelii dieses durcli eine fast vollslandige

Winlermauser in das Prachtkleid. Letzteres beweisen viele aus Afrika

erhaltenen Stiicke.

Die eigentlichen Bachstelzen, nainentlich Motacilla alba

und sulphiirea. venvandein nichi nur ilir Jugendkleid diircli Federwech-
sel in das erste Herbslkleid. sondern haben auch, und zwar in jedem
Alter, eine Winlermauser, welche sich auf die kleinen Federn und auch

auf die 3 liinleren Schwuns- und 2 miltlern Sleuerfedern , von denen

aber zuweilen eine slclien bleibt, nichl sellen auch auf noch eine oder

einige andere Sleuerfedern erstreckl. Ein aus Grieclienland erhaltenes

Exemplar von Mnt. alba zeigt diese Winlermauser deuliich.

Die fremden Anilnis . namenllicli Aiithvs ceninus und nipgtdaris,

ahnein darin den Schafstelzen, dass sie ihr Jugendkleid im ersten Som-
mer ihres Lebens in das ersle Herbslkleid, dieses aber im Winler, und

zwar jedes durch Mauser . in das ausgefarbte , welches sie nie wieder

ablegen. verwandeln. Auch fiir diese Behauptung liegen die aus Afrika

gebrachten Vogel niir zum Beweise vor.

Nichl anders verhalt es sich mil den schwarzriickigen Flie-
genfangern. Sie haben eine Herbsl- und eine Winlermauser. Herr

Martin ist milhin selir im Irrlhume, wenn er glaubt, dass das schwarze

Pigment, welches sicli im Friihjahre bei den einjahrigcn Vbgein zeigt,

sich im April und Mai immer mehr verbreite , und zuletzt die ganze

Federn einnehme. Ich besitze schwedische, imJuli geschossene Mann-
chen von Muse, alricapilla , bei denen der schwarze Liingsfleck der

Riickenfedern gerade so gross wie im April ist.

Bei den Sperlingen, Bergfinken, Gold- und Rohram-
mern. Spornern, Lerchen und andern entslehl das Hochzeitkleid

dadurch, dass die Federkanlen, welche im Herbste die selibnen Farben

verdecken . gegen das FrUhjalir und wahrend desselben abfallen oder

sich abreiben, (da sie sehr sclnvache Fasern haben;) und zwar bei den

alten Vogein friiher, als bei den einjahrigen; weswegen diese auch

spater. aber auch nie so schcin ausgefarbt, als die alten erscheinen.

Das Rolh der Hanflingc und Leinzeisige enlsteht ebenfalls

nicht durch Verfarbung der Federn des Jugendkleides , welche uber-

haupt bei den meislen Vogein so zart und weilstrahlig sind, dass sie

gar keine lange Dauer haben wiirden ; sondern es ist nach Vermauserung

des Jugendkleides schon im erslen Herbslkleide vorhanden , aber blass

und uriter grauen Federkanlen verdeckt. farbt sich aber schoner aus,

und zwar ganz allmahlich und bis in den Juli.

Unter den Auslandern zeigt besonders der Feu erf ink, Euplectes

ignicolnr. die Verwandeluns des unscheinbaren Kleides in das Pracht-

kleid nichl durch Ausfarhutia. sondern durch Fedcrnechsel.

Die Ziege nme Ik er. Scgler und Schvvalben verlassen uns

alle im Jugendkleide, und geht das au.sgefarble durch eine vollslan-
ilige Mauser, welche man am deullichslen an den lianz verschieden

gefarbten Stcuerfedern der Rauchschwalben und Ziegenmelker erkenni,

in das ausgefarbte Kleid iiber. Dasselbe ist der Fall bei den Kuckuken,
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den Tauben und vielen andern. Wie soil sich auch das unscheinbare

Jugendkleid von Tiirtur auritus durch blosse Verfarbung in das wun-
derschbne ausgefarbte Kleid verwandeln?

Am Meisten wundert niich, dass unser beriihmler Schlegel bei den

huhnerartigen Vogeln das unscheinbare Kleid der jungen Hahne

in das Prachlkleid der alien durch blosse Verfarburg und Forhvaehsen

der schon lange gcstandenen Federn iibergehen lasst. Hatte er einen

jungen Haushahn untersucht, dann wiirde er sicherlich gefunden haben,

dass die Mauser der jungen Hiihner, bis sie ihr ausgefarbles Kleid an-

gelegt haben, ununterbrochen fortgeht. Ini ersten Herbsle ihres Lebens

legen das ausgefarbte Kleid an: die Auer-, Birk-, Hasel-, Feld-
und alle Haushiihner, namenllich Galliis banhiva und furcatns.

Die Gold- und Silberfasane bekommen allerdings ihr Prachlkleid

erst im 2. Friihjahre ihres Lebens, aber nicht durch Verfarbung, son-

dern durch volligen Federwechsel.

Ueber Lagnptis albus bemerke ich, dass ich einMannchen aus

Schweden besilze, welches in seinem Hochzeitkleide deutliche

Spuren der Mauser zeigt. Wie sollen sich auch die weissen Federn

des Winlerkleides in die braunen des Hochzeilkleides unifarben?

Ueber die Slrand-, Sumpf-, Wasser- und Schlamm-
laufer, die Re gen- und Uferpfeifer, die Kiebitze und andere

bemerke ich nur im Allgemeinen : dass sie alle eine mehr oder weniger

vollslandige Herbst- und Winter- oder Fruhlingsniauser haben, durch

welche sie ihr Winter- und Hochzeitkleid erhallen. Bei Charadrius

phwialis isl diess leicht nachzuweisen , weil er oft in voUer Mauser

zu uns kommt; ToUinus glottis und Aegialites minor in der Winler-

mauser liegen vor niir. Die gezahiielten hinleren Schwung- und Schul-

terfedern , welche slark abgenutzte Federn des Herbst- oder Jugend-

kleides sind, wachsen im Friihjahre nicht nach, so dass ihre Barte neue

Barte trieben , wie Schlegel glaubl: sondern sie fallen aus und werden

durch vollstiindige, frisch hervorgewachscne Federn erselzl. Elwas ganz

Aehnliches bemerkl man bei den beiden millleren Steuer- und bei den

3 letzlen Schwungfedeni der Pieper, Bach- und Schafstelzen.
Ja ich erklare mil meinem Freunde, dem Herrn von Homeyer, dieses

Nachwachsen und Sich-Erganzen einer schon lange gcstandenen Feder

fiir eine physische Unmoglichkeil. Bei den achten Reihern, d. h.

bei denen , welche Schniuckfedern auf dem Riicken Iragen , fiudet das

Sich-Verfarben oder gar das Nachwachsen der kurzen Federn zu langen

Schmuckfedern , was Schlegel bebauptel, durchaus nichl Stall.' Ardea
cinerea und nigricollis , rallnides und hubulcus , so wie die Silber-

reiher, bekommen alle ihre langen Federn im Winter durch Mauser: was

diese von meinem Sohne milgebrachten im Federwechsel begriffenen

Reiher augenscheinlich beweisen.

Ein achles . uns aber schon langst bekannles Sich-Ausfarben des

Gefieders findet bei unseren Teichh iihnern, Stagnicola Brhm., Stall,

aber nur bei den einjiihrigen Vogeln. Die alien tragen ihr Prachlkleid,

die Farbe des Schnabels und Ausbildung der Blasse ausgenommen, schon
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im Herbste. Die jungen Vfigel legen ihr Jugendkleid im August ab

und ihr erstes Herbstkleid im Seplember an. Dieses hat weniger Weiss

als jenes. Im Januar farigt das Sich-Ausfarben desselbeii an, und wird

im April vollendet. Bei Fulica aira erfolgl diese Ausfiirbung schon

im Herbste.

Alie Vogcl der Sippen Sterna und Lams Lin. , Uria, Alca, Co-
lymbus, Podiceps etc. haben eine doppelle Mauser, wenn diese nicht

durch ungiinstige Verhiiltnisse , wie kalle Witterung, Mangel an Nah-
rung u. s w. gestorl wird

;
jedoch ist sie zuweilen sehr unvollstandig.

Die Tauchenten legen grossen Theils ihr Prachlkleid im Herbste

an; diess thun namentlich dieTafel-, Schell-, Reiher-, Eider-
und Trauerenten. Die Jungen von diesen vermausern ihr Jugend-

kleid vom December ihres ersten Lebensjahres an bis in den August

ihres zweiten, und Iragen dann im 2. Herbste ihres Lebens ihr Pracht-

kleid. Die Eisente macht davon eine Ausnahme. Denn ihr Mann-
chen bekommt jedes Mai im Herbste ein grossentheils weisses, im

Friihjahre ein braunes Kleid. aber nur durch Federwechsel.

Die nicht tauchenden Enten, wie Anas bnschas , acuta,

strepera, Penelope, chjpeata, querquedtila und crecca. bekommen ihr

Prachtkleid im ersten Herbste und Winter ihres Lebens durch fast voll-

standige Mauser, und legen gleich nach der Briitezeil auf wenige
Wochen ihr unscheinbares, dem der Weibchen niehr oder weniger

ahnltches Summerkleid an.

4. lleber VInngtMlit tmergoXaes HJfirb., als wahre, un-
verhennbare Xaucliente.

Von

Dr. N. EjarboUing.

In den ersten Tagen dieses Jahres (1853) wurde hier in Kopen-

hageii eine unbedeutende Sanimlung ausgestopfter, gewohnlicher dani-

scher Vogel zum Verkaufe ausgeboten. Bloss ein einziges Stiick, wel-

ches ich, nach oberllachlicher Betrachlung nur von der Seile her, fiir

eincn jujigen Mergus albelhis hiell und nebst niehreren Gewohnlich-

keilen liir meine Samnilung ankaufte . war mir auH'allend: besonders

wegen der abweichenden Kopf- und Halsfarbe. Zufallig wurde dieser

Vogel mil seincm Glaskaslen in der Sammlung ziemlicli lioch hinauf

geslellt; cben dadurch wurde ich sehr bald auf seiiien Schnabel auf-

merksam, der. von unten gesehcn, ein vvalirer Enlcnschnabel ist. Von
diesem Augenblicke an sah ich darin keinen Siiger niehr, sondern eine

wahre Tauchenle, und zwar eine der Gruppe Clanyula (Schellenle)

zaniichst atigehiirige. *) Es ist ein jiingeres Miinnclien in fast reinem

Prachtkleide, und wurde im Februar 1843 im Isel'jord am nordlicheu

Seeland geschossen.

•) W'eiin niclit etwa, der abweichenden .SclitiH)n?U'orin und des scliwarzeu

SpiegeU wegen, ein neues (lenus durautj zu bilden ist?
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• Das von Herrn Eimbeck (in der ^Isis" f. 1831, S. 299) be-

Bchriebene und abgebildele Thier war bisher das einzige bekannte Exem-

plar dieses Vogels. *) Es wurde i. J. 1825 auf dem Okerflusse bei

Braunschweig erlegl, und es halte, inerkwurdig genug ! dasselbe Schick-

sal: mehrere Jahre in einer unbedeulenden Samnilung deutscher Vogel

aufbewahrt zu werden, ehe es fiir das Braunscliweiger Museum gewon-

nen wurde, wo es dann wieder, — als Vorbole einer neuen Species,

— bis dahin wartele, urn durch eine neue Ersclieinung von seines Glei-

chen der irrigen Bestimniung und Vergessenlieit entrissen zu werden.

Die Aufslellung neuer Arlen nach bloss einem cinzigen Individuen bleibt

zwar sehr gewagt; der Vogel wurde aber doch auch bereits von dem

ersten Enldecker, Herrn Eimbeck, mil dem Namen Mergvs anatarius

(entenartiger Sager) belegt. Die Unrichligkeit hiervon, — da ja das

Thier nach Grosse , Gestalt und Zeichnung unlaugbar ais Bindeglied

zwischen den Tauchenlen und Sagern mitten inne steht, — wird jedem

Vogelkenner durch die vurzulegende Abbildung und gegenwartige Be-

schreibung einleuchlend werden. Noch weniger aber diirfte man den

Vogel, auch wenn ein Zweiler lange auf sich warteu liesse , als Ba-

stard von z w e i so v e r s c h i e d e ii e n G a 1 1 u n g e n wie Clangula und

Mergus, annehmen. Bastard-Zeugungen innerhalb Einer Gattung

kommen in der freien Natur schon ausserst sparsam, solche von ver-

schi eden en Galtungen aber gewiss gar nicht vor; wenigstens fehit

mir ein sicherer Beweis von Stdrung dieses, meist so bestimmten Natur-

gesetzes. Mesalliancen in der Gefangenschaft, z. B. zwischen Canarien-

vogeln und andern Finken, oder in der freien Natur zwischen den be-

gattungssiichligen Polygamislen Tetrnn urogaUus fem. und Tetrao tetrix

mas., sind nur als eine Zwangspaarung anzusehen. Die beiden letzteren

vermischen sich bekannllich auch nur in solchen Gegenden, wo es, wegen

iibermassigen und unzeitigen Wegschiessens der Auerhahne, entweder

ganz und fast ganz an solchen felzteren fehll. Die raonoganiistischen

Enten dagegen , im freien Naturzustande so uberaus zahlreich an Indi-

viduen, wie Anas clangula , brauclieii sich gewiss auf eine so wider-

naliirliche Art nicht zu helfen. Sie wiirden hier die vielen Weibchen

ihrer eigenen Species nicht iibersehen , um sich unter den wenigen

Weibchen des weissen Sagers eine Gattin aufzusuchen; und wenn dies

auch geschahe, wenn ein Begatlungsact wirklich Slatt fande: so sind

alle derarligen Spielereien gewiss ohne Friichte. **j Dass Anas clan-

gula (jfters mit Mergus albellus, aber (wohl zu bemerken!) auf dem

*) Ob der von Brehm (in seiiieii ,,Vog. Deutschlands") dahingestellte

weibliclie Vogel seiner Samnilung wirklicli dahin geliurt, ist wohl die Frage?
**) Wiihrend meines diessjiihrigen Besuches bei nieinem lieben Kreunde, Herrn

Hauplninnn Kirchhoff zu Schiiferhof bei Menburg. (Milglied iinserer Gesellschaft

und Besilzer einer der am schiinslen geslopflen Vogelsaniinlungen, die ich noch

geseheu habe,| sail ich em wnnderliches derarliges Beispiel : indein ein mit einem

Enteriche sehr befreundeler Hahn den erslgeiiannten tral. Doch auch, wenn der

Gegenstand dieser Zuneiguug eine weibliche Ente gewcsen ware, (wie ich das

friiher anderswo gesehen habe,) wiire der Erfolg wohl ein gleich nichtiger ge-

wesen.

I
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Zuge, da her ausser der Brutzeit, zusammen angetroffen wird,

Oder dass die beiden Arlen sicli an einander gesellen, besagl gar Nichts.

Beispiele der Art giebl es geiiug: L. B. Kriihenarlen uiid Braclivogel,

Spechle, Spechlmeisen, Meiseii u. s. w.

Wer aber mochte wolil daraii zweifeln . oder erst iioch das Vor-

kommeii eiiieo drilten oder vierleii liidividuums erwarlen, urn unsere

neue Elite fur eine gute Art zu crkliiren? Staiideii docli Anas marmo-
rata, Regiilus modesliis u. m. a. lange geriug in bloss Eiiiein Exein-

plare. deiiiiocli als gule Arteii angeiiomnien da! Wie leiclil und wie

lange bleibt iiiclit olineliin ein solcher Vogel schon desslialb uiibekannt,

weil er seiner auffallenden Aelinlichkeit wegen mit Vogelarlen ver-

wechsell isl, welche mil ilim hauliger in dem wenig untersueliten und wenig

bewohnlen, ungeheiiren Nordosten vorkommen ; wiihrend er walirschein-

licli seinen Winlerzug von dort her iiber Mittelasien bloss ausnahmsweise

bis iiber Europa ausdehnt! Und wenn ja mitunter Einer, der nocli dazu

vielleiclil ein Weibchen oder junger Vogel ist, so weit uach Westen koninit

:

giebt es denn elwa der Ornilhologen so viele und so sachkundige, dass

nichi vorher 10 Sliick gerupft werden und in die Bratpfanne kommen,
ehe gliickliche Unislande ein Stiick fiir die Wissenschafl oder fiir Samm-
lungen rellen? Dass noch ininier X'ieles fiir die europaische Ornis zu

niachen und zu gewinnen ist, wird jeder fleissige, vorurtheilsfreie For-

scher gern zugestehen. Daher diirfen wir auch wohl nicht ohne Wei-
teres annehmen, dass die Entdeckung ganz neuer Vogelarten in Europa

unmoglich sei.

Ich bin vielmehr derMeinung, dass wir eben von ostlichen Vbgeln,

die in ihrer Heimath von den wenigen Reisenden verwechselt oder iiber-

sehen worden sind, noch mehrere Neuigkeiten zu erwarten haben : be-

sonders, weil sich mehrere derselben wohl iiberhaupt weiter nach Westen
bin verbreiten mogen.

Inspector E i m b e c k , welcher den Vogel nur fur einen Sager,

und unser hochverehrter Altvaler Nauma n n , der ihn fiir einen Bastard

ansali , liessen es Beide auf das fernere Wiedererscheinen desselben

ankommen, bevor sie geneigl wurden. ihn als eigene Species anzuneh-

men. Jetzt haben wir ihn wieder, und zwar in der vollkommensten

Uebereinstimmung. *) Schon die Herren Reichenbach , Brehni und Boie

haben den Einibeckschcn Vogel iibrigens fiir eine Schellente (Clan-
gulaj angesehen. Da ihn jedoch Brehm nur als ,,Subspecies- , unter

dem Nanien angitslirostris, aufnimmt, dieser Name aber von Men6-
lri6s an die Anas maniiorala Temm. vergeben isl : so eriaube ich mir

fiir ihn die vorliiuhge Benennung

C langulu me ry aides , sagcrartige Schellente.
Artskenuzeidien: Uer scliwarzlirauiie Sclinuliel seiii- scliinul, an

der Wurzel holier, als brcit. FOsse rolligelb, mit sclmarzen Schwimm-
haulen. Kehle und der obere oder game Vorderhals weiss ; der Spiegel

ichwarz mil einem breiten wcissen Bande, welches oben von einem ahn-

lichen begrenzt wird.

*) Wcr item wiiieri>|irjclil , liiil wulil die Saclic iiicht liinluM(!lirh iintertiichl

.
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Beschreibung. LSn»e 19"; Flugelweite 32— 33". Schnabel von

der Nagelspitze bis In den Mundwinkel 1" 10"' laug: vor der Stirn auf

der Firstc sehr abgeplatlet, nacb vorn allmahlich flacher gewolbl, und am

Nagel viel niedriger, als breit; lelzterer gross, beinabe die ganze Breite

des, am Ende schniol abgcrundeten Scbnabels einnebnicnd. Nasenlocher in

der Mitte; die Lamellenspilzen (Zahne) bei gcschlossenem Schnabel bintea

(in getrocknetem Zustande) kauni . und im Leben wahrscheiulicb gar nicht

sicbtbar. Die Fusse gelbrolhlich, niit scbwarzen SchviimnihaiUen. Schwanz mit

16 Sleuerfedern, wovon das aussersle Paar l^/g" Uiirzer, als das miltelste.

Das alte JIannchen im Prachlkleide. *") Es hat im I.ehen wabrscbein-

lich einen dunkelrotblichen, braunlicb uberlanrenen Schnabel mit bornfarbigem

Nagel. Das Gcfieder ist vorberrscbend weiss; an den verlangerlen Ober-

kopf- und Nackenfedern , so wie an den Wangen sehwarz, mit grfmem

Schiller. Zwischen Schnabel und Auge (an den Zugeln) stebt ein weisser

Fleck, welcher aber von der Scbnabelgranze duich eine , i'" breite scbwarze

Federkante geschieden wird , deren Enden sicb unten mil dem weisseu

Halse vcreinigen. Bilcken und Scbwanz, nebst den Scbwungfedern erster

Ordnung schvvarz, letztere braunlicb ; Schulterfedern weiss , durcb einen

schwarzen Langestreif vom Flugel getrennl ; Oberfliigel meistens weiss, am

Bande sehwarz; Spiegel sehwarz; die 4 hinteren Scbwungfedern an der

inneren Fahne braungrau, auf der aussern reinweiss , an der Spilze perl-

farben. An den Kropfscilen stehen einige Federn mit scbwarzlichen Spilzen,

welche mehrere kurze Querstreifen bilden. Die Seitenfedern sind grau ge-

wassert.

Das zwar jOngere , aber fast im Prachlkleide erscheinende Mannchen

meiner Sammlung entspricbt dem alten Eimbecksehen vollkommen; nur sind

vom Jugendkleide nocb einige Ueberrcsle vorhanden , welche den Unler-

schied bilden und einigermaassen auf das alte Weibchen, vielleicht auch mit

auf das mannlicbe Sommerkleid scbliessen lassen. Es sind: der dunkel-

braune Kopf und Nacken , und der blaugrau gewolkte Kropf. Der Hin-

lerkopf und Nacken crschcinen Ibeihveise mil scboncn verlangerlen schwarz-

grijn scbimmernden Federn , die unter den diislerbraunen hervorbrecben,

geziert. Das Fahlbraune am Unlerhalse und das Blaiigraiie am Kropfe ver-

lieren sich in ein reines Weiss , welches nnr an den Kropfscilen einigen

scbwarzlichen Sireilcn weiehcn muss. Audi ist der breite weisse Streif vor

dem Auge nocb von braunen Federspilzen unlerbroehcn; und an den weis-

sen Kopfseiten bilden einige scbwarze Federspilzen kleine Flecke, welche

unler und hinter dem Auge jene scbwarze AbrLindung bilden wollcn , die

auf der Eimbecksehen Ahbildung des alien Mannchens nur von wenigea

weissen Federspilzen besetzl ist. Die weiss werdenden Scbullerl'edern haben

nocb einige graue Bander; und die graubraunen Seitenfedern werden blau-

grau. hinten etwas gewasserl.

Kopenhagen im Juli 1853.

*) Naumann's Vcig. Deulschl., Bd. Xll., Titelkupfer; desgl. Isis 1831, Taf.

III. — Der Vergleic'huiig wegeri , besonders fur Leser, die weder diese Werke,
noch Eimbeck's separate Beschieibung und Abbildung des alien Miinncfaens be-

sitzen, wird dieses hier beschrieben.
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M^d .1 -^jp^ 5^ Eiue Reliie iinrli deni Hannte.

Voii

Anton Fritsch.

Im Friihlinge des Jahres 1852 wurde es mir moglicli, einem lang-

jahrigen Wunsche geniass eine Reise nach Siidungarn zu unternehmen,

um daselbst iiaturhislorisclie, besondeis ornilhologisclie Acquisitionen fiir

das Prager Nalioiialmuseum zu uiachen.

Da icli liofTc, dass einige meiner Beobachtungen daselbst, nament-
lich im Vergleiche zu denen, welche Hr. Pfaner Baldamus in Bezug
auf dieselben Gegendeii friiher in der nNaumaniiia" veroffentlicht hal,

inleressant sein werden; so wollle icli dieselben hier, wenigstens nach ihren

Hauptergebnissen . in Kiirze miltheilen. Denn leider fand icli , dass

mittlererweile in Folge der Kriegsunruhen Manclies bedeulend anders

geworden war. *)

Ich verliess niein Vaterland am 20. Marz und langle am 21. in

Pesth an. Da ich keinen Zutritt zu den Sammlungen des National-

Museums fand: so verliess ich bereits in der iXacht darauf. mil deni

Danipfboole „Bornas-, die Hauplsladt Ungarns.

Wahrend der Reise auf dem Danipfboole, die Donau hinab , war
die Witlerung ziemllch rauh ; nieine Beobachtungen beschriinkten sich

daher, trotz einem guten Fernrohie, auf sehr Weniges. Bei Tages-
anbruch zogen Schaaren von Enten und Scharben, Hnlieus cormoramts.
gegen Sonnenaufgang bin; auf den Ufern war, ausser gepaarten Krahen,
nichts Lebcndes zu bemerken. Erst am niichslen Tage, als wir bis

gegen die Festung Peterwardein gekommen waren . begann es in der

Vogelwelt etwas lebhafter zu werden. Es zeigten sich : Anas nyroca,

A. claityula, A. boschas. Lams caniis, Ilaemalopus nstralegus, Ardea
ciiierea und Sterna hirundo; in den Lehmwanden von Semlin Corvus
muiiedula, oft \oii Falco linnunculus verfolgt. Ferner eine Truppe von

Haliaetos albicilla, in der Hohe kreisend, welche abwecliseind auf

Scbweine, die auf einer Anhohe weideten, herunterstiessen. Auf einer

der Donauinsein erblickle ich eine junge Aqvila imperidlis (s. Iieliaca.)

verlor dieselbe aber wegen der schnellen Fahrt des DampfschilVes bald

aus dem Auge.

Am 23. Miirz des Abends gelangle ich zu meinem Ziele, der Stadt

Weisskirclien, und selling da mein Hauptquarlier auf.

Die erslen Tage hindurch beschrinikle ich mich darauf. Ausfliige

in der L'mgcbung der Sladl zu machen. Mein erster Schuss war ein

altcs Manncheii von Circus pallidiis. welches, im Streile niit Cnrfus

curux auf nieine Gegenwart nicht achtend , sich schussmiissig genahert

halte. Beobachtet babe ich iioch Tardus pilaris auf dem Zuge; un-

zahlige Scolopax gallinula; (Mrcus rufus zahlreich :
('. ri/aneus cinzeln.

Da ich wahrnahm, dass ich in der Nahe der Stadt fiir's Erste nicht

vie! acquiriren konnte, so begab ich mich nach dem Dorfe Gaya, wel-

*) Kunftj^e Beijucher Uiif^anis werden sich daher so lange, bis die Sache
der Dingc wieder iiiehr auf den Triiheren Stand zuriirkkehrt , hiernucli richten

kiinnen. D. Herausg.

jDurD. r. Onilb., I. Jahrf., tSU, Klli>-U<r>. 3
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ches etwa 4 Slunden von Weisskirchen in einer sumpfigen Gegend

gelegen ist.

Auf (lem Wege daliin kamen wir durch die so genannten Saiid-

hiigel, wo ich ungemein viel Raubvogel sah, die wegen der unzahligen

„Zieselmause" (Arclomys citUlvs etc.) sich daselbsl aufzuhalten scliei-

nen; denn, so oft ich spalerhin durch diese Pailie fuhr, imnier flogen

rair Circus riifiis, cyaneiis und pallidus, Milcus aler und Aquila iiae-

via iibei- den Weg. Einmal glaube ich sogar Aquila pennata da an-

geschossen zu haben; sie fiel aber von einer Berglehne in einen unzu-

giinglichen Sumpf hinab. Oberhalb der AUeebiiuine, die an der Strasse

bin stehen, ist Falco tinmincuhis sehr haulig.

Den ersten Morgen, an welchem ich in Begleitung eines vortreff-

lichen Schiitzen, des Hrn. Lieutenant Jankovic, einen Ausflug in der

Umgebung von Gaya niachte, werde ich nie vergessen. Denn so Man-
ches, was ich mir vorher in Trauinen vorgestelll und dessen Schilde-

rung ich bis dahin theilweise fiir iibertrieben gehallen hatte , sah ich

da vor niir. Wolken von Enten flogen von einer olTenen Sumpfstelle

zur andern, begleitet durch staarahnliche dichlfliegende Haufen von Ma-
chales ptignax, Tringa, Totanus etc.

In drci Tagen eriegten wir, ausser einer Menge von gewohnlichen

Sachen, auch Totanus staynatilis ; von An^er cinereus zwei Weibchen

an den Brulplillzen. Die gemeinsten der Enlen waren A. queiquedula

und lu/roca; dann A. boschas. Unter der einen dieser Entenschaaren

bemerkle ich auch zwei Albino's, welche vernuithiich zu qverquedula

gehorlen. Auch halte ich das Vergniigen, 5 Stiick La/'us melanoce-

phalus zu sehen, ohne jedoch eine davon erlegen zu kcinnen.

Wahrend der in Gaja zugebrachten Woche machten wir auch zwei

grossere Ausfluge auf die , nicht weit gelegene Donauinsel „Ostrova''.

Hier fandcn sich Upupa epops. Turdus merula , Picus major, P. me-
dius, Sylria Pliiloinela, Sterna hirundo , eine Gruppe von Ardea ny-
cticorax, Milvus ater und eine Gesellschaft von Vnltur fulviis.

Auf einer kleineren Donauinsel entdeckten wir auf einer alien

Eiche einen Horst von Aquila albicilla , von welchem sich erst nach

einigen Schiissen der Adier erhob. Die Insel war aber so dicht mit

Weidenslrauchern bewachsen, und theilweise unter Wasser geselzt, dass

es ganz unmoglich war, sich dem Horste zu nahern. In Folge sehr

starken Windes war auch das Schiessen fast nicht zulassig; daher ver-

liessen wir die Insel , ohne dass wir uns einer bedeutenden Beute zu

erfreuen gehabl hiitlen.

Auf der Riickreise von Gaja nach Weisskirchen flog mir ein Mann-
chen von Falco rufipes iiber den Weg; ich erlegte Circus rufus und

verwundete ein jiingeres Mannchen von Aquila imperialis, dem ich mich

auf dem Wagen genahert hatte. Es fiel zwar einige hundert Schritte

vor mir nieder; doch trennten uns leider ein Fluss und ein starker

Moorgrund : so dass ich es bei einbrechender Nacht aufgeben musste,

des Vogels habhaft zu werden. Der Zufall entschadigle mich aber gleich

am zweiten Tage darauf: indem ich zu Weisskirchen ein schones ein-

jShriges Mannchen dieser seltenen Adiergatlung lebend kaufte, welches
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ich spaterhin gesund nach Prag brachte , wo es noch gegenwartig im

Museumsgarten, neben einer A. fulra, sich reclit wohl befindet. Bei

meiner Ruckkelir zur Stadt fand ich ferner auch Circus pallidiis, Picus

minor und Liniosa melanura, welche mir einige bekannte Offiziere

zugesendet batten, da vor.

Das Resuitat dieser Excursion befriedigte niich natiirlich aber durch-

aus nicbl; auch fing es mir an, bange zu werdeii , warum sich immer
noch keine der seltenen Reiher, keine Bienenfresser, Zwergscharben,

Ibisse u. dergl. sehen liessen. Freilich Irostete ich mich damit, dass

die Witterung noch zu rauh war, und unternahm daher inzwischen eine

kleine Excursion gegen Alt-Moldava zu, urn die Golubacer Hdhle und die

Kupferbergwerke von Neu-Moldava zu besuchen.

Wahrend dieser Ausflug in mancher anderen Beziehung sehr inter-

essant war, wurde von Ornilhologischeni nur Folgendes eriegt: Cu-
cutus canoriis var. rufa; Emberiza eta, bei der Ruine Golubac; Mus-
cicapa albicollis und M. alricapiUa; Coracias garrulus.

Gesehen wurde von Aqiiila fulra ein Parchen. Dasselbe sturzte

nach eineni Schusse aus der OefTnung einer Felsenwand heraus und

kreiste dann hoch in der Luft. Ferner: eine Gesellschaft von 40 Stuck

Ardea Ganelta . gleich eineni Silberbande hoch in der Luft dahinzie-

hend. Aquda imperialis , auf einer sandigen Uferstelle der Donau
silzend.

Nach diesem Ausfluge zeigte es sich denn auch; warum die Zug-
vbgel mit ilirer Ankunft so lange gezogert haben mochten und noch

ferner zogerlen.

Es trat namlich ein Schneewetter ein, welches eine ganze Woche
hindurch nur einen einzigen Ausflug geslattete, der aber dafur urn so

interessanter war. Er geschah am 19. April, wo Alle.s mit Schnee be-

deckl, der Himmel aber heiter war; ich beeilte mich also, diese Gele-

genheil zu beniitzen. Kaum war ich einige hundert Schritte iiber die

Haide, (.Pusia-,) welche die Stadt umgibt, gegangen. als seitwarls von

mir ein Circus von der Erde aufflog, der in demselben Augenblicke

durch meinen Schuss darniedersank. Ich erkannle. zu meinem grossen

Vergniigen , ein altes Weibchen von Circus pallidiis. Gleich darauf

traf icli auf den Strassenbaumen einen Trupp von Faico ruppes . die

wegeii Mangel an Nahrung sichllicli ganz matt waren : so dass ich mil

leichter Muhe ihrer vier wahrend des Riittelns aus der Luft herabschoss.

Merkwiirdig war, dass sie sich, bis 4 Sliick dicht neben einander, auf die

niedrigen Straucher setzlen und sich bis 30 SchritI ankommen liessen.

Denselben Tag sah ich zugleich eine Grus rinerea.

Die folgenden Tage iiber Irat wiederum Schnee- und Regenwetter

ein; und am 22. erst hot sich Gelcgenheit dar, nacli Alibunar zu fahren.

Ungeachtet eines Schneegestiibers trat ich die Reise an ; im Wagen
froren die Fenster dicht zu. und ich ofl'nete sie erst, nachdem das Vn-
welter sich elwas gelegl hatte. Wie gross war aber nieine Verwunde-
rung, als ich nun fast auf jedem Strassenalleebaume 2 —3 Sliick FaIco

rufipes erblickte. welche sich fest an die Baumstiinime andriickten und

sich durch uaser Vorbeifafareii gar nlchl in ihrer Ruhe stOren liessen .

3«
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Ich schoss mehrere vom Wagen aus, sogar zwei auf einen Schuss. In

den Wassergraben an den Strassen liefen Haufen von Machetes pugnax
herum, dessgleichen e\nzelne Totanvs glareola : und diess bei einer Tem-
peratui- von — 3" R. unler 0.

In Alibunar verblieb ich bis zum 29. Da sich nunmehr auch die

Willerung selir giinslig gestaltele, so erlegte ich wahrend dieser Zeit:

Falco rvfipes 10 Stuck, F. stibbvteo, Totanus stagnaiilis , viele Gla-

reola, Machetes pugnax, Numenius Arquata, Ardea purpurea, A. ci-

nerea, A. minuta, Muscicapa atricapilla, Sylvia iurdoides, und beobach-

lele Truppe von 10 bis 30 Stuck Otis tarda, die aber nie schussmas-

sig ankommen liessen.

Von Alibunar begab ich mich nach Perlaz; und auf dem Wege
begegneten mir zwei interessante Erscheinungen.

Die eiste war ein ganzer Trupp von Aquila imperial is , die auf

der abermaligen Durchfahrt durch die schon envahnten Sandhiigel sicht-

bar wuiden. Es waien ihrer 7 Sliick, darunter zwei ganz dunkle, alte

Exemplare. Sie sassen auf einer Hochebene und flogen abwechselnd

in die Hiihe, um sich nachher, gleichsam spielend, wieder zu den iibri-

gen herabzustiirzen. Ein Versuch , sich ihnen zu nahern , verscheuchle

sie aber. — Ferner : als wir des Abends gegen Perlaz zu kanien,

beinerkle ich eine grosse Schaar Vogel in der Luft sich herumlreiben

und hielt sie im ersten Augenblick flir Sturnus eulgaris. Wie gross

war aber meine Verwunderung, als ich bereits nach einzelnen, welche

den Schwann verliessen, und spater bei grosserer Annaherung in alien

ubrigen, ganz deutlich den Falco rtifipes erkannle. Der Schwann zahlte

beilauflg 300 Stiick. Sie liessen sich einige Mai ganz niedrig iiber einem

Sumpfe nieder, zogeii aber, nach Inseclen jagend , iiber dem jungen

Schilfe weg, urn sich dann wieder in bedeutende Hohe zu erheben.

Nun lag Perlaz vor mir, der Ort, wo ich die Verwirklichung

meiner Ideale, die ich mir nach der Beschreibung des Hrn. Baldamus
gebildet halle, zu linden hofl'te.

Ill der That war diese Gegend „ani weissen Moraste" fabelhaft reich

an Sunipf- und Wassergelliigcl : ja mehr oder weniger isl sie das frei-

lich auch noch; aber wie hat es friiher sein miissen, bevor der Krieg

des Jahres 1849 hier gewiithel hat! Denn nach der Kanonade, welche

mehrere Monate lang zwischen der Feslung Titel und dem Orte Perlaz

gedauert hat, verliessen alle Vogel ihre alten Standorte; und sie kehren

erst nach und nach wieder auf dieselben zuriick.

Von air den reichen Nislcolonien, welche Hr. Baldamus in der

^Naumannia" schildert , land ich bloss noch die von Ardea nycticorax

und A. cinerea. Carbo pygmaeus kam nur einzein vor und war sehr

scheu: so, dass es mir nur niit genauer Noth gelungen ist, Einen zu

erlegen. Wahrend des Aufenthalles in Perlaz konnle ich da herum von

Ardea nycticorax . cinerea und purpurea noch beliebig viele schies-

sen, je nachdeni Zeit zum Priiparircn blieb. Ausserdem erlegte ich

Ardea Egretta. mehrere A. Garzetta, A. comata, Anser cinereus und

andere mehr. Sterna leucoptera sah ich mehrmals und lernte spater

ihren Lockton keniien; derselbe ist viel starker und etwas durchdrin-
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gender, als der von Sterna nigra. Es wollte mir jedoch nicht ge-
lingen, eine zu eriegen : da sie viel scheuer ist, als die Sterna nigra.

Auffallend war cs mir, liier am „weissen Moraste" zum ersten Male den

Lockton der Anas Crecca zu Gelitir zu bekommen : da sie docli eben
so gemein sein sollle, wie die A. querquedula.

Am 6. Mai verliess ich Perlaz und braclite die Zeil bis zum 10.

mil dem Besuclie von Semi in, Belgrad und Pancevo zu. Durcli

diesen Ausflug erquickt, (ing ich dann am II., in der Nahe des Dorfes

Brestovac, wieder zu jagen an.

Hier ianden sicli Briileplaize von Sterna leucopareia, von welcher

ich denn eine ziemliche Anzahl erlegte. Eines Tages lag, ziemlich wait

vom Orte, auf einer Wiese ein todtes Pferd; und urn dasselbe her be-

schiiftigten sich 6 Stuck Vnltur fiilvns. in Gesellschaft zweicr V. cine-

reus. Sie hiellen sich bei dem Aase so dichl zusammen, dass mein,

auf den einen V. cinereii.') gerichteler Schuss einen I', f'uhiis nieder-

streckle. Nach demselben erlioben sich nun die Geier aus der ganzen

Gegend und suchlen sich . in Kreisen fliegend , zur Hohe zu erheben.

Die Anzahl derselben setzle mich in Slaunen ; denn ich zahlle. im Gan-

zen iiber 8t) Stiick, aber die meisten von V. fulrns und nur cUva 15 St.

cinereus. Da es bereils gegen die Mittagszeit ging, sie audi wohl alle

zum grossten Theile gesattigl waren : so kehrten sie nicht mehr zu ihrer

Nahrung zuriick, sondern erhoben sich bald so hoch in die Luft, dass

sie nur als kleine schwarze Punkte wahrgenommen werden konnten, und

liessen sich dann iiber dem serbischen Gebirge nieder.

Am folgenden Tage lenkte eine Schaar weisser Vogel, welche sich

auf einem Sumpfe herumlrieben , meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich

traf sogleich Anslalten. auf einem kleinen Kahne mehr an sie heranzu-

fahren, und erkannte nun bald, dass es eine Schaar von 200 Stiick

Plalalea leucerodius war, die ,vler Mann hoch" an einer seichten Stelle

im Wasser slanden: so, dass sie einen langen weissen Sireifen bildeten.

Sie erhoben sich, als wir uns noch nicht auf 200 Schrilt geniihert

hallen; und ein versuchler „Hazardschuss" hatle nur die Wirkung, dass

sie einige Federn zuriickliessen. Kaum halte ich mich hiernach wieder

zur Riickfahrt entschlossen , als ich auf einer Sandbank ungefahr ein

Duzend grauer Korper erblickle, die ich, da sie sich nach dem Schusse

gar nicht riihrlen, zuersl fiir Schweine hielt. Als wir uns aber naher-

ten, erkannte ich, dass es Pelecanvs cris/ms seien. welche sich auf die

Erde geselzl und die Hiilse zurijckgelegt halten. Erst nachdem wir uns

auf 100 Schritte geniiherl halten, lingen sie an, aufzustehen und ihre

Halse zu zcigen. Ein Biichsenschuss verletzle den einen so stark, dass

er nicht mit den andern fortkommen konnle und sich auf'sWasser nie-

derliess. Als wir ihn jedoch zu verfolgen anfingen, flog er immer wieder

ein Stiickchen weiter, bis er endlich, alle Kriifte zusammenralfend, iiber

eine grosse Rohrstrccke hinwegllog: so dass wir seine Verfolgung auf-

geben mussten.

Wahrend der Zeit, die ich so in Brestovac zubrachte , erlegte ich

noch einen Circus riifvs in einem nicht gewohnlichen Kleide, und be-

merkte Slema minula, Ibis falcinellus, Aquita naevia und Albicilla.
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Mit diesen Ausfliigen bei Brestovac nahm aber das Jagen ein Ende

;

ich mussle nach Weisskirchen zuriick eilen, um die Riickreise vor-

zubereiten.

Auf deni Wege dahin fuhr ich zum dritten Male durch jane er-

wahnteii Sandhiigel, als plolzlich ein Vogel mit einem mir fremden

Locktone iiber den Weg flog. Auf die Hinweisung meines Fuhrmannes

erblickte ich links von der Sirasse eine hohe Lehmwand, in welcher

sich eine Nislcolonie von Merops apiaster befand. Ich erlegle zwar

einige , iniisste leider aber der einbrechenden Nacht wegen die Reise

fortsetzen. Bei der Ankunft zu Weissenkirchen fanden sich Aquila

brachydactyla , Himantoptis melanoptenis , Podiceps anritus und

manche andere Vogel, als von befreundeten Officieren eingesendet,

daselbst vor.

Die ubrige Zeit, bis zur Abreise, brachle ich mit dam Sammeln von

entomologischen Gegenstanden zu , und verliess am 24. Mai das Banat.

Prag im August 1853.

lllr> O. Die Bedeiitung uiiil StelliinK des Slt'igovB An-
bfOitlHua ini Systenie.

Von

Hof-Rath Prof. Dr. I. Reichenbacli.

Jener Gegensatz von Tag- und Nachtleben , welcher durch beide

organische Naturreiche sich hindurchzieht und in beiden gewohnlich

durch sanfte Uebergange sich vvieder vermiltelt, ist erst im Thierreiche

zur wirklichen aussern Geslallung und zum Bewustsein gelangt. Jene

zur Nachtzeit bliihenden Silenen und Oenolheren , die Gattung Nycterinia

und die nachtlichen Cactus bietcn wenig oder nichls aulTallend Abwei-
chendes von den naheverwandten Arten und Gatlungen dar. — Wollen

wir im Thierreiche diese Erscheinung zu beurtheilen versuchen, so ist

auch hier zum klaren Verstdndnisse nur ein Ueberblick iiber das Ganze

ins Auge zu fassen. Wie wir die Wiirmcr und Mollusken in ihrer Ge-
sammtheit als fiir das Nachtleben organisirte Thiere erkennen, so diirfen

wir erst bei den Lufllhieren den Gegensatz suchen und Contraste nach-
weisen, welche sich habituell zur Anschauung bieten. Nachst den

nachtlichen Polynierien, den Krebsen, Scolopendern, TausendfUssen und

Spinnen sind unler den zweilliigeligen Insecten die Nycteribien und

Hippoboscinen iiberhaupt. unter den Geradflijglern die Acheta . Gryllo-

talpu und Blatta. unter den Schmetlerlingen vorziiglich die Nachtschmet-

terlinge, als gewohnliche Beispiele allgemeiner bekannt. Die typischen

Nachlschmetterlinge mochle der Vortragende diejenigen nennen. welche,

wie Cosstis, mit wellenartiger oder melirl-gestrichelter, dunkler Zeich-

nung auf hellerem Grunde versehen, dem Ruheplatze ahnlich sehen, auf

dem sie gewohnlich das Licht des Tages verschlafen. Ohne diess weiter

ausfiihren zu wollen, bemerkt derselbe nur. wie auch unler den Wir-
belthieren, bei den Fischen und Amphibien , dieser Gegensatz sich

weniger habituell ausspricht: da die Erscheinung selbst minder schroff
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coiilraslirt. Niir bei don Ainpliiliien ist cler lirotentypus oder der des
Salamander unter den Eidechsen als Gekko, und unler den SchildkrOlen

als Malaniala. wiedeilioll. Die Classe der hochsten Athmiingstliiere, der
fiir das Lufl- und Tasleben vor alien andern bestimnilen Vogel, zeigt

auf den Gesensalz dc? Nachtlebens in seinem scliioH'slen Conlraste.

Ganz analog- dem bisliei- Gesasiten tritt derselbe bei den Sehwimmvogeln,
wie bei den VVasserthieien iiberhaupt, wenig hervor. Die in Hohlen
nislenden Pinguine. Stiirinviigel und Brandenten und dann die ini Baue und
im Belragen schon Aebniiclikeit mit den Eulen zeisenden AIke , sind eben-
sowoiil Tagvijgel, wie Naehtvogel: und ibi- Gclieder ist niclit wesenllich

ubereinslimmend gef'iirbt oder gezeichnet. Der Contrast trilt daher erst

klarer auf bei den Sclinepren. und in deren Wiederlioluni; durcli die

Schnepfenreiher. d. h. Rohrdommein und Naclitreilier, deren lockere

Befiederung und banderartig wellige Zeielinung wieder ganz der der

Schnepfen cntspriclit. Die Naclilreiber legen ini ausgebildeten Kleide

die lypische Zeielinung ab und deuten als Uebergang auf die CoHcro/na
und Storche. Bei jenen zeigt sich auch schon das nachlliche Auge und
das weiche lockere Kleid. In der Cohorte der Kiebitzviigel oder Cha-
radrinen entspreclien ihnen die Gold-RegenpfeifTer und die nachtliclien

Triele.

AulTallender noch Irilt die habituelle Erscheinung der Nachtvogel

hervor in der eentralen Ordnung der Luft- oder Baumvugel : indem alle

Cohorten ihre JVachlvtige! haben. Unler den Spahvogeln oder htcesti-

galores deutet sich das Nachtleben zart an durch die Bmcco -artigen

Eisvogel Lacedn ptilcliella. durch die Arten von Dacelo und deren

Verwandte. Eine zvveile Andeutung kehrt wieder bei den nachtlichen

Bienenfressern, Nyctiornis aus der Gruppe der Galbnlinae ; in der

drillen Familie. in der der Spechlvtigel, sind die Wendehalse und die

zartgebanderteii Celeiis und Colaples die Vertreter des Nachtlebens,

vor alien aber die Bvrconinae in Wiederholung aller dagewesenen For-

nien. Unler den Lerirostres finden sich die Prionites . die wahrschein-

bch nachtlichen Cenlropiis, Sct/tlirops : und Buceros maclit, als den Tag
iiber in apathischer Ruhe zubringende Gattung. den Schliiss. — In der

dritten Cohorte. den Tripplern oder Trepidatores. tritt die weitverbreitete

Verwandtschaft der Zaunkouige und die der Nachtigallen in ihrer Be-

deutung als Nachtvogel auf. An die Fliegenschnapper schliessen sich

als solche Grancaliis und Pteropodncys , an die Wiirger die achten

Balarras. Unler alien verlieren nur die Nachtigallenvogel in ihrer

vollkominenen Entwickclung, wie schon die Nachtreiher, das gelleckte

oder wellige Kleid, welches iiberhaupt viele junge Vogel als JNeslhocker

tragen , um es spaler init einem andern zu tauschcn. - Die drilte Co-

horte , die der Knacker oder Enucleatores , scheint, als die eigenllich

centrale der Classe der Vogel, die Classe seihst durch die Papageien

zu ihrem hochsten Typus erhebend. fast ganz der Beslimmung des Luft-

und Taglebens geweilil. Hier finden wir in der grossen Familie der

Slaare nur die Graculinae oder die Mainalen als nachlliche Vogel, unler

den Finken fAmmern, eigentlichen Finken, Tangaras und Kernbeissern)

ausser llesperiphnna vielleicht kauni eine Gattung nachtlicher Vogel

:
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da Pyrrhulagra noctis. .,le pere noir", seinen Namen nur seiner schwar-

zen Farbe verdankt. Uni so nothwendiger triti der Gegensalz in der

hoclisten centralen Gruppe der Papageien in doppellei- Anileiitung wieder

hervor: da jede der beiden grossen Halften, die der Erdpapageien wie

die der Baumpapageien , ihren Naelitvogel aufweisen liann. Unter den

Erdpapageien ist dies Pezoponis niit alien den eigenlliiimlichen Gri-

massen der Nachtvogel , der sich ini Freien sclinepfenartig betragt;

unter den Baumpapageien ist es der, in Fiirbung und Zeichnung ihm

ganz analoge Sh-ignps , vvelcher die Eulen unter den Papageien repra-

sentirt; was durch sein, wie bei jenen, niit Borsten kranzartig umstelltes

Auge schon am Balge erkannt werden kann. Ich verdanke den Herren

V e r r e a u X die Kennlniss und eigne Untersucliung dieses grossen und noch

so seltenen , daher koslbaren Vogels , und liabe ini System t. LXXXIV
die Abbildung seiner Kennzeichen gegeben. Slrigops habroptiliis ist

demnacli die Eule unter den Baumpapageien , so wie Pezoporus unter

den Erdpapageien der Erd- oder Holileneule enlspricht; nur dass jener

seine Eier dem nackten Erdboden vertraut. Nestor und Dasyptihis

diirften Verbindungsglieder des Strigops mit den eigentlichen Papageien

und den Kakadu-Formen genannt werden kiinnen.

In der vierten Cohorte der Luft- oder Baumvbgel, den Baubvo-

geln, lindet sich die Stelle, wo der Typus der Nachtvogel sich weiter

entwickelt und Andeutungen in alien grosseren Familien findet. Wenn
schon die Trennung der Schwalben von den Baubvogein, und das Ver-

kennen ihrer Vermittelung mit diesen durch Cypseliden und iVachtschwal-

ben. jederzeit als characleristisches Kennzeichen eines un n atii rl i chen
und willkiirlich der sich selbst offenbarenden Natur entgegenstrebenden

Systems gelten muss: so finden wir im Gegenlheile auch hier wieder

eine Irelfliche Gelegenheit, die natUrliche Verkctlung der Formen klar

zu durchschauen. Die Schwalbenvogel zerfallen : in a) eigenlliche

Schwalben, b) Segler, niichtliche Mauerschwalben oder Eulenschwalben,

c.) Curucus oder Falkenschwalbeii mit Sperberzeichnung und kraftigem

Schnabcl. Die d) Ampelideen am Schlusse der Schwalben wiederholen

diese Formen unter sich selbst und schliessen in Vorandeutung der

Geier durch den Averano und Araponga. durch Gymnocephahis cahiis,

und am allerdeullichslen durch Gijmnoderes midicollis. Die Eulenfa-

milie beginnt als Schwalbe in den Caprimulyidae, deren reiche Gruppe
in sich selbst die Formen der Schwalben , Caprimvlgvs a. s. w. der

Eulen, Podaryus . bis zur Ohreulenschwalbe, Lyncornis , der Falken,

Sleaturnis . endlich der Geier, Nyctibhis, olTenbar genug im Vorspiel

entwickelt. Die zweite Gruppe ist die der eigentlichen Eulen, iu denen

die langgeschnabelle und nacklbeinige Keliipa die Geier vertritt. Wah-
rend in dieser ganzen Familie der nachtliche Typus in dem Grade vor-

waltet, dass man sie Nachtraubvogel genannt hat: so tritt das Tagleben

in Svrnia und Aycleii , welche den Falken enlsprechen, wieder deut-

lich hervor. — Wahrend die drilte Familie der Raubviigel, die der

Falken durch Nmicleriis und Mihvs zuerst im Schvvalbentypus beginnt:

so trelen die halbnachtlichen Circtis mit ihren Federkriiuschen als Re-
prasenlanten der Eulen hervor; die Edelfalken Ireten, nebst ihren Ver-
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wandten , als hochsler Typus in die dritte Stufe, zwischen jene und die

nacktkopfigen Falken und Adier. welche die erste Andeutung der Geier

begriindtn. — Die Geier erscheinen zuerst als Scliwalbengeier in Ne-
ophron; die halbnachlliehen Viillvr und Otogyps erinnern hier an die

Eulen: walirend Gypohierax und Gyps als Nachkliinge der Falken er-

scheinen; bis endlicli Sarcorhamphns in seineni vollendeten Hiihnertypus

den Uebergang zu der lelzteii Classe, der der Hiihner, veriniltelt.

Unter den Hiihnervogein selbst sprechen die Wasserhiihner als

ersle Cohorle, und wieder als eigenlliche Wasservogel , und auf dieser

Slufe als Wiederholung der Schwininivdgel , den naclitliclien Typus am
wenigslen aus. Unler der zweiten Cohorte. den Sumpniiihnern, dagegen

zeigt sich in der Wiederholung der Bedeulung der Schnepfe das

nachlliche Kleid und das nachlliche Leben unter den Rallen, die fast

sammtlich Naehtvogel sind. In der drilten Cohorle, unter den Tauben

Oder Baurohuhnern, scheinen die Iraurig und einlonig im Dickichte der

Urwalder klagenden Macropygia Indicns und Australien's allein ein

nachtliches Leben zu fiihren , und gewinnen hier wieder , wie in der

fein gebanderten Zeiihnung, auch nach ihren Sitten mit Pewponts und

Sirigops ein analoges Verhaltniss. In der viertcn Cohorte, unter den

Hiibnern selbst, tritt Tinamus mit Cryptvnis. Notlmrvs und Bhynchotis

als Wiederholung der Rallen wieder auf als eine nachlliche Gruppe ; und

Tinamus noctivagus hat von seinem rallenarlig nachtlichen Herum-
schweifen den IVamen erhalten. Eine feine Banderung liegt der Zeich-

nung aller dieser Vogel zum Grunde; und von den Tetraoniden wissen

wir sogar, dass der Act der Begattung bei nachtlicher Weile geschieht.

Wie sehr die Trappen nachtwachende Vogel sind , weiss jeder Jager,

der sie beobachlet hat; und unter den Straussenvbgein ist der Kiwi als

vorzugsweise nachtlicher Vogel mit umborsteten Augen bekannt.

Durch diesen Ueberblick iiber die bis jetzt bekannten nachtlichen

Vtigel scheint sich die Stellung des Strigops bestimnien zu lassen. Aber
so wie fiir alle Erscheinungen im Leben der Vogel, so bleibl auch fiir

die des Nachllebens wiinschenswerlh, dass kenntnissreiche Reisende

noch weiler sorgfaltig beobachten mogen; denn nur auf dem Wege der

Beobachtung wird die Syslematik der Nalur in entsprechender Weise
gefdrdert.

Xr. 9. Elnl|c;e Beohachtiin^eti iiber <lle drei scliwirren-
den Ruhraitnger: Siiliciifiti lacnttetlit, flttviutilia mid

Vnliitwtnheriie tM»cinioi'tle»,

(Als Fortsetzung des Artiltels ^oii Dr. I,n(l\v. Tli i e n e man n , iiri 2. llel'te der
Zeilschrifl ..Kh en- fur 1K4!I. S, 2l(i.)»)

Von Graf Casimir Wodzicki.

Die Nalur verbirgt in ihren Verstecken Geschdpfe, welche, obwohl
dieselben in der Nahe des Menschen ihren Sommerwohnsitz aufgeschla-

") Von llr. Dr. L. Thiencinaun /.nr Vcroirentliclmn(» hier niilgellieill.

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



is

gen haben , dennoch den Forschern Jahrhunderte hindurch unbekannt
geblieben sind. Erst in neuesler Zeit drang der Beobachter liefer in

die Rohrdickichle ein, und erfuhr, dass unter den dort hausenden Rohr-
vbgeln wirklieh neue Species vorhanden , und sonstige Thatsacben zur

Bereicherung der Wissenschaft zu sammein sind.

Die obigen Rohrsanger sind heuligen Tages beinahe in alien Stri-

chen unseres Conlinentes bemerkt worden; am leichtesten zu beobachten

Bind sie jedoch, des anzustellenden Vergleiches halber, in denjenigen

Localitaten, wo alle drei Arten zusammen briiten. Der treffliche Auf-

satz meines verehrten Freundes, in der Zeitschrift ^Rhea", giebt uns

eine Reihe von Beobachtungen iiber die so versteckt lebenden Sanger,

und zeigt zugleieh, wie wenige Forscher die Gelegenheit gehabt haben,

diese Salicarien beim Nistgesehal'te zu belauschen , und die angefuhrlen

3 Arten sowohl im Gesange, wie in ilirer sonsligen Lebensweise zu

vergleichen. Ein solcher Vergleich im Freien ist gewiss noch wichli-

ger, als der in den Sammiungen : da in zweifelhal'len Fallen wohl nur

erslerer allein den Ausschlag geben kann, ob es sich um eine wirklieh

neue Species, oder nur um eine zufiillige Varietat handelt. Ich halte

das Gliick , auf einer Flache von 2000 Joch alle drei Arlen beim Ni-

sten bis zum Herbslzuge, ich niochte sagen, alle Tage durch zwei Jahre,

zu beobachten. Die wissenschaftliche Neugierde ist wirklieh gross; das

Versleckte hat etwas unglaublich Anziehendes. Man seheuet weder
Strapatzen , noch Miihe , man widmet der Beobachtung dieser wenigen

Arten mehr Zeit, als alien ubrigen schon bekannten Vogelarten. Diese

Vbgel sind merkwiirdig scheu, vorsichtig und klug, wie Raubvogel.

Wer mil ihnen bekannt werden will, muss grosse Ausdauer und Schlau-

heit zeigen. und schon in das Vogelleben eingeweiht sein; sonst wird

er Zeit verlieren, sich abmalten und mit einem tUchtigen Catarrhe nach

Hause kommen.
Die gemeinschaftlichen charakterislischen Kennzeichen der drei Ar-

ten sind: inseclenartiger, schwirrender Gesang; breiter, an der Basis

spitz zulaufender Schnabel ; runde Fliigel, welche kaum mit den Spitzen

die Milte des Schwanzes erreichen; starke, ziemlich hohe Laufe; lange

Zehen; abgerundeter, breiter Schwanz , wie bei einigen Eulenarten; die

unteren Schwanzdecken sehr lang, von der Schwanzspitze kaum einige

Linien entfernt; der Kbrper seitlich zusammengepresst, wie bei den

Rallen; griinlich braunliches, diisteres, feines, Welches Gefieder. Die

ganze Geslalt dieser Vogcl zeigt, wie bei den Rallen, dass sie mehr
zum Laufen, als zum Fliegen geschalTen sind. Um aber die Rohr-
sanger von den Schilf- und We ide nsangern zu trennen, mbchte ich

vorschlagen, dieselben in zwei Abtheilungen zu sondern. Zu den Ca-
lamorherpen , welche wahre Rohrbewoliner sind und das Rohr nie ver-

lassen, mbchte ich bloss die folgenden drei Arlen slellen: C. turdoides,

arimdinacea und hiscinioides. Alle anderen gehbren zu den Salicarien;

und da sie nur zufallig das Rohr bewohnen, ihren Sommerwohnsitz aber

auf Wiesen , nassen Feldern , im Bruche und selbst im Walde aufschla-

gen: so kbnnen sie fuglich nicht ..Rohrsanger" genannt werden.

1. Salicaria locust e lla.

Die Gryllenrohrsanger haben in neueren Werken so treffliche
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Beschreibungen erhallen, dass es iiberfliissig ware, hier das schon Be-

kannte milzullieilen. Wir wollen dalier nur durch einige Nolizen, iiber

deren Inhalt wir nirgend Etwas gelesen haben, die bisherigen Beobach-

tungen vervollslandigen. Die meisten Angaben iiber die Lange und

Breite der A'^ogel beweisen, dass alle Ornilhologen zu wenig Exemplare

zur Vergleichung hatlen ; denn Keineni (icl es auf, dass die Gryllenrohr-

sanger in der Grosse variiren : man kiiiinte sagen
,

gleich den Anfhus,

denen sie auch in der Farbe des Gefieders ahnlich sehen. Gewcihnlich

messen sie in der Liinge 4" 9'" bis i" 10'"; es giebt indess auch Y6-
gel, welche 5" bis 5" 6'", in der Breite 8" bis 8" 6'" messen. Die

Weibchen fand ich im Allgemeinen kraftiger und grosser. Die Kenn-
zeichen, welche Hr. L. Thienemann angiebt, ballen nicht Slich. So

z. B. , dass die drilte Schwungfeder inimer die langsle sei; was nicht

immer der Fall ist. Weiler sagt dieser ausgezeichnele Oolog: die lang-

sten Schwanztragfedern iiberragen ansehnlich die Spitze der ausseren

Steuerfeder. Diess ist jedoch kein charakteristisches Kennzeichen: da

vielmehr C.hiscinioides eben so lange untere Schwanzdecke hat, und

S. /of;(.s^e//a gleichfalls. Sie kann indess mil keinem anderen Rohrsanger

verwechselt werden : da sie sich durch ihr Gefieder hinlanglich unter-

scheidet. Die Diagnose ist hier daher weniger wichlig.

Der zusanimengepresste Korper, die bewunderungswurdige Schnel-

ligkeit im Laufen und das gelleckte Gefieder stenipeln die S. locustella

zu eineni Reprasentanten der Rallen in der Sangerfamilie. Hat man je

Gelegenheil gehabi , diese Vogel beim Neste zu beobacliten; wie sie

amsig hin und her laufen, auf nassem Boden selbst iiber kleine mit

seichtem Wasser bedeckte Strecken fortgehen, wie sie im Laufen, ohne

sich aufzuhalten, die auf ihrem Wege sich vorfindenden Insecten ge-
wandt erhaschen, dieselben in grosster Eile den Jungen zutragen und
wieder forlrennen; wie sie endlich auf die Graskufen springen, ein

paarmal schwirren und dann wieder fleissig suchen; oder wer diese

Vogel singend gesehen hat, mit ausgezogenem Halse und aufgeblasener

Kehle: Der wird gewiss an die Wasserralle denken.

S. locustella bewohnt in Gallizien und Russisch Polen alle nassen

Localiliiten. Auf grossen Siimpfen, wo Limosen und Bekassinen briiten,

ist sie in grosser Anzahl; auf kleineren mit Weidengestrauch bewach-
senen VViesen in Erlenbriiclien und an besehalleten Wiesen findet man
iiberall einzelne briitende Paare. Sogar auf nassen Feldern nisten sie

gern zwischen Bohnen . Mais. Tabak. Darum wunderc ich mich sehr

iiber die Bemerkung Goulds, Boie's, und nach ihnen Thieneinann's : dass

namlich in England dii' Gryllensiinger das Wasser meiden. Bei uris, und

ich glaube behauplen zu k(innen . in ganz Deutschland, kiinnen die

Vogel (!hne Wasser gar nicht leben. Man sielit sie zwar auf trocknen

Feldern nach JVahrune suchen; hat man aber Geduld , so wird man sie

bald fortflicgen sehen. Ihr Lieblini>saufenlhalt sind hohe Graser auf

nassem Boden. auf welchem sie den ganzen Tag herumlaufen, ohne sich

ru beschmutzen. Miissen sie iiber seichles Wasser, so heben sie den

langen Schwanz in die lliihe und sehen dann sehr possirlich aus; denn
zum Fluge sehen sie sich wohl sclten gezwungen.
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jS. locusiella kommt am zeitigsten von alien verwandten Arlen: oft

schon Mitte Aprils, wo die Jager nocli auf Sumpfschnepfen jagen. Sie

verhalt sich dann aber still und ruhig; kein Ton des schwirrenden Ge-
sanges ist zu hOren. Darum wurde sie ini Friilijahre wenig bemerkt.

Die Jungen im ersten Gefieder sind viel dunkler gefleckt; die Flecken

auf dem Riicken sind grosser; der Unterleib ist olivengriin angeflogen,

wie bei S. flmiatilis. Diese Jungen locnsteJla sind , im Vergleiche

mil den alteren Vogein, stets aulTallend klein. Der Gesang ist dem der

schwirrenden Gryllen sehrahnlich, in gleichmassiger Strophe fortgehend;

wogegen die beiden anderen Arten, ohne aufzuhdren, ihr ganzes Stiick

singen. Die locvstella singt fleissig am Tage und den ganzen Abend,

besonders in der Zeit des Briitens.

Das Nest nahert sich unter denen aller Rohrsanger am meislen den

Western der Grasmiicken; es ist jedoch dichter gebaut, hoher, (oder

tiefer,) das Ganze nicht durchsichtig, inwendig glalt mit diinnen Wur-
zelchen und Pferdehaaren ausgelegt. Das Innere mochte ziemlich eini-

gen IVestern der S. flmiatilis alinlich sehen; es ist jodoch viel kleiner

und gar nicht verbaut. In den Wanden der Nester fand ich oft griines

Moos. Den Ort anzuseben, wo es gebaut wird , ist sehrschwer; denn

jeder Vogel richtet sich nach den Localitaten. So bald auf altem umge-
knicktem Schilfe, auf einer Graskufe zwischen den Weidenwurzeln, bald

auf der Erde selbst. Es ist jedoch immer sehr versteckt, und desshalb

schwer aufzufinden, schwerer, als bei andern Vdgein: da diese Sanger

mit unglaublicher Muhe das Baumaterial und die Nahrung zu
Fusse herbeischleppen. Die Zahl der Eier ist 3 bis 5; sie

haben einen weisslichen oder matten und lichten Rosa-Grund , fein be-

sprilzt mit rosafarbigen , rothlichen, braunlichen Fleckchen, welche die

ganze Oberflache bedecken und meistens an der Basis ein Kriinzchen

bilden. Unter diesen Flecken sind dunklere und hellere ; erstere befin-

den sich an der Basis. Die Eier sind langlich, sanft zugespitzl, mit sehr

zarler Schale und schwachem Glanze; ihre Lange belragt 9'" bis 10'/.^'",

die Breile 5'" bis 6'" Leipziger Maass. Das Gcwicht ausgeblasener

Eier betragt I'/j Gran und etwas darilber; im Gelege sehen die Eier

einander ziemlich gleich.

2. Salicaria fluviatilis Meyer el Wolf.

Der Flussrohrs anger wurde zuerst an der Donau enldeckt,

wo er ziemlich haufig vorkommt. Jetzt, wo derselbe mehr bekannt

geworden ist, IriHt man ihn beinahe an alien Fliissen , welche ruhige,

mit Weidengebiisch beschattete Ufer haben, in nassen Waldschlagen, in

der Nahe von Biichen und in Erlenbriichen. So fand man ihn in den

meisten Provinzen Deulschlands , im Russischen und Oesterreichischen

Polen sehr haufig; er wurde aber wohl zuweilen mit der nachfolgenden

Art verwechselt. Ich selbst hielt bis zum Jahre 1852 die rostrothe

Farbe der C. luscinidides fiir eine klimatische oder Local-Abweichung:

da ich die Vogel beim Gesange, welcher einige Aehnlichkeit mit dem

des Gryllcnrohrsangers hat, weder sehen, noch hbren konnte. So wie

ich, dachten Viele und denken es auch noch jetzt: eine singende C.

luscinioides wurde fiir S. locttstella gehalten, und eine ausgestopfte fiir
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Varietal von S. flweiattlis. Wer aber die Gelegenlieit geliabt liat, auf

einer Flaclie von beilaufig 2000 Joch Hunderte von Paaren beider Arten

den ganzen Somnier iiber zu beobacliten . Der Itann das Vorjiommen

eines solclien Iirlhunis spater nichl reclil begreifen. Ich schoss, zu-

sanimen mil meinem Praparator, in Einem Tage, am 8. Mai, 21 Sliick

C. luscinioides und 31 Sliick S'. ftuviatitis. sah den Sonimer iiber die

Vbgel das Nest bauen , liess sie die gauze Eierzahl iegen , und schoss

endlich die Allen beim Neste. Auch hoite ich stundenlang den Gesang

beider Arten an, und ling junge Nestvijgel, kann daher iiber diese

Art sichere Aufschliisse geben. S. fliiviatilis ist niehr verbreitet, als

C. hiscinioides , da die letzle ans Rohrdickicht gebunden ist. Ich traf

sie hautig an den Ufern der Weichsel , des Dniester und des Bug in

den dichten Weidenschonungen, wo sie aber des Dickichts wegen schwer

zu schiessen sind. Ferner traf ich sie auf nassen , niit Weiden und

Erleiistrauchern bewachsenen Wiesen , in dichten Erlenbriichen und

endlich sogar selbst ini liefen Laubwalde. Ich wollle meinen geiibten

Ohren gar nicht trauen , als ich diese inir bekannte Stimme im hiige-

ligen Walde hOrle ; ich schoss aber alte und junge Vogel, welche mich

Uberzeuglen , dass S. flvmalilis ihren Somnierwohnsitz sehr oft an

Waldbiichen auf naSsen Schlagen ninunt und dorl briitete. Niemand
wiirde sie hier fiir einen Rohrvogel ansehen. Desshalb bin ich der An-
sicht, diese Viigel in zwei Ablheilungen zu Iheilen; denn obwohl S.

fluviatilis in den Verhallnissen der verschiedenen Korpeitheile und des

Gefieders der C. luscinioides sehr nahe koniint: so enlfernt sie sich

durch ihre Lebensweise wieder doch auch merklich von ihr. Ich miichte

sagen: ihr moralisches Wesen stenipelt sie zu einein Vogel anderer

Abtheilung.

Die Farbung ist oben dunkel olivengriin; die Schwungfedern sind

biiiunlitii-schwarz; die Sleuerfedern heller, mil deutlichen Wellenlinien,

wie die Riickenfarbe; die Weichen und die Brust griinlich-grau ange-
flogen, die Kehle mit briiunlich-griinen, langlichen, pinselartigen Flecken;

die langen unteren Schwanzdecken weiss mit braunlicher Schaltirung; die

Fijsse ileischfarbig; der Rachen gelb; die Iris dunkelbraun; der Ober-
schnabel hornbraun, der Unterschnabel gelblich. Nur die Mille des Bau-
ches ist bei deni Vogel weiss. S. Ilumatilis variirt in der Farbe des

Gelieders, wie in den Verhiillnissen der Grosse sehr; die vielen ge-
messenen E.vemplare geben folgendes Resullat nach Leipziger Maass:

Liinge o" 6'" bis ti" :J'"; Breile 9" 5'" bis 10". Die Weibchen fand

ich, wie bei der vorgehenden Art, im Allgemeinen giiisser und stiiiker;

am hiiufigsleii maass ich 6" zu 9" 6'". In der Farbung des Geheders

zeigen sich Verschlcdenheilen: so z. B. dunklere Kehlen , gelblich-

braunliche Weichen, oder audi eiiie sehr lichte Unterseite. Abgesehen
von der Fiirbung, ist das llauplunlerscheidungszeichcn /.wischen /liitialilis

und lusciuioide.i die Abstufung der ersten Schwungl'ederreihe zu der

zweitcn. Sie ist sehr sanft bei S. /liiciatilis, dagegen bei hiscinioides

scharf bezeichnet, oder hier cin nur leichter Llebergang, dort hingegen

eine bemerkbare Abstufung. Veigleicht man dagegen die Fliigel beider

Arlen , so wird man des wesentlichen Unterschiedes bald gewahr. Wenn
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C. hiscinioides der Waldnachligall alinlich sieht , so ist die Aehnlichkeit

zwischeii S. flimiatitis und der Auennacliligall noch grosser, falls man ein

grosses Exemplar der ersten mil einem kleineii der zweiten vergleicht.

Die Salicarien leben in den holien Grasern der oben beschrie-

benen Localitaten, und verlassen dieselben selten. Sie laufen wie die

Rohrhiihner. Will das Mannchen seinen Gesang anslimmen, so fliegt es

auf die hochste Spilze eines Strauches , oder springl von Asl zu Ast,

selzt sicb aucli manchmal milten in den Laubbuscli. Hierauf fangt es an,

mil den Fliigeln zu zittern , legt die Sleuerfedern so zusammen, dass

der Schwanz kaum einen Zoll Breite bat, (in der Form wie bei Astiir

pahiinbarius,) und lassl denselbenherabbiingen: wahreiiddielangenunteren

Schwanzdecken weil absteben, gleichsam als vvenn diePedern herausfallen

sollten. In dieser Stellung, nachdem es sicb nach alien Seilen umge-
sehen hat, stimmt es den eigenthiimlicbeii Gesang an, welchen Herr

Thienemann mit Buchstaben sebr gut versinnlicbt : zi zi zi zi zi zi

sebr schnell auf einander folgend, zri zri zri und nieder zi zi u. s. w.

Das Tempo ist etwa das des schnellen Holzsagens, der Ton der des

zwitschernden Slieglitzes. Sal. fluviatilis variirt, wie alle Sanger,

im Tone sowohl, wie im Gesange. Einige von diesen Sangern neh-

men die langsamen anfanglichen Noten der Emberiza cilrmella „zi zi zi",

und scbueller gesungen, obne die Flotenoctave an; dieser Gesang fiibrt

den Beobachter oft irre. Andere wieder baben den Ton , welcben das

Gehwerk einiger Wanduhren bervorbringt; nur muss man sich diese

Noten schneller wiederholt vorstellen. Das Weibchen antwortet jedes

Mai, so oft das Mannchen zu singen aufhort, niit ibrem zcik zcik, wel-

ches das Wohlgefallen ausdriickt. Ihr angstlicber Ausdruck ist: krr.

Obwobl Sal. fluciaiUis Robrdickiehte bewobnt, muss sie docb viel Ge-
straucb baben; denn meiner Erfahrung nacb, setzt sie sicb nie auf einen

Rohrstangel. Wo sich daher weder Erlen, nocb Weiden-Gebiisch befin-

den, da braucbt man den Vogel gar nicht zu sucben. Sie bewobnt aber

auch Stellen, wo hobe Baume wachsen; nur muss Unlerholz recht dicht

die Erde bescbatten. Icb traf sie ofters in licblen Briicben , wo unge-

mein viel Rohr und nur weniges Gestrauch wucbs: docb sab icb sie

nie auf ersteres sich setzen.

Nur wabrend des Gesanges silzen sie hoch. In der iibrigen Zeit

laufen sie im Grase herum. Ks ist auch moglich. dass sie manchmal ganz

stille auf einen Strauch springen und dort ruhig sitzen; allein diess ge-

wahrt Niemand , da sie beini kleinslen Gerausche sicb ins Gras stiirzen

und gewiss vor einer Stunde nicht wieder herauskommen. Sie laufen

so behende, dass ein Vorstebhund kaum naclikommen kann; dann ducken

sie sicb, wie Rallen, und kehren wieder zuriick, obne aufzufliegen. Sind

sie erst einmal scbeu geworden. so bringt man sie gar nicht zum Flie-

gen. Hire Geniiilhsarl ist eine andere, wie die der Rohrsanger. Wah-
rend diese alle sich den ganzen Sommer hindurch nm Platz und Nah-
rung zanken, lebt unser Vogel ruhig, wie ein Einsiedler. Er bangt an

seiner Brut mil soldier Liebe , dass das Weibchen, nachdem icb drei

Mai mein Gewebr auf dasselbe abgefeuert halte, wieder auf das Nest

gelaufen kam und weiter briitete. Wenn die Vogel Gefahr merken,
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(was beim leisesten Gerausche sogleich geschieht,) dann hijrt man das

Mannchen, wie das Weibclieii im Grase locken kr kr czik: was so

lange dauerl, bis die Vbgel sicli iiberzeugt haben, dass Alles wieder

ruhig geworden ist.

Die Jungeii verlassen das Nest noch ohne Scliwanz , und wenn sie

kaum mil Fedein bedeckl sind, und laufen sclioii im Grase herum. Sie

locken moiioton, zip zip; audi wenn die Allen sie durcli ihr Kit

krr zum Schweigen bringen wollen , rufen sie dennocli iingstlich ohne
Unterbrechung fort. Der Ton der Allen, wie der Jungen bei alien drei

Rohrsangern lauscht so merkwijrdig, dass man sellen den Punkt be-
zeicknen kann, woher das Locken kommt.

Die Jungen sind auf der Oberseite olivenbraun, auf der Unterseile

schmutzig braungrau, sonst den Alten iilinlich. Ich komme jetzt zu der

schwierigsten Aufgabe , naralicli zur Besclireibung des Nestes und der

Eier. Ich habe damit lange gezogert, weil die Aehnlichkeit der Eier

mil solchen der naclifolgenden Art zuweilen tauschend ist. So hielt ich

einige Eier fiir die von Cat. Ivsciiiioides, die ich erst dieses Jahr fiir die

von fliirialilis erkannte. Die Schwierigkeit des Schiessens und aller

Fangmelhoden ist zu gross, zu niiihsam und zu langweilig, als dass man
sich auf andere Menschen verlassen konnle; denn wer wirklich der

Allen auf dem Nesle liabhaft werden will, muss selbst, je nach der

Localitat, enlweder die Flinte, Schlingen oder Nelze anwenden; was
unglaublich viel Zeit raubl. Die drei Nester , welche ich in Handen
gehabt habe, sind alle drei verschieden. Das eine, in einem Erlenbruche

gefunden , sieht dem Nesle der folgenden Art am ahnlichsten. Es
ist namlich aus groben Schilfblaltern unordenllich gebaut, aber garnicht

geflochten, inwendig niit Moos und feinen Wurzeln ausgelegt, 4"

breit '.i" hoch, und kaum 2" lief. Urn das Nest war viel trockenes

Material zusammengetragen, welches wohl zum Neste gehorle; aber

das eigentliche Nest konnte man ohne diese Ringmauer herausnehmen.

Das zweile Nest, welches niir Herr Cuslos Dr. Heckel in Wien so ge-

fallig zur Beschreibung gab, ist aus breiten Rohr-, Gras- und Weiden-
blattern auch nur nachlassig gebaut, inwendig niit Graswurzelchen sehr

fein ausgelegt und ausgeglallel. Das Innere ist sehr klein: wahrend

das ganze Nest mit den Nebenbauten so gross ist, dass Jeder glauben

mochte, es miisste einem Vogel wenigslens von der Grosse einer Dros-

sel gehoren. Es misst in der Breite 7" , in der Hohe 5" . ist unten

spilzig, nach oben breit. Das letzte Nest endlich ist aus feinen Grii-

sern und Moos gebaut, ziemlich klein, und gleichfalls umbaut; (diese

Nebenbauten uni das Nest, wie bei C'mclus, sind dem Flussrohrsanger

eigen.) Es wurde in tiel'em , nassem Walde zwischen den Wurzeln einer

Fichle gefunden. Das erste sland auf einer Graskulc. Das Nest unter-

scheidet Sal. fliivialilis von Cat. Ivsciiiioides noch mchr, als der Gesang.

Die Eier sind sehr verschieden in der Form, weniger in der Far-

bung. Sie sind bald rundlicli, bald liinglich, ohne jedoch spilzig zu sein,

bald wieder auf beiden Enden gleich abgerundet ; selbst in einem und

demselben Gelege sind die Eier ungleich. Die Grundfarbe ist weiss mit sehr

echwachem Glanze ; auf derselben belinden sich schmutzig gelbliche and
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braune mikroskopisch kleine Fleckchen , welche selten an der Basis,

die viel dunkler bespritzt ist, einen undeutliclien Kranz bilden. Die

Eier sind grosser uiid starker, als die der folgenden Art, in der Lange
10'"— 1]'", in der Breite 8'". Das Gewiclit ausgeblasener betragt

iiber zwei Gran; sie sind also grosser und schwerer, als die der

Sal. locustella. Es zeigl sich mithin ganz dasselbe Verhaltniss, wie zwi-

schen den Vijgein , was audi meislens bei alinlichen Eiern den Aus-

schlag gibt. Der Unterscliied liegt in den Verliiiltnissen der Grosse,

des Gewichtes, und besonders in den iiusserst feinen Fiecken auf der

ganzen Flache der Eier. Die Zahl derselben ist 4 — 5, obwohl das

Weichen oft schon 3 bebrittet. Die zwei Stiick im k. k. Museum zu

Wien sind den nieinigen ahnlich, sie sind auf der Tafel der ^Naumannia'^

aber viel zu dunkel gehalten und mit zu grossen Fiecken colorirt.

Das gleichfalls daselbst abgebildete Ei , welches aus dem Leibe

des Weibchen geschnitten wurde, hat helle rostroihe Flecke, welche,

wie es hiernach scheini, bis zum Legen dunkler werden. Es isl auf der

Tafel ganz falsch dargestellt; die Flecke sind ebenso fein, nur die Farbe

ist anders.

3. Cal amoherpe luscinioides (Savi).

Der ganze Oberkorper roslbraun; die Unterseite rostgelblich ange-

flogen, an den Weichen dunkler, so wie auf den urilern Schwanzdecken.

Der Schnabel zarler, mehr zusammengedriickt; iiber den Augen die An-
deutung eines lichten feinen Streifes. Die Lange des Vogels ist von

5" 6'" bis 6" 2'"; die ineisten messen etwa 5" 9'"; die Breite betriigt

9". Die Vogel sind kleiner, schlanker als Sal. Piicialilis ; ihrSchwanz

ist weniger breit, als bei dieser Art; der Oberkiefer ist braunschwarz,

der Unterkiefer gelblich; die Laufe fieischfarbig , so wie der Rachen;
die Iris dunkelbraun ; auf dem Sehwanze wird man dunklere Streifcn

gewahr. — Die meisten Miinnchen haben undeutliche Flecke an der

Kehle, welche dunkler als die Brustfarbe sind : es kann aber nicht als

charakteristisches Zeichen angegeben werden.

Cal. luscinioides ist ein wahrer Rohrvogel, welclier das Rohr nie

verlasst, zankiseh, immer in Bewegung. bald auf der Erde. bald auf dem
Rohre. Man wird ilin nie ruhig sitzen sehen ; er fliegl oft im Friihjahre

in die Luft, flattert und wirft sich in's Rohr mit zuriickgelegten Fliigeln

wie die Grasmiicken, jedocli ohne Gesang. Ich sah ihn oft gleich Pa-
rtis biarmicus an eineni Rohrstengel von unlen bis zur Spitze riicken.

Viel zutraulicher als 6'. flnoiatilis. ist er audi neugieriger. Wenn er

ein Gerausch horl, fliegt er vom Boden auf, selzt sich aufs Rohr

und sieht den Hund oder Jager erstaunt an. Mit ruliigen Hunden bringt

man ihn leicht zum Auffliegen, und dann wird er im Fluge geschossen.

Die beiden letzten Arten haben das Merkwurdige mit den Kreuzschna-

beln geniein . dass sie in nianclien Jahren ausserst selten , in anderen

wieder unendlich hiiufig briitend vorkomnien. Im vorigeji Jahre brach-

ten bei niir nur zwei Paare Junge aus; in diesem Jahre sind es deren

Hunderle. Mit Sal. Iliwiatilis verhalt es sich umgekehrl. Im vorigen

Jahre waren sie haufig; in diesem Jahr sind sie in denselben Localitaten

nor sparlich vorhanden. Cal. Inscinidides unterscheidet sich noch durch
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ihre Gemiithsart: sie ist ungemein liitzig im Affecte, kampflustig. In der

Brulzeit verfolgen sich die Gallen oder Rivale bis zu den Fiissen des

Beobscliters, selbst «enn selion geschossen wurde; sie sclinurren selbst

in der Gefalir. Auf dem Neste silzen Miinnclien iind Weibclien so fest,

dass man sie ganz gut beobachlen kann ; veisclieuclil, kommeii sie, ohne
sich zu geniren, gleicli wieder, und zwai' im Fiuge, oder von Ast zu Ast

hiipfend bis zum Nesle. Sie verlassen cs auf dieselbe Weise, dagegen
sehr seiten zu Fuss, vvic Sal. fluviafilis, und zwar nur dann, wenn das

Nest niedrig steht.

Dieses befindet sich im alten hohen Schilfe, mitten im dichten,

nur ausnahmsweise ini hohen Grase oder auf eincr Graskufe ; ohne ein-

geflochten zu sein, steht es fest, auf umgeknicktem Schilfe gewohnlich

6", raanchmal auch 2' oder 3' Uber dem Wasser, und ist sehr versteckt

angebrachl. Wenn man das kleine Viigelclien sieht und dagegen das

grobe Material des Nestes, so muss man wirkhch iiber die fleissige Ar-
beit staunen; es besteht namlich aus breiten, sorgsam eingeflochtenen

Schilfblattern, und ist inwendig so glatt, dass die Eier kugeln. Jeder

Unerfahrne wiirde es fiir ein Nest des kleinsten Rohrhuhnes halten; so

ahnlich ist es demselben, nur kleiner. Die grdssere Zahl der Nester

ist spitzig, oben breit, ganz konisch geformt, 4" hoch , 3" C" breit,

2" 6'" tief. Die Tiefe des Nestes ist sehr verschieden, von 2" 6'" bis

3" 9'". Die liefsten miissen Bewunderung erregen. Sie sind kaum 2" 6"'

breit und man mochte kaum glauben, dass das briitende Weibchen bei

der Tiefe des Nestes die Eier mit dem Bauclie zu beriihren im Stande

wiire. Oft habe ieh beim Nestbauen dieser zarten Vijgelchen beobachtet,

init welcher Miihe sie das Material herbeischleppen. Anfangs thun diess

beide Gatteii. spiiler das Weibchen allein : walirend das Miinnchen dem-
selben dann die Schilfblatter aus dem Schnabel nimnit und allein welter

flcclitet. Das Mannchen ist lustig und anisig bei der Arbeit, und lasst

sein monotones krrr krrr ohne aufzuhdren ertonen. Ihr Lockton ist dem
der jluciatilis ahnlich, bei beiden Gattcn ein kurzes krr. Dieses Schnur-

ren hat eiiien angenehnien Ton; von Weitem glaubt man der Larm ware

im eigenen Ohre. Wer auf fallen Morasten das Geriiuscli der schnell

auf die Wasserflache kommenden Blasen gehort hat, wird sich den Ge-
sang der Cul. Iiischtioides gut versinnlichen konnen. Oft ist der Ton
hijhcr oder niedriger, ohne das dominirende K: gleichsam als wenn man
schnell die Buclistaben gl gl gl gl gl wiedcrholte. Hier, wie bei S.

flucialilis. hat die Slimme das Eigenthiimliche, dass sie das Gehdr irre

fiilirl; denn man folgt den Tiinen oft in verkehrter Richtung. Sie siu-

gen hoch oder niedrig, sitzen aber ganz ruhig, den Kopf elwas zuriick-

gelcgt , den Hals lang gezogen , den Kropf stark aufgeblasen : so dass

man die Anslrengung sieht. Wahrend der Brulezi'it sind sie fleissige

Sanger, den ganzeii Tag iiber bis zum Sonnennntcrgang; spiiter in die

Nacht hinein horle ich sie nicht singen. Die Thiitigkoil im Laufen und

Kriechen wahrend des ganzen Tages nutzt ihr Gelieder sehr ab. Im Monal
Juli ist es dahcr ganz abgetragen ; namentlich ist der Schwanz dann

mnier defekt. Die Jungen seheti den Alten gleich; nur sind sie viel

rostriitklicber auf dem Bauche und konnen, bcvor sie ausgewachsen
J«(ua. f. Otoilh., I. Jfthtg. 1603, Eztta-Hefl. 4
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sind , leiclit mit C. arvndinacea verwechsell werden. 1st die Familie

aufgezogen, dann ubeisiedell Alles in's Schilf und liohe Gras; (das Rohr

wild verlassen.) Doii verbleiben sie bis spat ini September, sich imnier

auf deni nassen Boden auflialtend. C. luscinioides ist vielleichl der am

langsten bei uns venveilende Rohrvogel. Die Zalil der Eier ist meistens

5, inaiichmal 4. Der Vogel briitet in jedem Sommer nur Einmal , ent-

weder Ende Mai's, oder Anfangs Juni. Die verspateten Jungeii sind aus

gestOrlen Bruten.

Die Eier variiren sehr in Form und Farbe. Sie sind rundiich, bau-

chig, selten langlich, nie spilzig, immer ohne Glanz. In demselben Ge-

lege sind die Eier gleich. Der Griind ist weisslicli, oft ganz kalkweiss;

darauf eben so feine Punkle, wie bei S. fltivialilis, welche aber die

Basis ganz bedecken. Die so gefarbten sind denen der vorhergehenden

Art am iilmlichsten. Andcre Eier sind kalkweiss mit grosseren gelb-

lichen, braunen und schwarz violelten Punkten sparsam bespritzt; der

Kranz ist schwach zu sehen , weil er von Flecken der inneren Schale

enlsteht. Diese Eier waren mil denen der S. oirnica zu verwechseln.

Endlicli kommen deren vor mit scbmulzig weissem Grunde, welcher vor

liclubraunlichen und violelten Flecken, welche die Basis ganz bedecken,

kaum zu sehen ist. Solche erinnern dann an die von Anthus oder Alauda

arborea. Die Lange derselben ist 8' 2'" bis 11'", die Breite 7'" bis 9'".

Sie sind so verschieden , dass in den 8 Gclegen , welche ich in

diesem Friihjahre gesammelt habe , nur zwei einander nahe kommen.

Ihr Gewicht ist 1',, bis 2 Gran; die meisten wiegen jedoch unter

zwei Gran.

Die Nester sind inwendig gar nicht ausgelegt, und haben nicht die

kleinste Aehnlichkeit mit Nestern von Syhien, Salicarien oder Cala-

nioherpen; denn sie zeigen das Baumaterial, die Siructur und die Form
del- kleinen Rohrhiihner-Nester. Indem ich hiermit diese Notizen iiber

die schwirrenden Rohrsanger cndige, hege ich die Ueberzeugung , dass

alle drei Arlen bei fleissigem Forschen noch in vielen Landstrichen

werden entdeckt werden : da sie sich merklich vermehren und keinen

Verfolgungen ausgesetzl sind. Es ist daher zu erwarten, dass sie bald

n einigcn Provinzen Deutschlands auftauchen werden. —

IVr. S. Ziir Fortpflaiiziiiigsgeschiclite des Kiickuba.
Von Graf Gasimir Wodzicki.

Seit Plinius und Aristoteles bis auf den heutigen Tag haben die

Naturforscher unsern Kuckuk, Cvculvs canorus, beobachlet, ohne dem-
selben alle seine Geheiinnisse ablauschen zu kbnnen. Fiir mich hatte

dieser Vogel immer etwas Anziehendes; und meine Beobachtungen ver-

folgten ihn daher alljahrlich, jedoch ohne giinstigere Erfolge, als meine

Vorganger, zu erzielen. In diesem Jahre endlich hatte ich Gelegenheit,

etwas Neues iiber ihn zu erfahren , und hoffe durch Mittheilung des-

selben zur weileren Kenntniss seiner Naturgeschichte Etwas bei-

tragen zu konnen.

lu diesem Jahre kam itii zum Brulgeschafte des Tiirdus saxatilis
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zu spat: namlich in den letzten 10 Tagen des Monates Mai. Die Jungen

hatlen schon Federn; und ich traf kein einziges Nesl mehr mit Eiern an.

Ziemlicli iinzufrieden iiber diese ungiinstige Wendung ineines Forschens

in den steilen Feisen, machle icii doch zwei ziemlicli inleressante Beo-

bachtungen. Nanilicli

:

1) dass die Stein-Drosseln schon paarweise ankommen, dass sie

den Neslbau gleichanfangen, und endlich, dass sie die Kalte viel weniger

scheuen , als man glaubt. Denn in diesem Friihlinge lag am 27. April

noch ziemlicli liefer Scliaec bei uns; und die Drosseln hiellen dennoch

piinkllicli die Zeit ihrer Ankunfl, Anfang Mai, ein: obwohl die Luft

noch kalt war, auch die Nordseite der Feisen und deren Verliefungen

noch mit Schnee bedeckt waren. Ferner:

2) dass auf den schrolTen Feisen ausser S. lilhys , Antlius cam-
pestris , T. saxai'dis und Sax. oenanihe , auch Miiscicapa grisola oft

briitet und ihr Wesen treibt, wie im Thiergarten bei Berlin. Das Nest

derselben ist vollkommen dem N'este der S. tithys ahnlich; ohne Eier

wiirde es nicht zu erkennen sein. Diese haben viel kleinere und

lichtere Flecke , so dass sie einigen Eiern von S. aiiecica in der Far-

bung nahe kommen. Die Feisen -Fliegenfiinger, (fiir mich jelzt eine

nova et rara species.) nehmen einen Feisen in Besitz, und verlassen ihn

wahrend des ganzen Brutgeschaftes nicht. Sie sitzen bald auf der einen,

bald auf der anderen Seite, stiirzen nach vorbeifliegenden Insecten und

kehren wieder auf ihr Observalorium zuriick. Sobald die Jungen Hug-

bar siud, sitzen sie mit den Eltern auf hervortrelenden Spitzen und

werden in der Jagd unlerrichtet: was allerliebst anzusehen ist. Denn
oft fliegen, dem Valer oder der Mutter folgend, alle Junge ohne Dis-

ciplin nach demselben Insecte, und fangen naliirlich in dieser Un-
ordnung gar Xichls. kehren daher anscheinend ganz missiiiulhig auf ihren

Silz zuriick. Oft setzt sicli dann die Halfte der Jungen mit dem Vater

auf die eine Seile des Felsens, wahrend die zweite Halfte der Mutter

auf die andere Seite folgt, und so wird die Ordnung zur Jagd wieder

hergestellt.

Da ich Nichts mehr fiir mich zu thun fand , so wandte ich niich an

die kleinen Hirten , welche mir schon so viele inleressante Kesler auf-

gespiirt haben, und verhiess ihnen vierfache Belohnungen. Sie behaup-

teten, dass, wenn man den Drosseln die Junge wegnahme , sie wiederum
Eier legen wiirden. Ich wollte es nicht glauben, weil die jungen Dros-

seln beinahe llugbar waren , und verliess die Gegend. Wie es schien,

gaben die Kleinen die Holfnung nicht auf, fiir Drossel-Eier noch Etwas

zu verdienen. Sie nahmen die Jungen richtig aus, und am 9. Juni kam
einer von ihnen zu mir in die Stadt, um mir zu sagen , dass er ein

Nesl mit Eiern habe, und fiigte hinzu: „Kommen Sie nur schnell; denn

geslern hat ein Kuckuk sein Ei hineingelegt und eins fortgetragen. So

wird er's mit alien machen." Dem Kalhe des kleinen Dorf-Ornithulogen

folgend, liess ich anspannen, nalini ihn mit auf den Wagen , und fragte,

um welche Slunde der Kuckuk beim Drosselneste gewesen sei. Die

Anlworl war: Lm 7 L'hr Morgens. Ich libernachtete im nachsten Dorfe,

uiid faod mich am aaderea Tage zeilig beim Neste ein, wo ich das

4«
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Weibchen briitend beobachtete. Als es warmer wurde , flog dasselbe

auf NaliruriP; aus; icli belraclitete mir daher die Eier. Im Ganzen eiit-

hielt das Nesl drei Drossel-Eier, welclie merkwiirdig rund geformt

waren, und eiii Kuckuks-Ei , welches viel kleiner war, und von Far-

bung schmutzig olivengriin, braun bespritzt, mil vielen feinen Flecken

in der Scbale. Die Geslalt desselben war gleiclifalls rund, was mir

noch nicht vorgekommen ist; denn alle meine Kuckuks-Eier liaben eine

langliche Form.*) Kaum eine Stunde moclile ich hinler dem Felsen

gesessen haben , als das Kuckueks- Weibchen kam, und sich unweit

niederselzte. Es fing an zu kreischen , flog einige Male bei dem Neste

vorbei , und als es das Nesl unbeselzl fand , setzte es sich an den Ein-

gang desselben , langte mil dem Kopfe hinein , flog hierauf iiber mir

hoch in die Lufl und liess aus dem Schnabel zwei Eieischalen fallen,

welche vor meinen Fiissen niedersturzlen. Ich hob diese Schalen sofort

auf, und erkannle, dass sie in der That dem zerbrochenen Ei des T.

saxalilis angehorten. Im Neste lagen nur noch zwei Drossel-Eier

nebst dem Kuckuks-Eie.

Hiernach scheint es klar erwiesen zu sein, dass die Kuckuke, in

Fallen wie der vorllegende, jeden Tag ein Ei aus dem Neste nehmen,

bis das so berauble Weibchen keine Eier mehr legen kann, und daher

gezwungen ist, das Kuckuks-Ei zu bebriiten. Desshalb Ireffen wir um
diejenigen Nester, in welchen sich Kuckuks-Eier vorfinden . ofters

Schalen an. Ferner nehmen die Kuckuke immer um diesclbe Stunde Eier

heraus , well dem Auscheine nach um diese Zeit das Weibchen das

Nest verliisst. Ferner bin ich hinliinglich davon iiberzeugt, dass der

Kuckuk bei der Gelegenheit die herausgenommenen Eier sich schmecken

lasst: manchmal \vohl schon beim Neste, sonst aber, indem er sie mil

sich in die Lufl nimmt und so im Fluge verspeiset. Fur ersteren Fall

spricht ein Sliick griiner Schale, angeklebt am Kuckuks-Eie im Neste;

den zweiten Fall beweisen die zerbrochenen und trockenen Stiicke,

welche vor mir aus der Luft fallen gelassen wurden. Jetzt erst be-

greife ich , was mir so oft erziihlt wurde und was selbst in alteren

Werken gedruckt stehl: dass man oft gesehen habe, wie Kuckuke im

Augenblicke, als man sie schoss, Eidotter ausgespien haben, oder dass

sie dergleichen im Schnabel Iiatten. Die Schalen, welche mir vor die

Fusse gefallen waren , zeiglen sich des Inhaltes enlleert und beinahe

trocken ; cinen Inhalt hiitte ich doch deutlich sehen miissen. Dass die

rflegcmutler nur das eine Ei bebriitet und die ihrigen nie mil diesem,

glaube ich behaupten zu kiinnen. Zwar fand ich das Kuckuks-Ei auch

neben 3 — 4 anderen Eiern, allein lelztere waren ganz frisch gelegt;

ich zweifle . dass schon Jemand mit einem Kuckuks-Eie zugleich be-
briitele andere Eier gefunden hat. Der junge Schmarolzer drangt mit-

hin Niemanden aus dem Neste: er ist allein; denn seine wirklicbe

*) Sollte diese, mit den Jibweiclieiul eeformten Eiern des Nestes nierkwiir-

dig ubereinstimmeiide Form des Kuckuks-Eies elwn darauC Iiindeuten: dass die

Assimilirungsfahiifkeil des ini Legen begriffenen Kuckuksweibchen sich nichl bloss,

wie bekannt, aiii die Farbung, sondern auch auf die Form der im Nesle vor-
bandenen Eier erstrecken konne? Der Herausg.
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Mutter hat schon im Voraus fur ihn gesorgt. Es konnen Falle vor-

kommen , wo eiii liuckuk mit anderen Geschwistern im Neste gefunden

worden ist: icli seiie diese aber fiir eine zulallige Ausiialime an; denn

ich selbst Iraf ihn immer nur allein.

Bis jetzt war ich der Meinung, vvelche Herr Kunz in seinem in-

teressanten Aufsatze (>'aunianiiia. I. Bd., 2. Heft. S. 51) dargelegt hat:

dass namlicli alle Kiickuks - Eier denjeiiigen Eiern ahnlich sehen, zu

welchen sie geleat wtrden. Dicss ist aber nicht immer dor Fail. Das

El im angefiihrten ^"este des T. saxatilis zeigt das Gegenthcil; sin

zweites. welches ich Mitle Mai's in dem Neste der S. ntbeciila ge-
funden habe, bekraftiat dasselbe. Das gemeinte Ei ist griinlich, mit

braunen und olivengriinen Flecken und Schnorkeln bespritzt, und zeigt

sehr deulliche Flecke in der inneren Schaie. Es konnte I'iir ein Ei von

Lanins minor angesehen werden.

Weiter ist bewiesen, dass die Kuckuke mindestens einige Tage an

ihr Ei denken, (wenigstens so lange es nicht allein im Neste gelassen

wird.) dass sie also eine gewisse Fiirsorge fUr dasselbe tragen; ich

lasse auch zu, dass der Kuckuk langere Zeit hindurcli sein gelegtes

Ei nich vergisst, sondern es taglich besichtigt. Auf den hiesigen in-

teressanten Felsen , welche man von jeder Spitze derselben iibersehen

kann, kann ein Forscher vielfarhe Beohachtungen machen; denn die

Zahl der kleinen Vogel , welche hier hriiten, ist wirklich imposant;

auch 10 bis 20 Kuckuke sieht man den Tag iiber sich herumtreiben.

Mein Augenmerk war. so oft ich welche erblickte, auf sie gerichtet;

so dass ich bei solcher Gelegenheit auch ihren Coitus beobachtete.

Derselbe weicht von dem anderer Vogel ah , und kommt etwa mit dem
der Tauben iiberein ; doch konnte ich noch nicht Alles belauschen.

Ferner ist bewiesen. dass die Wcibchen ihr Ei vermitlels des

Rachens in das Nest gelangen lassen ; denn oft konnen sie selber ja gar

nicht hinein gelangen. Was aber noch beobachtet werden muss , urn die

Geschichte dieses Vogels genau kennen zu lernen , ist: die Zeit des Legens
und das eigenthiimliche Verhaltniss zum Gatlen. Meine Ansicht ist die:

1. Die Weibchen legen von der Zeit ihrer Ankunll an bis Ende
Juni's Eier, sind also gegen das Ende dieser Zeit gezwungen, oft mit

Nestern der zweiten Brut vorlieb zu nehmen.

'i. Sie sind ihrem Gatten treu, und zwar ziemlich lange, wo nicht

wahrend der iiaiizen Legezeit; denn ich sah sie die ganze Woche hin-

durch paarweise auf denselben Stellen , stets auf dicselben Aeste und

Felsen sich setzend. Die iMiinnchen kucken, meist ruhig sitzend, wah-
rend das Weibchen unruhig von Fels zu Fcis , von Stiauch zu Strauch

hin- und herflicet und wieder zuriickkehrl. Diese Thatigkeil iibt es

aus, wic mir scheiiil. um die Nester und ihre Eier zu revidiren.

Wurde bei dem nianiilichen Kuckuke nach der Befruchtung wirkliche

Indillerenz eintreten, so mijsste er sich doch nachher um das Weichen
gar nicht kiimmcrn, elwa wic ein miinnlicher Telriio. Diess ist jedoch

nicht der Fall; das Kuckuksmannchen folgt dem Weibchen, und lockt

dasselbe bestandig.

3. Die Weibchen legen ihre Eier meistens in die Nester der
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Insectenfresser; es kommt aber auch vor, dass sie Kornerfressern das

Ausbriilen ubergeben werden. So z. B. fand ich schon am 26. Mai einen

grossen Kuckuk im Neste der Alauda arvensis; uiid die kieinen Hirten

erzahiten mir , dass sie schon in dem Neste der Emb. citrinella Kuckuke
gesehen haben.

4. Die Kuckuke scheinen ihre Eier slets in die Nester derselben

Vogelart zu legen und die zukiinftigen Pflegeeltern, sobald sie ange-

langt sind, wie auch beim Nestbaue, taglich zu beobachten. So z. B.

legt ein Kuckuksweibchen inimer die Eier in das Nest derselben Art

von Sylvia, und verfolgt nur diese Vcigel; ein anderes Weibchen legt

wieder in das Nest der Saxicola u. s. w.

Es sind diess freilich nui' Muthniassungen , welche ich hier nieder-

geschrieben habe; sie werden indess vielleicht anderen Forschern die

Beobachtungen erleichtern und so zum Ziele unseier Bestrebungen fiih-

ren helfen. Beweise zur Lcisung dieser Ralhsel kann ich leider jetzt

noch nicht liefern.

Schliesslich mochte ich noch die Vermuthung aussern: dass die

Kuckuke auch Junge aus dem Neste herausschleppen, um die Vbgel

zur zweiteu Brut zu zwingen. Vox populi, vox Dei; in den Voiks-

sagen ist haufig viel Wahiheit. Ich htirte niimlich oft aus dem Munde
von Landleuten , dass der Kuckuk sein lebendiges Junge aus dem
Schnabel in das fremde Nest wirft; dasselbe ist mir auch von obigem

kieinen Hirten wiederholl worden. Die Vogel sind so klug, so vor-

sichtig, haben eiu so merkwiirdiges Gedachtniss, dass diess wohl zu

meiner Vermuthung berechtigen konnte: dass sie instinktmassig auch

fiir ihre Bediirfnisse zum Voraus sorgen. Arbeilen doch so viele Insec-

ten und Saugethiere den ganzen Sommer hindurch , um im Winter ver-

sorgt zu sein. Da nun aber doch ofters Kuckuke mit einem jun-

gen Vogel im Schnabel gesehen worden sind, und wohl nicht anzuneh-

men ist, dass der Kuckuk sein eigenes Junge in fremde Nester hinein-

trage: so kann er nur fremde Junge herausgetragen haben.

Krakau, den 13. Juni 1863.

IVr. B. Ueber den Eierstock und die Fortpflanznns
des Kiicknks.

Von

Pastor G. W. Thienemann.

Am 11. Mai 1815, wo ich noch Diaconus in Nebra, einem Stadt-

chen an der Unstrut in der „goldnen Aue" war und die vielfache

Gelegenheit, in Naturgeniissen zu schwelgen, um namentiich meinen

Durst nach Fortschrilten in der Vogelkunde zu stillen , so gern be-

nutzle, brachte mir ein Knabe einen rothbraunen Kuckuk lebend. Er
hatte ihn Tags vorher im Walde auf eigene Weise erhascht. Er sieht

niimlich, wahrend er diirres Holz sammelt, eiuen grbsseren Vogel in

eine Baumhbhle fliegen , doch so , dass der lange Schwanz hervorragt.
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Rasch fassl er deii Enlschluss , so leise als mdglich auf der entgegen-

geselzlen Seite liiiiauf zu klelteru , bei der Stelle des Baumloches aii-

gelangl, schnell heiuin zu greifcn und den Voge.l beim Schwaiize zu

erhaschen. Das Unleiiiehmen eelingt. Er freut sich seines merkwiirdi-

gen Fanges, bewundi-rt den sclionen, buntseheekigen Vogcl und tragi

ihii nach Hause, mil dem Vorsatze, ilin, wie er es mil Goldanimern und

Sperlingen nielirmals i;elialten, in der Slube lierunilaufen zu lassen. Zu
diesem Behufe schneidet er ihm die sclionen Schwung- und Steuer-

federn (ach ! nur zu luirz) ab, streut ihm Brodkrumeu und Hater hin,

wovon er sich naliren soli. Da aber der Vogel sich aussert scheu in

alle Winkel verkriechl und zum Fressen durchaus nicht zu bewegen isl,

so bringt er ihu mir. Mit Jammer sehe ich denselben so enlsetzlich

verstiimmelt, und bemerke, dass er durchaus fiir meine Vogelsammlung
untauglich ist. Ich mache seinem Iraurigen Dasein durcli Zusammen-
driicken der Lungen ein Ende und beschliesse, ihn anatomisch zu unter-

suchen und dann zu ski-leliren.

Von diesen Untersuchuugen habe ich aufffezeichnet: Der Kuckuk
war sehr mager und abgezehrt; in seinem rothgelarbten Magen landen

sich Raupenbiiige und Flugeldecken kleinerer Kafer, die bereits viel

gelitten hatlen und nithl zu bestimmen waren. Der Unterleib war sehr

aufgelrieben ; denn im Legedarm befand sich ein vjllkommen ausgebil-

detes und ausgefarbtes Ei , welches leider ganz zerbrochen und dessen

Schale so zart war, dass sie bei dem leisesten Beriihren noch weiter

zerbrach. Ich hiitte dieses hochst interessanle Ei gar so gern nieiner

Eiersammlung, die ich schon in Schulpforta eifrig begonnen lialle, eiu-

verleibl. ,Es war auf schmutzig weissem Grunde braunlich-grau, feiner

und grober gelleckt und gepunktet, an der Basis mit einer Ait Flecken-

kranz vcrsehen, und vun der Grosse eines Eies der Feldlerche."

So steht es in meinein Notizbuche beschrieben. Dieses hatte ich,

als ich es in unserem Werke iiber die Forlpflanzung der Vogel Euro-

pa's, 3. Ablheil., S. 53, in der Note beschrieb, verlegt: darum habe

ich die Farbe dorl aus der Erinnerung etwas anders , namlich graugriin,

dunkler marmorirt, angegeben.

Den Eierslock untersuchte ich sorgfiiltig, und glaubte darin das

punctum saliens oder den Hauptgrund entdeckt zu haben, wesswegen

der Kuckuk nicht sclbst briitet Ich zeiclinele nun, leider nur fiiichlig,

den Eierslock ab. Diese Zeichnung isl hier, (TaT. IV, Fig. 4) beige-

fiigt; auch so zu besserer Vergleichung , das Bild eines Eierslocks von

Fodiceps cristaliis (Taf. IV, Fig 5J, urn den grossen Unterschied rechl

augenfallig zu inacheii. Unlersuchl man zur Legezeil den Eierslock der

seibst-bruleiidcn Vogel , welclie enlweder taglich , oder einen Tag uni

den andern , ein Ei Icgen; so iielimen die Eier ganz allmahlich an

Grosse zu, wie das, nach der Abliildunu, bei dem des Hauben-Lap-

penlauchers ge<;en Ende des Mai, der Fall ist. Wie ganz anders beim

Kuckuke! Welch' gros.ser Abstaud zeigl sich da. Hieraus erhellt, dass ge-

wiss ein Zwischenraum von aclil Tagen bei dem Eierlegen Slatt hiidel.

Man nimml ziemlich allgemein an, dass der Kuckuk bis C Eier lege.

Diesg wiirdc vom Lcgen des ersten Eies bis zu dem lelzten einen Zeil-
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raum von etwa sechs Wochen betragen , nach welcher Zeil dann wohl

die erslen Eier bereits verdorben seiti wiirden.

Idi theilte diese Bemerkungen und Enideckuns; dem Hrn. Brehm
mit, denn ich stand mil ilim daraals in selir lebhaftem Briefwechsel,

und hatle kein Geheimniss vor ihin. Im crsten Bande seiner Beilriige

zur Vogelkunde, S. 480, schieibt er: „Dass der Kuckuk ungern sein

Ei im Schlunde in die Nester triigt, ist gewiss. Diess sielit man aus

dem Umstande, dass er, wo es nur immer moglicli ist, zu den Western,

sogar mit Anstrengung und Gefalir, zu gelangen sucht, um sein

Ei hinein zu legen. Mein Freund, der Hen- Pastor Thienemann in

Droyssig, besitzt ein rolhbraunes Kuckuksweibchen, das in einem

hohlen Baume, beim INeste der weissen Bachslelze, gefangen

wurde, eben als es legen wollte , weii der Eingang zu klein war, als

dass es schnell wieder lieraus hatte kommen kiinnen. Bei der Oeffnung

fand sich das zum Legen reile Ei.'- Soweil Hr. Brehm. Es sind hier

einige Fehler mit untergelaufen, weil er nur aus dem Gcdaclitniss citirt

zu haben scheint, ohne meinen Brief nachzuselien. Ich besitze jadiesen

Kuckuk nicht ausgestopft, da ihn der Fanger dazu untaugHch gemacht

hatle. Dann aber habe ich nie behauptet, dass eine weisse Bachstelze

in jeneni Loche habe briiten wollen. Denn ich hatte es ja versaumt,

mir von dem Knaben den Baum und Nislplatz darin zeigen zu lassen;

vielleicht hatten wir dann eriahren, weni er eigenllich gehorte. Einer

Bachstelze aber gehorte er wahrscheinlich nicht.

S. -182 schrelbt Hr. Brehm: ,Es ist bekannt, dass der aschgraue

„Kuckuk um desswillen nicht brutet, weil seine Eier in Zwischenraumen

,von einlgen Tag reif werden ; diess sieht man recht deullich, wenn

,man ein Weibchen zu der Zeit untersucht, in weicher es legen will."

Und nun fuhrt er mehrere Beispiele an, wo er die Eierstocke , auch

den von einem rothbraunen Weibchen, untersucht und diess bestatigt

gefunden habe. Aber er schreibt diess 1820, und meine Enldeckung

war bereits 1815 ihm bekannt. Prof. Dr. Nitzsch in Halle, dieser

ausgezeichnete Naturforscher und Ornitholog, las zu jener Zeil iiber die

Nalurgeschiehte der Vogel. Als er hierbci iiber die Fortpllanzung des

Kuckuks sprach, that er mir die Ehre an, mich als den zu bezeichnen,

weicher zuerst am Eierstocke dieses Vogels die Ursache seines Nicht-

briilens nachgewiesen habe. Diess sagle mir einer seiner Zuhorer, der

mich deswegen einmal besuchle, um das Niihere von mir zu erkunden.

Bechstein schreibt in der Gemeinniitz. Naturgesch. Deulschlands

2r. (der Vogel Ir.), 2te Aufl. 1805, S. 1130: „Zu Anfange des Ju-

nius legt das Weibchen das erste Ei. Bis zur MItte des Julius legt es

fast alle acht Tage ein Ei in ein anderes Nest; und auch hierin,

dass sich die Eier nichl geschwind genug in ihm entwickein, um sie

zusammen ausbriiten zu konnen, liegt vielleicht eine Ursache, warum

es diess Geschaft andern Vogeln auflegen muss." Bechstein war der

Sache sehr nahe; nur fehlle die Nachweisung am Eierstocke selbst. In

der Note, S. 1131, fiihrt er den merkwiirdigen Fall an, dass eine

weisse Bachstelze, welche in seinem Holzschuppen briitete , in Einem

Jahre zwei Mai das Gliick (oder Ungluck ?) gehabt habe , einen Kuckuk
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ausziibriiten. Zu bewundern war es dabei . dass diese Bachstelze , was

sonsl diese Vogel nicht Ihiin . ihre Eier zum zweiten Male wieder in

in das alte Nest legte.'" So weit Bechstein. Da es unstreitig auch das-

selbe Kuckukswelhchen war, so sieht man audi hieraus ollenbar, welchen

langen Zcitraum es zum Vollenden des Eierlegens bedarf.

Dei- beiiihmle Pelinotheolog P. Zorn. sagt in seiner Petinolheo-

logie 2r. , S. 126 llgd. . iiber die Fortpnanzung des Kuckuks: ^Es ist

elwas gar Bekanntes. dass dieser Vogel unter die geliore, welehe kein

eigen Nest maclien . sondern sein Ei jedesmal in die Nester anderer

Vijgel lege . und sich weiter nicht darum bekiimmere. Es ist merk-
wiirdig, dass er ficli dazu der Nester gewisser Gattungen bediene, na-

mentlich des Rotlikehlleins, der Gereulhlercbe, des ini Fliegen singen-

genden Dornreiclis , der Bachstelze, und audi, wie ich erfahren, des

kleinsten Neuntodters. ja audi der Grasmiicke, oder des Wei-
denzeissleins und des Zaunkonigs. Von alien diesen weiss ich gewiss,

dass sie ein Kuckuks -Ei ausgebriilet und das Junge nachher fleissig,

als ware es ihr eigenes . gefiittert haben. Der Kuckuk kriecht sogar

der Bachstelze nach in die Hijhlen , worin sie ihr Nest bauet, z. B. in

Holzstiisse. Ein glaubwiirdiger .liiger hat mir erzahlet, dass er im

Walde in der Hohle eines entlleischten Pferdekopfes das Nest und die

Eier eines Rothkehlchcns gefunden; darunter ein grosseres, woraus ein

Kuckuk gekommen, den das Rolhkehlchen , welches durch die Augen-
hohlen des Pferdekopfes ab und zugeflogen, so lange gefiittert, bis er

vttllig gross gewnrden. Es waren auch einige junge Rothkehlchen mit

ausgebriitet worden, welehe aber der Kuckuk, da er grosser worden,

verdranget , dass sie Hungers sterben miissen, und vom Jager todt aus-

ser dem Neste liegend angelroHen worden waren. — Es wird Niemand

in Abrede sein, dass es elwas ganz Besonderes und Wundeisames sei,

dass dieser Vogel bei seiner Forlpflanzung von der gewohnlichen Ord-

nung abgeht: zumalen, wenn man bedenket, dass er seine Eier andern

Vogein auszubriiten unterlege, sich aber nachher weder urn Eier, noch

Junge bekiimmere; dass er solche Nester aussuche, in die eben frische

Eier gelegt worden sind; dass er nur Ein Ei in jedes Nest lege, da

die PflegeUltern mehr als Ein Junges nicht versorgen kdnnen; dass er

sie nicht solchen Vbgeln unterlege , die ihre Jungen mit Kornern und

aus dem Kropfe fUttern; dass die Pflegeiiltern sich des Kuckuks mehr,

als ihrer cigencn, mit ausgebriiteten Jungen, annehmen. Da nun der

weise Schiipfcr in und durch die Nalur Nichts umsonst Ihut und ange-

ordnet, so muss er seine Ursache haben, warum dieser einzige Vogel

bei seiner Vermehrung diesen und keinen anderen Weg einschlage.

Man will den Grund davon darin linden, dass er ganz ungeschickt sei

zu brulen, und wesren der Beschallenheit seines Kiirpers die beslimmte

B^utezeit nicht auslialtcn kijnne, oder keine Mitlel habe, die ausgebrii-

teten Jungen zu erhallcn und aufzuziehen, well sic etwa nur zarte Wiir-

mer odes Insccten vertragen konnen, die er ihnen zu verschalFen nicht

im Stande sei, da rr sich von den Eierii anderer ViigelT?), „und im

Herbst von den grossen Barenraupcn ernahre. — Aber alle diese an-

geblichen Ursachen scheinen nicht zureichend zu sein. Nicht die erste,
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weil icli nicht absehen kann, warum er nicht eben so wohl, als andere,

solle briilen konnen, da er ja eben auch Fleisch, eine starke Haul und

gute Federn, fol^lich e:enugsame Waime hat. Nicht die zweite; denn
ob es wohl an dem ist, dass er andern Vbgein ihre frische Eier aus-

sauge, so bestehet doch seine Nahning darinnen nicht allein. Er muss
auch lehen , ehe die Vogel Eier legen; sondern er erhalt sich meistens

von WiJrniern und anderm, fliegendem Ungeziefer; daher auch die dritte

Ursache nicht stall haben kann, da er ja urn die Heckezeit sowohl, als

andere Vogel, Insecten und Wiirmer in Menge haben kann.'-

nlch glaube vielmehr den Grund dieses Bezeigens darinnen zu linden,

einmal , dass der Kuckuk, da er von andern Vogeln ausgebriitet wird,

ein halber Bastard ist.'- (Das ist ja petilio principii!) ,Wie aber nun

oben angemerkt worden, dass solche Vogel nicht briilen, so haben wir

hier die nachste Ursache , warum solches auch bei ihm nicht geschehe.

Darnach komnit dazu, dass er, als ein sehr geiler Vogel, sich nicht

wie andre Arlen paaret und zusammenhiilt, seine ausschweifende Be-
gierde und Geilheit (Venus vulgivaga) ausiibet, wo er Gelegenheit hat,

und folglich nicht gemeinschaftlich der Hecke abwartet.'^ (Diess konnle

als Folge, aber nicht als erste Ursache des Nichtbriitens zu belrach-

ten sein.) — ,So gewiss aber dieses ist, so wenig getraue ich mir

die Absichlen, welche der weiseste Schopl'er dabei gehabt, da dieser

Vogel allein (?) bei seiner Vermehrung von der allgemeinen Kegel

abgehen muss , zu bestimmen. Dieses lernen wir davon, dass sich Golt

selbst nicht an die von ihm beliebte Ordnung zu binden habe, sondern

seinen Zweck auf verschiedenem Wege erreichen konne. Wobei sich

des grossen Schopfers Vorsehung auf zweierlei Weise zu erkennen ge-
geben , einmal , dass er dem Kuckukweiblein den Trieb und Wilz bei-

gelegt, ihre Eier nicht fallen und verderben zu lassen, sondern solchen

Vogeln ins Nest zu legen , welche die herauskomraenden Jungen mit

schieklichem Fuller versorgen konnen. Darnach aber diesen eine so

zarlliche Liebe fiir diese Jungen einpflanzet, dass sie sich auch durch

die Gestall, Farbe und Grosse des jungen Kuckuks darinnen nicht irre

machen lassen.^"

„Anmerk. 1. Am 11. Mai 1740 bekam ich ein Weiblein vom
Kuckuk. Ich unlersuchte unter andern den Eierstock und befand , dass

der Legedarm sehr an^eschwollen und weil war. An dem Eierstocke

selbst konnle ich mil blossem Auge tiber ein Paar Duzend Eilein zahlen.

Eins derselben hatte die Grosse einer Zuckererbse, war ganz mil gelbem
Saft Oder Doller angefiilll und mit vielen Blulgefasslein iiberzogen;

zwei waren grosser, als ein Hanfkorn , audi gelblich, doch heller, als

das erste. Einige, und zwar bei 10 Sliick, waren etwa wie Hirsekor-

ner , die ubrigen noch kleiner. Daher ich schloss , dass dieser Vogel
eine ziemliche Anzahl Eier habe legen konnen."

„Anmerk. 2. Ich habe die Magen an verschiedenen geolTnet, und

in denselben jederzeit eine kleinere oder grossere Anzahl von Kiifer-

lein, die glanzend schwarze Fliigelschalen hatten , und Wiirmer, die ich

fiir Johannes-Wiirmer gehalten, angetroffen. Es waren auch einige Fich-

tennadeln darunler; daher ich vermuihe, dass er sie aus Moos, so unter
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Fichlenbiischen wachst, hervorsuche. Uebrigens ist sein Magen, wie

der aller fleischfrassigen Vogel, oline sonderliche Mauslein, sondern

vielmehr aus einer starken. tleischigen, gewundenen Haut bestehend."

^Annierk. 3. Wozu iiocli gehoret, dass sein Ei die Eier sol-

cber Vogel, deneii sie unleigelegt werden, z. E. des Rolhkehlchens

Oder der Bachsteize, an Griisse nicht v^el iiberlrellen darf, denn sie as

sonst nichl decken und genugsam briilen konnlen. Welcbes allerdings,

da der Vogel einer Turlellaube gleichet, eine ganz besondere Vorse-

hung des Alles weise niacbenden Goltes zum Grunde selzel. Wie nicht

weniger auch dieses, dass die jiingen Kuckuks ein ziirllich zwilscherndes

Geschrei und Slimme baben, welcbes laiilet als der jungen Meisen oder

Bacbslelzen ilires, und dass ein einzigerjunger Kuckuk einen
seiche n Laut machet, als ein ganzes Nest veil benann-
ter, kleiner Vogelein. Dieses dienet ja olTenbarlich dazu, dass

dieser ziemlich grosse Vogel seine kleinen Versorger in ibrer Pflege

nicht irre mache, und sie zum iVIitleiden, gleich ibrer eigenen Brut,

bewegen konne. Wer diess erfahren will, der versuche es nur, einen

jungen Kuckuk aufzuzieben."

(In der That eine originelle Bemerkung, wie so viele vom P.

Zorn. Thienem.)

Icb zweifle nicht, dass dieses, etwas lange Excerpt, welches ich

noch hie und da abgekiirzt babe, Mancben nicht unangenehm sein wird.

Frisch eifert mil Recbt gegen die albernen Fabeln, womit man
die Geschichte dieses Vogels entstellt bat. Er hal selbst Junge aufge-

fiitlert. ,Der Kuckuk wird kein Sperber, ist kein Undankbarer , der

seine Mutter aufTrisst , kein Ehebreclier; das Weibchen legt ja nur das

Ei in ein frenides Nest" etc.

Nozemann und Sepp bilden Taf. 62 ein Weibchen nebst einem

Dohlen- oder Elstern-Eie ab, welches man in dem Neste einer

Goldammer gefunden babe, und das er fiir ein Kuckuksei hiill. Wahr-
scheinlich batten lose Knaben diesen Irrthum veranlasst. Ich bemerke
dabei: Siiid denn iiberbaupt alle Eier, die man vom Kuckuk herleitet,

wirklich von ihm? Kijnnle nicht etwas Aehnlicbes, wie in Holland,

auch an andern Orten sich ereignen? Untersucht man allezeit das

Korn mit der Lupe? und ist dieses Kennzeichen stets untriiglich?

Gerini bildet Taf. 67— 69 Kuckuke ab und sagt unter Anderm:
,Alle Schriftsteller, ausser Willougby und Ray, bebaupten, dass er

nicht briite."

Prof. Nauniann schreibt 1826, im 5. Tb. seiner ausgezeichneten

Vogel Deulschlands: _Die langsame Enlwickelung der einzelnen Eier

am Eierstocke ist wolil die Hauplursache, dass der Kuckuk gar keinen

Trieb zum Briilen hat, und desslialb seine Eier von anderen VOgeln

ausbruten lassen muss; denn die crsten Eier wiirden unfehlbar verder-

ben, ehe die lelzlen gelegt werden koimen.- Nur Herr Naumann kann

entscheiden, ob er durch sicb selbst, oder durch Prof. Nitzsch,
also durch mich. auf diese AnsichI geleitet worden ist.

Ich erlaube mir, noch einige Bemerkungen aus meinem Notizen-

buche beizufiigen:
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Am 2. Mai 1813 erhielt ich ein Parchen, auf Wiesen geschossen,

(ich habe selbst nie geschossen, um dem Grundsatze zu folgen: Cleri-

cus non silit sanguinem,) aus einem Zuge von 8 Stiick. Das Weibchen
rothbraun. Im Magen Maikafer und deren von Vegelabilien griine Ein-

gewejde , auch Balge von ausgesaugten Raupen und Kaferlarven. Der
Eierslock wenig ausgebildet, jedoch ein Ei von der Grosse einer Zucker-

erbse , die andern viel kleiner. Das Mannchen schon aschblau. In

dessen Magen rolhe Raupchen, die den Magen roth gefarbt, auch Mai-

kafer. Ich sah auch ein graues Mannchen ein rothbraunes Weibchen

verfolgen. Wenige Tage darauf erhielt ich ein Weibchen, welches

theilweise aschgrau, theilweise braunscheckig aussah (also Ueber-

gangskleid.) In seinem Magen weisse Larven und viele Maikafer. Der

Eierstock ausgebildeter, als am rolhbraunen , und ein Ei elwas grosser,

als eine Zuckererbse. Am 20. Mai desselben Jalires erhielt ich aber-

mals ein aschgraues Mannchen , welches im Nacken und an der Brust

einige braun durchschimmernde Federn zeigle und augenscheiulich jiin-

ger, als das vorige war. In seinem Magen nichls, als eine Menge

von theilweise noch ganzen Maikafern. Augenkreise hell ocher gelb.

Mitte Mai 1815 bekam ich abermals ein Miinnchen. In seinem

Magen fand ich eine grosse Menge rother Raupchen, auch die Magen-

haut wieder roth gefarbt. Die Hoden wie kleine Erbsen, also verhiilt-

nissmassig klein ; denn es war die Zeit der Paarung. Manche Federn

noch in Kielen.

Mein Bruder erwahnt in seiner vortrefflichen „Fortpflanzungsge-

schichte aller Vdgel" meiner obigen Entdeckung , und erkliirt, dass man
eigentlich den Grund nieht kenne , wesswegen der Kuckuk nicht selbst

briile. Auch der verehrte Ur. Gloger ist geneigt, die Nahrung als

lelzten Grund der sonderbaren Erscheinung anzuerkennen. Also : adbuc

sub judice lis est. Mag es doch! Ceterum dixi et salvavi animam.

Nr. 10> Kurze Uebersicht iler eiiropiiisclien Pleper,
Anlhtta Beclist.

Von

Pastor H. Zander.

Die friiher etwas vernachlassigte Sippe der Pieper, Anthus Bechst.

hat in neuerer Zeit mehr Aufmerksamkeit gefunden. und sind durch die

neuern Forschungen zu den vier, zu Bechsteins Zeit erst bekannten

europaischen Arten noch einmal so viel hinzugekomraen. Wenn nun

freilich diese neuen Arten zum Theile noch nicht allgemein anerkannt

werden : so ergeben doch genauere Untcrsuchungen , dass sie wirklich

gute Arten sind.

Was die. in neuerer Zeit geschehene Zerspaltung dieser Sippe in

Corydalla, Agrodroma, Pipastes , Leimoniptera u. s. w. betrifft, so

ist durchaus kein Grund dafiir vorhanden, und ist dieselbe offenbar iiber-

trieben. Unsere europaischen Pieper haben in jeder Beziehung so viel

Gemeinsames, dass sie mit Recht in einer Sippe vereinigt bleiben miis-
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sen und es unnaliirlich sein wiirde, sie auseinander zu reissen. Woll-

ten wir sie trennen, so wiirde iins diess , um consequent zu sein, am
Ende daliin fiihien, dass wir fiir jede gule Art eine eigene Sippe bilden

miissten. Zum Theil ist es leider audi schon so weit gekommen.
Die, jetzl in Europa vorkommenden aclit Pieperarten sind nun

folgende

:

1. Der Ste Izenp iep er , Aiitlnis Richardi Vieili.

Anihus nipestris Menelr. — CorydaUa Richardi Vigors. — An-
thvs macronyx Gloger. — Anthvs longipes Hollandre.

Abbild. Roux Orn. Prov., pi. 189, 100. — Gould Birds of Eur.,

pi. 135. — Bouleille Orn. du Dauph., pi. 28, fig 1.

Arlkennzeiche n. Die gelblich-fleischfarbenen Laufe (15"j|hoch)

und Zehen lang : Kagel der Hinterzehe viel langer, als diese, und sehr

wenig gekriinimt, mil der Zelie 1" lang; die langste Hinterschwinge

V" kiirzer, als die langste Vorderschwinge ; Farbung des Gefieders

obne Griin.

Lange : 8".

Aufenlhalt. Spanien, Frankreich, Sardinien, Italien, Oester-

reich , Griechenland , England, Helgoland, nordliches Afrika und wesl-

liches Asien. Ueberall nicht haufig.

Bemerkungen. Diese Art wird noch nicht allgemein anerkannt;

jedoch bin icli der festen Ueberzeugung, dass sie eine gute ist: schon

dem Habitus nach, wenn aucb von der Lebensweise des Vogels bis

jetzt Weniges bekannt ist. Sie unterscheidet sich von der folgenden, von

der sie nach Einigen nur eine klimatische Abanderung sein soil, hin-

langlich durch die betrachllichere Griisse, die hoheren Fusswurzeln, den

viel langeren Sporn und die langeren Zehen, so wie durch eine ganz

andere Zeichnung. Wer beide Vogel neben einander gesehen hat, kann

ilber die Selbslandigkeit dieser Art nicht mehr zweifelhaft sein.

2. Der Brachpieper, Antlms campestris (Briss.) Bechst.

Alauda campestris Briss. — Vielleicht gehoren hierher: Alauda
moseUana, obscura, liisitana, testacea, minor, so wie Motacilla macu-
laia und massiliensis Gmel. — Antlms rufescens Temm. — Antkus

rufns Vieili. — Agrndroma campestris Swains.

Abbild. Naumann's Nat. d. Viig. Deutschl., Taf. 84, Fig. 1. —
Kjarbolling Orn. danica, tab. XVH. — Roux Oi-n. Prov., pi. 191, fig. 1. 2.

— Gould Birds of Eur., pi. 137. — Bouleille Orn. du Dauph.. pi. 29,

fig. 4.

Artkennzeichen. Die gelbliehen Liiufe 13'" hoch; der Nagel

der Hinterzehe so lang, wie diese. und etwas gekrijmmt, niit der Zehe
8'" lang; die langste Hinterschwinge ragt iiber die Vorderschwingen

hinweg; die Farbuug des Gefieders ohne griinliche Beimischung.

Lange: 7".

Aufenthalt. Die siidlichen und gciniissigten Gegenden Europa's,

bis ins milllere Schweden und selbst bis Finnland liinauf, aber nicht

Britannien; dann Vurderasien und das nordwestliche Afrika. In Deutsch-

land nirgends sehr haufig.

Bemerkungen. Der Name A. rufescens, welchen Temminck

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



diesem Vogel gegeben hat, passt nicht auf alle Kleider desselben, son-

dern bloss auf das Herbstkleid. Er ist daher zu verwerfen..

3. DerWasserpieper, Anthiis spinolelta (Lin.) Bonap.

Alanda spitwlelta Lin. — Alavda campestris Spinoletta Gmel. —
Anthvs aqttaticus Beclist., (Herbstkleid.) — Anthiis montanus Koch,

(reines Sommerkleid.) — Anthus spinnletta Bonap. — Anthus Cou-
tellii Audouin.

Abbild. iNaumann's Nat. d. Vog. Deutschl., Taf. 85, Fig. 2—4.—
Roux Orn. Prov., pi. 192. — BouteiUe Orn. du Dauph., pi. 28, ng. 5.

Artkennzeichen. Schnabel und Fiisse schwarz; die langste

Hinterschwinge 7'" kiirzer, als die langste der Vorderschwingen; die

helleJZeichnung auf den aussersten Schwanzfedern rein weiss; Schwung-
und Schwanzfedern weisslich gekantet; Fiirbung ohne Griin.

Lange: 7" 2— 9'".

Aufenthalt. Die Gebirgsgegenden des gemassigten und sUdlichen

Europa's; so namenllich die Pyrenaen, die Alpen und das Riesengebirge.

Im Winter kommt er auf dem Zuge auch in Ebenen und fern von Ge-
birgsziigen vor, aber selten am Meeresslrande ; dann auch in Aegypten

und Syrien.

4. DerFelsenpieper, Anthus nbsciirus (Penn.) Temm.
Atauda obsciira Pennant, nee Gmel. — Alaiida pelrosa Montagu. —

Anlhus petrosns Flem. — Anthus rupestris Nilss. — Anthus littora-

lis Brhm. — Anlhus aquaticus Selby. — Anthus campestris Bewick. —
Anthus obscurus Temm. — Anthus inimutabilis Degland.

Abbild. Kjarbolling Orn. dan., tab. XVII Gould Birds of Eur.,

pi. 138.

Artkennzeichen. Schnabel und Fiisse dunkelbraun; die langste

Hinterschwinge 1'" kiirzer, als die langste der Vorderschwingen; die

helle Zeichnung auf den aussersten Schwanzfedern grau gelriibt; die

Schwanzfedern von der drilten an griinlich gesaumt; Farbung des Ober-

korpers mit olivengriinera Anfluge.

Lange: 7" bis 7" 2— 4'".

Aufenthalt. Die klippigen Meereskiisten von England, Schott-

land , Diinemark, Faro, Schweden und Norwegen bis zum Polarkreise.

Im Winter kommt cr, vermuthlich aber bloss als junger Vogel, auch

an die deutschcn, hollandischen und franzosischen Kiisten; doch immer

nur am Meere entlang, wo es Felsen und Sleine giebt.

Bemerkungen. Dieser Pieper wird von Vielen nur fiir eine

klimalische Abanderung des vorhergehenden gehallen, unterscheidet sich

aber constant von ihm als gute Art durch die oben angegebenen Art-

kennzeichen. Das Griinliclie in seinem Gefieder, wovon bei dem Was-
serpieper nie eine Spur vorkommt, findet sich bei ihm in alien Klei-

dern, wenn audi freilich im ausgeblichenen Sommerkleide nur wenig, und

lasst ihn auf den ersten Blick erkennen. — Der Anlhus immutabilis

Deglands ist, nach meiner Ansicht, nichts Anderes, als : ein, sich in der

nordlichen Zone aus klimatischen Ursachen im Friihiinge nicht veran-

dernder oder vermausernder A. obsotirus , wie ihn Graba in seiner

Raise nach Parti (S. 57) beschreibt; denn er unterscheidet sich von
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den gewohnlichen Formen des A. obscurus nur durch eiaen etwas star-

kern Korperbau , etwas dunkleren Sclinabel und Fuss, und starker ge-

Deckten Unlerkcirper. Das gauze Gefieder hat das Anselien eines aus-

gebliclienen Herbslkleides des A. obscurus. Audi das Arlkennzeichen,

welches Degland anfiihrt, scheint mir nichi halthar, nicht constant, und

iiberhaupt nicht von der Beschaflenheit zu sein, um eine ncue Art dar-

auf begriinden und diese niit Sicherheit von ihrem nachsten Verwandten

unterscheidcn zu konnen.

f). Der Polarpieper, Anthvs pensykanicns (Briss.) Thien.

Alanda pensylvaiuca Briss. — Louisiana Lark. — Alauda liiclo-

viciaiia Gmel. et Lath. — Alauda rubra Gmel. et Wilson. — Alavda
rufa Wils. — Al. rubens Merr. — Al. p'qnens Aud. — Anthns ludo-

vicianus Lichtenst. , Holboli. — Antlius pensylvanicus Thienem.

Abbild. Wilson Am. Orn., t. 42, fig. 4, (jung. Vog.) - Richard-

son Faun. bor. Am., t. 44.

Ar tk ennzei chen. Der starke Schnabel und die Fiisse schwarz-

lich; die langste Hintcrschwinge 1'" kiirzer, als die langste (Iste) Vor-

derschwinge; die helle Zeichnung auf den aussersten Schwanzfedern

glanzend weiss, und an der erslen die Halfle der Feder einnehmend,

der Schaft derselbcn grusstentheils weiss ; Farbung des Oberkorpers

mit Olivengriin; Ziigel gelblich.

Lange: 6' ., - 63 V'-

A u tenth a It. Nordamerika, bis ziemlich weit in den Polarkreis

hinein. Nach Holbiill kommt er auch in Gronland vor, auf dem
Zuge selbst in Scholtland , wo ihn (nach Thienemann) Herr Macgil-
livray aus der Gegend von Edinburg erhalten hat; wesshalb ich mich

fijr berechligt halte, ihn unter die europaischen Vogel aufzunehmen, zu

zu denen er bisher noch nicht gerechnet wurde.

Bemerkungen. Er wird zwar von einigen Ornithologen noch

fiir eine Abanderung des A. spinolelta und obscurus gehalten; aber er

unterscheidel sich von beiden sicher als selbstandige Art : von ersterem,

mit dem er den schwarzlichen Schnabel gemein hat, durch eine viel

dunklere und olivengriine Farbung des Oberkorpers , durch eine weit

grossere Ausdehnung und Reinheit des Weissen im Schwanze , durch

die um 1 — 2'" kiirzern Laufe und ein anderes Verhaltniss derSchwung-
federn zu einander; von jetzterem durch einen dunkleren Schnabel,

dunklere Fiisse und gleichfalls durch einen dunkleren Oberkorper, (denn

er hat von alien den dunkclsten), so wie durch das reine, glanzende

Weiss in den Schwanzfedern ; von beiden noch ausserdem durch eine

geringere Grosse , einen nach Verhaltniss langeren Schwanz
,

gelbliche

Ziigel und eine ganz andere Farbung und Zeichnung des Unterkorpers,

der einen rost- oder rothlichgelben Grund hat, auf welchem sich an

der Brust dunkelbranne Spitzenlleckchen belinden. Er slehl od'enbar in

der Mitte zwischen dem Wasser- und Wiesenpieper.

6. Der Wiesenpieper, Antlius pratensis (Lin.) Bechst.

Alauda pratensis Lin. — Alauda sepiuria Briss. — A?illius pra-
tensis Bechst. - Antlius sepiarius Vieill. — Leimoniptera pratensis Kaup.

Abbild. Naumanns Nat. d. VOg. Deutschl., Taf. 84, Fig. 3. —
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Kjarbolling Orn. dan., tab. XVII. — Roux Orn. Prov., pi. 188. — Gould

Birds of Eur., pi. 13G. — Bouleille Orn. du Dauph. pi. 29, fig. 2.

Artkennzeiciien. Der schwache Sclinabel unten gelblich-fleisch-

farben; die Fiisse hell braunlicli; die langste Hinterschwinge wenig kiir-

zer, als die vier langsten Vorderschwingcn ; der Scliaft der erslen

Schwanzfeder von der Milte an weiss; die Fiirbung des Oberkorpers

mil Olivengriin gemisclit; die Ziigel grau.

Lange: 6'
'2
— 6^,4".

Aufenthalt. In der ganzen ndrdlichen Halfte von Europa bis

in den Polarkreis liinauf, dann in Sibirien, und einzeln sogar in Gron-

land. Auf dem Zuge wandert er haufig in die sudlichen Lander

Europa's und nachAfrika, wahrscheinlich audi nach Syrien hiniiber. Er

halt sich am liebsten auf begrastem Torf- oder Moorboden auf, sowohl

in Ebenen, als hoch auf Gebirgen.

Benierkungen. Dieser Pieper variirt ungemein nach Klima,

Oertlichkeil und Individualilat: sowohl in Farbung und Zeichnung des

Kleides, wie in der Liinge und Sliirke des Schnabels, und ebensovvohl

in der Hohe des Kopfes, wie in der Lange seines Sporns. Doch

geben diese zahllosen Abanderungen durchaus keinen Grund zu specifi-

schen Trennungen. Bei genauer Unlersuchung und Vergleichung der ver-

schiedenen Formen findet man, dass allenthaiben ITebergange vorkommen
und keine einzige hallbarc Species darunter ist. Brehm fiihrt diese

Abweichungen als Subspecies auf; und weiter iasst sich auch Nichts

daraus machen.

7. Der rothkehlige Pieper, Anthiis cerewM* (Pall.) Keys, el Bl.

Molacilla cervina Pall. — Anilms rufogtilaris Brehm. — Anthus
Cecilii Audouin. — Anthus aqtiaticus Blylh. — Anthus rosaceus Hodgs.

— Anthus cervinus Keys, et Bl. — Anthus pratensis rufigularis

Schlegel.

Abbild. Naumann's Nat. d. V. D., Taf. 85, Fig. 1, als .,recht altes

Mannchen des Wiesenpiepers". — Kjarbolling Orn. dan., lab. LIV. —
Gould Birds of Eur., pi. 140.

Artkennzeichen. Die Fiisse gelbbraun ; die beiden langsten

Unlerschwanzdeckfedern mil einem schwarzlichen Liingsflecke; die langste

Hinterschwinge fast so lang, wie die langsten Vorderschwingen; der

Schaft der ersten Schwanzfeder grosstentheils weiss; die Farbung des

Gefieders ohne Griin ; die Kehle bei alien Vogeln schbn rostfarben.

Lange : C'/s — T^ji"-

Aufenthalt. Er nimmt einen sehr ausgebreiteten District ein,

und ist, von Dalmatien und Lappland an, durch den angrenzenden Tlieil

von Asien bis zu den Insein bei Amerika verbreitet, auch in Aegypten

und Nubien haufig; doch an Individuen bei Weilem nicht so zahlreich,

wie der Wiesenpieper. Auf dem Zuge komnit er nach mehreren

Landern des siidlichen und westlichen Europa's, aber nur in sehr gerin-

ger Anzahl und zum Theile nur einzeln.

Bemerkungen. Obgleich noch imnier manche Ornithologen die-

sen Pieper als Art nicht anerkennen wollen, und ihn theils fiir recht

alts, vollkommen ausgefarbte Individuen des Wiesenpiepers, theils fiir
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eine klimalisclie Abanderung desselben lialteii, so ist er docli gaiiz be-

stimmt eine von dem Wiesenpieper diirchaus veisciiiedene und in alien

Kleidern leiclit zu erlteimende Art, wenn audi beide in der Lebens-

weise viel Gemeinsames liaben mogen. Man hat vorgegeben, dass kein

Arlkennzeichen vorlianden sei , woran man ilin in alien Kleidern von

dem A. pratensis sicher zu unterscheiden verniijchle; aber es findet

sich dieses erstens in der ganz verschiedenen Farbung des Oberkorpers,

welcher stets , sowohl bei Allen als Jungen , das GrUnliche I'elilt, wel-

ches beim Wiesenpieper immer, wenn oft aiich riur in einem sehr ge-

ringen Grade, vorhanden ist; und zweitens in der Zeiclinung der beiden

langsten Unlerschwanzdeckfedern , welclie in alien Kleidern einen bis

vor die Spitze der Feder reichenden dunkelen Schaftfleck haben , der

alien iibrigen europiiischen Piepern fehlt, und wovon nur eine Andeu-

lung bei dem A. obsciinis vorkommt.

8. D e r B a n m p i e p e r , Anthiis arboreus Bechst.

Alaiida trioialis Gmel. — Ob Linne's Al. triviaUs hierher oder

zu Antli. pratensis geliorl , ist zvveifelhaft. — Alaiida pratensis Briss.

— Motacilla Spipola Pall. — Alaiida turdina Scop. —• Alauda mi-

nor Lath. , Bewick. — Pipastes arboreus Kaup. — Dendronantlms

trivialis Blyth. — Cicldops thermophilus? Hodgs.

Abbild. Naumann's Nat. d. V. D. Taf. 84, Fig. 2. — Kjiirbolling

Orn. dan., lab. XVII. — Gould Birds of Eur., pi. 139. — Bouleille

Orn. du Dauph.. pi. 23, fig. 3.

Arlkennzeichen. Die Fiisse lleischfarben ; der Nagel der Hin-

terzehe kiirzer als diese und im vierlen Theile eines Kreises gebogen;

die liingste Hinterscliwinge von der Lange der langsten Vorderschwin-

geu; der Schaft der ersten Schwanzfeder der ganzen Liinge nach braun;

das Gefieder mil griinlich gemischten Federrandern.

Lange: 7" 2 — 9'".

Aufenthalt. Ganz Europa bis an die Gienze der Polarlander,

mil Ausnahnie von Island, die an Europa grenzeiiden Liinder von Asien,

Sibirien, Japan und das noidliche Afrika, letzteres besonders im Winter.

Nr. 11. Das Abfiiiilern der jrMuscica$tii juifvii Bech««t.
Von

Graf Casimir Wodzicki.

Ihre briefliche AufTorderung, meine Beobachtungcn iiber Miiscicapa

parva initzutheilen , sowie Ihre Anfrage dariiber, was ich zu der Gel-

lung der Miiscicapa minuta des Herrn Dr. Schilling als besondere Art

meine, beanlworle ich dahin : dass eben M. minuta zuglcich auch M. parva
ist. Bei dieser Gelcgenheit will ich hier jedoch einige vergleichende

Beobachtungeii mitllieilcn, die sich auf manche andere Vugel niilbeziehen.

In Belrell' der gemeinten Fliegenfiinger ins Besondere verweise ich

zuniichsl anf meinen Arlikel in der „Nauniannia'' vor. Jahrg. S. 43, er-

innere feruer an die, zu Allenburg vorgezcigten Biilge, Nester und Eier,

und gebe das Folgende als Nachlrag zu dem, was ich friiher vorgetra-

gen bahc, um nicht schun Gesagtes zu wiedcrholen.

JuurD. r, Omilli., I. Jahrg., Ib^.l, Kllri-llefl. g
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Ich liabe meine Meinung seit dem vorigen Jahre zwar elwas mo-
difizirt, und zwar in Folge weiteren Sammelns vieler jungen Vogel, die

Iheils von lichten, Iheils von rostkehligen Paaren abstammen, — habe

aber die Giundansicbt durcliaus nicbt geandert.

Ein gevvisser Faibenweclisel ohne Mauser isl bei den Miiscicapa-

Arten, mochte ich sagen, liandgreillich: da er vor imseren Augen vor-

gelit. Die Verfarbung andert die Farbe des Gewandes durch Abbleichen

melir, als man glauben moclile.

Dass aber nanienllich die Eier von beiden vermeintlichen Arten

gleicli sind , habe ich voriges Jahr wohl genugsam bewiesen. Nimmt
man freiiich die Extreme vor: so werden sich bei denen aller Viigel-

Arten grosse Verschiedenheilen finden; hat man dagegen eine grossere

Reihenfolge vor sich: dann weisen sich die Verschiedenheiten als blosse

Varielaten aus. Daher diirfle es wohl alien Oologen bekannt sein, dass

allere Vogel Eier legen, welche dunkler gefarbt sind; was am meisten

Raubvogel beweisen. So verhalt es sich auch bei M. parva. Die alte-

ren Weibchen begaltel mit rostkehligen Mannchen legen rothlichere Eier;

denn die alien besitzcn olTenbar niehr Fahigkeit zuiii Bereiten von

Farbestoll'; bei ihnen farben sich daher auch die Schalen der Eier

weit dunkler. als bei jiingeren.

Die Nesler beider Abanderungen sind ganz gleich; die Neslvijgel

eben so: was die beiden, durch Hrn. Heine vorgelegten Exemplare
(Nr. 386) vom rothkehligen Vater und (Nr. 396) von eineni lichlkeh-

ligen Jungen zeigen.

Da ich nun in den Eiern, dem Nesterbaue, der Lebensweise und

dem Gelieder der jungen Vogel beider keinen Unterschied finde: so

muss ich mich iiberzeugt halten, dass es nur Eine und dieselbe Species

ist. Es handelt sich nur. ob ich das Verfarben richtig beobachlet habe.

Wetm diese Vogel das erste Gelieder bekommen , welches unten

weissgrau. nur dunkler schattirt, oben braungrau mit gelblichen Feder-
spitzen ist: dann sehen sie den Jungen von Sylvia rubecitia so ahn-
lich, dass ein Unerfahrener . der nicht auf die Grosse, den halbweissen

Schwanz und die Schnabelbildung achtet, sie fiir junge Rolhkehlchen

halten mochte. Dieses Gewand tragen sie gegen vier Wochen ; sie fol-

gen der Mutter dann iingstlichst zippend, auf jedem Schritte, wie junge

Hiihner. Des Abends setzt sich die ganze Familie dichl an einander

auf ein Aestchen; so dass man glauben kOnnte, sie staken alle auf dem
Spiesse. In dieser Stellung bleiben sie iiber die ganze Nacht, bis spiit

in den Tag hinein; auch bei kalteni Regenvvetter oder Gewitter grup-

pen sie sich ebenso. Wenn die niedliehen Thierchen so neben einander

auf einem niedrigen Aste silzen und hier ein Schuss gut angebracht

werden kann : dann fallen drei bis vier Stiick herunter. Da aber die

Mutter sie immer fiihrt und der Vater ihnen vorsingt, so ist es sehr

leicht zu erkennen , ob es der Abkunfl nach Vogel mil rostrother oder

heller Kehle sind.

Viele derer von spateren Bruten Ziehen in diesem Gefieder fort.

Andere mausern entweder bereils ganz aus, oder sie beginnen die Reise

in der Mauser; denn die Hauptzeit des Federwechsels bleibt fiir alle
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der Monat August. Das zweite Gewaiid ist iiocli wenig bekaniil: da

es selten anzulreffeii. Desslialb will ich dasseibe liier beschreiben und

den Vogel Nr. 708, durch die Giile des Hrn. Heine, vorzeigen lasseii.

Obertheil brauiigrau. die Schwingen zvveiler Ordiiung mit gelber

Einfassung; die Deckfedern, Kehle. Brust, die Weiclien , die unleieii

Fliigel - Deckfederii gelblich, in's Faille ziehend ; der Baueli und die

unteren Schwanzdeckfedern weiss. An beiden Abandeiungen sieht das

zweite Gefieder ganz ahnlich aus. Ueber Winter bleicht die I'alile

Farbe; und die einjahrieen Mannchen komnien ini Frulijahre mit lichter

Kehle zuriick: wahrend an den Weichen die fahie Farbe nocb zu sehen

ist, welche spaler auch verbleieht. Der beigelegte Balg Nr. 267 mag
das beweisen; deiin er zeigt noch die gelbe Farbe an den Weichen.
Hier sehen wir den Vorgang der Verfarbung durch Abbleiclien.

Die zweite Verfarbung: Einjahrige, wie alte Vogel mausern, wie

gesagt, im Monat August. Ich besitze lichte, die in"s Rostrothe mau-
sern, ebenso wie alle in demselbeii Uebergange; die frischen rostrothen

Federn sind licht, die Weichen braungelb angellogen, wenn die Vogel

vollkommen vermauserl sind. Dann wird aber die Kehle tiiglich rost-

gelber; und endlich vor der Abreise ist die Farbe so schon, wie bei

Sylvia rubecula im Hcrbste; denn selbst die Weichen werden rostrotb.

Junge Vijgel ziehen fort, ohne die prachtige, aschgraue Einfassung am
Halse zu besitzen; diese wird erst durchs Abreiben, Abnutzen oder Ab-
slerben der Federrander hervorgebracbt.

Ich schliesse hieraus so : a. Lichte Mannchen sind einjahrige Vo-
gel. b.) Es linden im Ganzen drei merkwiirdige Verfarbungen Statt:

bei jiingeren Vogein durch Abbleichen, bei iilleren durch Ansetzen der

rostrothen Farbe : dann theilweise durch Absterben der Federrander, die

abgcnutzt werden. c.) Sehr alte Mannchen sind dunkler rostgelb ge-
farbt, und haben eine starke aschgraue Einfassung am Halse, sind also

leiclit zu erkennen, d.j An beiden, wie Herr Ur. Schilling meint,

verschiedenen Arten sind keine standhaften Unterscheidungszeichen zu fin-

den : da Ncster, Eier, junge Vogel in beiden Kleidern, Lebensweise und

Aufenthalt beider nur die namlichen sind. Wenn aber niehr lichte, als

rostgelbe Mannchen anzutrellen sind, so ist diess eben sehr naturlich: da

es ja bei jeder Gattung oder iiberhaupt mehr junge, als alte Vogel giebt.

Dem Artikcl des Herrn Dr. Schilling zufolge (in Nr. 2 des

Journal fiir Ornilhologie. Scile 129), sollte namlich die Vcrschiedenheit

im Gesange die specilische Selbsliindigkcit seiner M. niiinila begriindeu.

Diess crinncrt mich naliirlich ins Besondere an Sijh^ia paliistris

und S. arundinacea. Wollten wir bei diesen und bei sehr vielcn aii-

dercn Vogcln alle Vcrschiedenliciten des Gesangcs als characlerislische

Kennzeichen der Species ansehen : dann wiirde eine Unzahl neuer Arten

entstehen; denn bei den meisten Singvogeln variirt der Gesang, ahnlich

wie bei den Menschen die Stimnie. In jeder Art hnden sich Iheils

tredliche Siingcr, Iheils initlelmii.ssige und schlechle, die wahrschcinlich

ihr Leben lang das Gauze nicht besser lerncn werden, und IVcmde Tone

nicht annclimen. Wer hat nicht zuweilvn fast den gan/.cn Somnier hin-

durch einzelne Frinyitta coetebs ^studiren" geliOrl, ohne dass siu zu

5«

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



(leiii .Reillierzu" sicli zu erheben vermochlen? und wie selten Iiort

man ein Mannchen den ^Doppelschlag" hervorbringen ! Ja, die junge-

ren Vogel singen fast nie so , wie die Allen. Den Beweis findel Jeder

bei Sylvia atricapilla, der Monchs-Grasmiicke , die meiner Ansicht nach

der angenehniste Sanger isl. Sie hat einen sehr mannigfalligen Gesang.

Bei ihr finden wir, fast wie bei einer Opernlruppe, alle Stufen des

Talenles; aber nur selten, und nur von alten Exemplaren, horen wir

jene wohltijnenden, glockenartigen Ueberschlage , liaufiger dagegen sclion

die flotenden Tone. Wie oft aber horen wir unglUckiiche Kiinstler der

Art, welche den ganzen Sommer fleissig singen, uhne es je zuni or-

denllichen Schlage zu bringen.

So ist es bei den meisten Singvogeln. Die alten Mannchen haben,

wenn audi bei Weilein nicht imnier, doch sehr haufig, einen weit mehr
ausgebildelen Gesang, als die jiingeren , welche beinahe das ganze erste

Friihjahr hindurch noch den Gesang sludiren. Finden sich nicht alte

Sanger in der Nahe , so eriernen die Vogel den vollkommenen Gesang

nie und werden als neue Species aufgestellt; auf diese Ehre waren

aber sie gewiss nicht vorbereitet.

Bei Myscicapa parra ist das leicht zu beweisen. Den ausgebil-

deten Gesang der alten Vogel mochte ich mit Buchstaben so versinn-

lichen: „tivi tivi tivi livi tivi", zwei, drei Mai wiederholt; dann koninit

,cico cico liu tiu." Das „cico cico" hat ganz den Ton des anstimmen-

den Buchfinken, und mag demselben wohl abgelernt sein: da beide

Vogel-Arlen ja in so unzahliger Menge die Buchwaldungen bewohnen.

(Auch das kann aber wieder beweisen , wie nahe diese Fliegenfanger

den Grasmiicken slehen.) Junge, daher noch lichte Mannchen, bringen

selten die lauteren Flutentone „tiu liu" heraus; den ganzen Friihling

hurt man sie ihr ,,livi tivi cico cjco" hundertmal wiederholen, ohne

dass sie das .,Iiu tiu'' zu singen verniogen. Ich traf aber selbst auf

solche mil rostrolher Kehle , welche den Gesang nicht mit Flolentonen

endiglen; das waren ollenbar Sliiniper, wie man deren bei jeder Art

haulig antrilft. Viele der jungen Mannchen lernen den Ton und die

anfanglichen Noten des Buchfinken so gut, dass Jeder sich leicht hier-

durch tauschen lassen kann.

Wollen Sie , Freund , einer mehr ausfuhrlichen Beschreibung der

Lebeiisweise dieser interessanten Vogel einige Seiten in Ihrem Journale

einraunien : so bin ichbereit, dieselbe zu liefern. *) Denn wenige Vogel-

Arten haben niir so viel Zeit gekostel, wie die kleinen Fliegenfanger:

obwohl ich deren hier eine Unzahl jahrlich in der Nahe sehen und

hdren kann.

Krakau, den 1. Juli 1853.

*) Die so Ireundlicli angebolene weitere Mitllieihin^ iiber das Leben dieser

in viellacher Beziehung interessanten Vogel-Art soil naturlich lur das Journal

sehr willkommen sein. D. Herausg.
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Orittiual - Aiifsatze.

Eine seltene Varietat des Schrei-Adlers,

Falco naevius Lin.

Von

Geh. Rath Prof. Dr. H. Lichtenstein.

Er9tem Direclor der Kooigl. zoologischen Samrnlung zu Berlin.

(Hierau Taf. I. Fi?. 1, nach dem Originalbilde von Pmf. Dr. J. F. Naumann)

Als ich im Herbst des vorigen Jahres das an seltenen und schonen

Saugelhieren und Vdgein reiche Museum der Universitat Konigsberg

besuchte, fiel mir gleich beim Einlrill in den Saal. der die Raubvbgel

enthalt , ein Adler in die Augen , der sich sowolil durch seine helle

Farbung , wie durch die vollitommen schbne Erhaltung auszeichnele.

Ich erfuhr von nieinem lieben Collegen, dem Herrn Director, Medicinal-

rath Rathke, dass dieser schone Vogel im November 1851, in der Nahe
von Pillau. bei sehr stiirmischem Wetter, von Herrn von Franken
eriegt und bereitwiliig dem Museum iiberlassen worden sei, dass aber

bei dem Mangel der neuercn literarischen Hulfsmittel ftir jetzt darauf

habe verzichtet werden miissen, ihm eine feste Namenbeslimmung zu

geben. Dass er zu Aqiiila naevia in naher Verwandlschaft stehe, war
zwar sogleich erkannt , doch fragte es sich , ob er als Varietal dersel-

ben oder als einer der neuen Arten angehbrig betrachtet werden solle,

die, durch ahnliche helle Farbung ausgezeichnet, niit eigenen Namen,

{A. rapax Temm. und albicans Riipp.) bclegt worden sind.

Fiir die erstc dieser beiden Annahmen schien die Analogic anderer

nordischer Raubvosjel zu sprechen, von welchen einzelne Individuen bei

besondcrs reicher Beliederung nach der Herbstmauser so haufig in die

heilerc Farbung umandern. indessen jene neu aufirestellten Arten uns

nur in dem stralTen gleichsani abiretragenen (iefieder bekannt sind, das

die Raubvogel der Irocknen und lichlreichen Gegenden des nordbstlichen

Africa fwo sic enldeckl worden sind.) so leichl annehmen.

Bei der grosscn Verschiedenheit der Ausichten tiber die Begren-

zung des Arlbegrill'es mag es liier unentschieden bleiben, ob man sich

die Aquilii rapax niclit auch als cine sogenaniite zufallige Varietat des

ohnchin so sehr variabehi Schrei-,4dlers, modilicirl durch die Einflusse

des Kllma's, zu denken Ir.ibe, was sich allein aus einer sorgfiiltigen Ver-

gleichung aller ubrigen Momente, (mil Ausscliluss der von der Farbung

entnommcnenj fcstslcllen liissl. Hier schien die vollige Uebereinstim-
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niiina; derselben an dem vorliegenden Exem|)Iar mit den vorhandenen

Musteni dcs Sclirei-Adlers sogleich zu dera Schluss zu berechtigen, dass

unser Vogel dieser einheimisclien Art and nicht jeiien africanisehen bei-

zuzahlen, vielweniger, als eine bislier unbekannte neue Art zu betrach-

ten sei.

Es ergeben namlich diese sofort angestelllen Vergleichungen die

Uebereinstimniung:

1. in den Diniens i oneii. SowoliI die Korpergrosse 1' 8", (das

Exemplar ist weiblichen Geschleclils) wie die Verhaltnisse der Tarsen-

iind Zehenlangeii, die Lange dcr Schwung- und Steuerfedern, sowohl

in der Proportion zur Korpergriisse , wie in ihren relativen Verhaltnissen

zu eiuander, endlich die GrOsse des Kopfes, Schnabels, der Krallen

u. s. w. zeigten bei genauer Messung nicht die mindeste Abvveichung

von der nornialen Bildung des Sclirei-Adlers;

2. in den Fornien. Die Geslalt des Kopfes, des Schnabels, der

Wachsliaul , der Naselocher, der Kopf- und Halsfedern, der Zehen,

Krallen und der die Zehen von oben deckenden Hornschilder, sogar bis

auf die Zahk'u derselben, lassen eben so vvenig eine irgend bemerkbare

Abweichung wahrnehinen.

Diese besteht also nur in den Farben und der Zeichnung. Beide

sind aber nicht nur durch eine, bei Raubvogein ungewbhnliche Inten-

sitiit und Vertlieilung, sondern durch die wirkliclie Schiinheit auffallend,

in vvelcher sich ihre Abstufungen und Gegcnsiitze darstellen. Ihr Ein-

druck wird noch durch die nieislerhafte Behaudlung erhoht, niit welcher

Herr Conservator Wiedemann dem vorlreffiich erhaltenen Balge die

giinsligste Stellung, mit halb gehobenen Scliwingen, zu geben gewusst

hat. Diesen Gesamml-Eindruck verj. genwiirtigt die nachher noch naher

zu besprechende hier beigefiigte colorirte Abbildung. Zu beschreiben

bleiben bloss die einzelnen Thcile des Gelieders nach dera speciellen

Antheil, den sie an der Zeichnung des Vogels haben.

Bei weitem der grossle Theil des zu Tage stehenden Gelieders und

namenliich die ganze Unlerseile mil Einschluss der Hosen- und Tarsen-

federn, sowie der Biirzcl- und Steissfedern, ist von einer gleichmassigen

Gemsenlederl'arbe (cliaiiiois), die um so sanflcr erscheint, als die Fri-

sche des sichllich neuen , eben erst zu Stande gekommenen Kleides,

keinen Glanz oder sonstige Lichtreflexe auf diesen gelblichen Aussen-

federn zuliissl. Alle diese haben aber die genannte Farbung nur an

ihrer letzlen Halite , mit der sie einander decken. Die untere nicht

zum Vorschein komniende Halfte ist rein weiss , was am leichteslen an

den untcren Schwanzdeckfedern wahrgenomnien wird. Auf der Mitte

der Brnst vcrdichlet sich die genannte , sonst so sehr egale Farbung
fast unmerklich zu einer etwas dunkleren, an das blass Ockergelbe

grenzenden.

Von derselben Fiirbung sind nun auch die Federn der Oberseite,

namenliich am Hals und Nacken bis zwischen die Schultern hinab. Von
da an treten in dercn Mitte dunklere Farben herzu. Schon die Kopf-
federn zeigen braune Schaftstriche , die eine gestrichelte Zeichnung des

Scheilels und Hinlerkopfes bilden. Auf der Mitte des Ruckens nimmt
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dann auf den imnier grdsseren Federn das Braun neben deni Scliaft

einen ansehniicli breiteii Rauin ein, den ein ziemlicli aleiclibreiter Kaum
von weissgelber Faibe iim^iebl, iiiid diese helleii Saumbugen sind es,

die in ihier Zusainmeiisleliunir dieser Gejend des Gelicders das ge-
schupple Ansehen geben, das in der Zeiilinung als eine so besondere

Zierde hervorlrilt. Jenes Braun der Mittelfeder ist an der Basis am
meisten gesatligt , fast liaU'eebraun, gegen den Unifang ein wenig beller,

docli kaum roslbraiiu zu nennen. Es hat dabei diese dunlile Stelle der

Fader eine Abglallung. die das Braun glanzend erscheinen liissl, in-

dessen die hellen Federrander, wie die Federn der Bauciiseite, alles

Glanzes enlbehren. Auf dem Hinterriiclten werden die Bander immer
breiter, die braunen Mitlelfelder immer kleiner, und das iiropngiiini hat

wieder die Farbe der Bauchfedern.

Sehr characteristisch ist noch in der Zeichnung des Kopfes ein

schmaler brauner Bogeii iiber dem Augenrande, dem ein iihnlicher we-
niger gewolbter, das Auge von unten umfassender gegeniibersteht. Auch
hier namlich haben schon die Schafte der den Bogen bildenden Feder-
chen eine dunkelbraune Farbe, und libereinstimmend damit die Bartbor-

slen iiber dem Mundwinkel, und einzelne Federchen in der Ohrengegend.

Indessen lindet sich dieselbe Slellung und intensivere Fiirbung der Fe-
derchen um die Augen auch bei dem Sehrei- Adier . nur trilt sie auf

dem dunklen Grunde dort nicht so bemerkbar hervor.

Die Sehulterfedern und'oberen Deckfedern der Fliigel haben Far-

bung und Zeichnung der Riickenfedern, nur dass nach Maassgabe ihrer

Grdsse und Geslalt die braunen Mitlelfelder bald gesiittigter und breiter

zusammentreten, bald von den hellen Randern mehr anseinander ge-
hallen werden , so dass die schuppige Zeichnung weniger regelmiissig,

mehr auseinander gezogen erscheint. Denn die hellen Randcr sind hier

an der ausseren Fahne breiter als an der inneren, und zeigen sich

auf den fast schwarzbraunen grossen Deckfedern an der Aussenfalme

allein . nach den Spitzen zu breiter werdend und mit diesen auf dem
zusammengeleglen Fliigel eine zienilich deutliche weisse Querbinde bildend.

Die unteren Deckfedern des Fliigels haben, was die kleinen und

mitlleren betrilTt, die Gemsenlederfarbe der Bauciiseite, die grossen da-

gegen sind braun, wie die oberen mit kaum merklicher Randung; da

sie an ihrer Basis weiss sind und die Spitzen der mittleren Deckfedern

auch in diese ganz helle Farbe iibergehen, so wird dadiirch die ganze

Unlcrseite des Flugels in drei schon contrastirende Regionen verlheilt.

Von den Schwungfedern erster Ordnung sind die ersten sieben ganz

srhwarz, nur an der nicht zum Vorschein kommenden Basis weiss, die

lelzlcn drei matt braun und an der ausseren Fahne weiss gerandet.

Die Schwungfedern zweiter Ordnung sind sammtlich braun ohne

helle Scilenriinder. Aber diese Farbe wird nach der Spitze zu heller,

80 dass diese selbsl auf der Ob(;rseite zulelzt in Gelblich-weiss endigt.

An der unteren Seile haben diese Federn eine mehr grau-braune Farbe

und auf ihr machen sich 4 bis 5 dunkle Querbinden bemerklich, die

auf der Uberseite nur schwach durchscheinen.

Ganz dieselben Farben, Binden und Endspilzen haben auch die

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



98

Schwanzfedern und die Uiilerscliiede zwisclien Ober- und Unterseite sind,

selbsl was den Ton und die Nuancirung der Farben belrilft, genau die-

selben, wie bei den Schwungfedern zweiler Ordnung. Es muss liier

noch erwahnt werden , dass die dunkein Querbinden sich auch schon

an den grossten der Sclnilterfedern an deren Unlerseile zeigen, indessen

auch die iibrige Farbung derselben sie den Schwungfedern zweiler Ord-

nung, in die sie ubergehen, sehr iihnlich macht.

Die Farbe der Zehen ist gelb; die Krallen haben die Hornfarbe des

Schnabels, soweil sie den Knochen umhiillen, von da bis zur Spitze werden

sie sammt den Schneiden der concaven Seite inimer heller, zulelzt weiss.

Mil dieser Beschreibung gab ich uacli ineiner Riickkehr den Freun-

den und Genossen am Museum Kunde von dem merkwurdigen Fall. Sie

waren der Meinung, dass er allgemeiner bekanni zu werden verdiene,

und Hr. Dr. Cabanis erbol sich, die Beschreibung in sein ornilhologi-

sches Journal aufzunehmen , wenn eine Abbildung hinzulrelen konne.

Hr. Medicinalralh Rathke hatte die Gefalligkeil, auf meine Bitle

den Vogel nach Berlin zu senden , von wo er naeh Ziebigk weiler ging,

urn die Auszeichnung zu erfahrcn , dass unser verehrter Naumann selbst

in bewiiluier Meisterscliaft die Anl'erligung einer Abbildung ubernahm,

die ill der hier beigefiisten Lithographie verviclfalligt ist. Damil war

zugleich dor Gegensland nach seiner ornithologischen Bedeutung gewiir-

digt , und ich konnte es niir nur zu grosser Ehre schalzen , dass die

in Konigsberg aufgesetzle Beschreibung sich dieser Abbildung solle zu-

gcsellen diirfen. So gelle die in Gemeinschaft demselben Gegenslande

zugewendele Thaligkeit dem Kreise unserer Genossen als ein Sinnbild

der dauernden FreundschafI, die niich seit 40 Jahren dem hochgefeier-

ten Manne verbindet. Lichtenstein.
Wahrend der oben erwahnten Verhandlungen crhielt der Heraus-

geber zu Ende November 1853 von Herrn Jul. Finger in Wien die

Nachrichl, dass am 5. April 1853 daselbsl im k. k. Praler ein Adier

geschossen worden, den er den Grossenmaassen und Verhallnissen nach

flir Aqtiila naecia hallen miisse, dessen Befiederung aber so abweichend

gefarbt erscheiiil, dass sie auf keins der bis jelzl bcschriebenen Kleider passt.

Der Vogel isl einfarbig, licht-isabell ; Kopf, Naeken, Kehle und

Hals sehr lichl, fast weiss , Schwanz und grosse Schwungfedern braun-

lich-grau, Bauch und Sleissfedern mil weissen Liingsslreifen. Dabei

sind die Federn so sehr abgerieben , die Farben so verbleichl und ab-

geslorben, dass sie der Vermuthung Raum geben , der Vogel habe,

wenn nicht einige, doch einmal die Mauser iibersprungen. Denn ein

zwei Monale spater geschossenes Exemplar der iiaevia erschien bei

weitem weniger abgerieben.

Es liegt hier olTenbar ein ahnlicher Fall vor, der in BetrelT der

Localitiil und dessen, was der Zustand der Beliederung ergiebt, die im

Eingang aufgestellle Vermuthung, dass die in iiaher Verwandtschaft stehende

neue nord - africanische Art sich in der Folge bei genauerer Verglei-

chung mit der hier beschriebenen Mittelform als blosse Varielat der

Aquila naevia zu erkennen geben werde, rechtferligl.
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Kritische Revision der Gattang

Fitlica Lin.

Von

Dr. G. Hartlaub.

Es ist kauni nolliia: dieser Arbeit die Beinerkuna: voranzustellen,

dass es sich dabei niir um die eigenllichen Wasserliuliner, die Gattung

Fulica, im Sinne Brissoirs iind Latliani's, liaiidelt. Bei Gmelin iimfasst

dieser Name ein grauses Geiniscli von GaUimila-, Porphyj-io-, Balliis-

und alinliclien Arteii . wobei jedoch schliessiich die achten Fiilicae mil

der Bezeichnung -pedibus piiinalis'' besonders aufgeliihrt werden. —
Die alleren Aulnren, Vieillot mit einbeffrilTeii, kennen niir zwei Fiilica-

Arten gut, unsere aira und die africanische crislata. eine dritte hiJchst

ungeniigend , die americaiut. Diese ietztere , obgleich recht eigentlich

lolo coelo von unserer atra verschieden , vvird iinbegreiflicher Weise
nicht nur von Lesson (Complein. des oeuvr. de Bull'. IX, p. 367) und

Wilson, sondern audi weil spiiler von Ale.x. v. Nordniann, von d'Orbigny

und Ramon de la Sagra
,

ja selbst von Richardson mil derselben ver-

einigt , und der Prinz von Neuwied wagi nicht ohne eine gewisse Scheu
seine Ansiclit von der A'erschiedenheit bolder auszusprechen. — Azaras

.Focha" und _Focha de ligas ro.vas" (F. levcoptera und armiUata
VIeill.) blieben bis auf den heutigen Tag Nominalartcn und werden
z. B. von Lesson vollig ignorirt. (I. c.) Dasselbe Schicksal hatten zwei

von der Kingschen E.xpedition nach der Magelhansstrasse, durch we-
nlge Zeilen der ungeniigendsten Besehreibung in die ornithologische

Serie eingefiihrle Artcn , F. chloropoides und gatlhinloides , beide bis

zur Stundc dunkel und nur muthmaasslich auf neuerlich festgestellte

Species zuriick zu fiihren.

Die irrlhiimliche. aber sehr feslgewurzelle Ansicht, es sei F. atra

eine cosniopolitische Species, das sehr nnscheinbare Aeussere

der ganzen Gruppe, die Schwierigkeit Arlen derselben zu eriangen,

Alles das mag an der bcispiellosen Vernachlassigung Schuld sein. wei-

che die armen Wasserhiihner von Seitcn der reiscnden so\vohl, als auch

der nur schreibendcn Nalurforscher haben eri'aliren miissen. Es ist

gewiss bcachlensvverlh, dass weder der Prinz v. IN'euwied, noch Spiv,

noch Rich. Schoniburek . noch Darwin von ihren ausgedehnlen und im

iibrigen an ornilhologischer Ausbcule so reichen Reiseuntfrnehmungen

III Sudamerica irgeiid eine Ftilica-Arl zuriickgcbracht haben. Bei Nalu-

ralienhandlein sleheii sie vcdlends in Missachlung. Es hielt daher schwer

genug, das nolhwendisie Material Ciir die vorllegende Arbeit herbeizu-

schalFen , und wir geslehen mit daukendcr Anerkennung, dass wir ohne

die bereitwillige lliilfe (irnilhnlotjisclier Fn-unde ganz davon hatlcn ab-

stehen mussen.

Beim nahern Studiuni der Gatluiig Fulica. ergebeii sIch gewisse

alleemeinerc Gesichtspiinkle . auf wclche vor der Beliandlung der cin-

zi'lnen Arlen aufnierksam zu inachen uns zweiknjassig crscheint, und

welche, will man sich nicht bei der specicllen Auselnandersetzung der-
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selben in den grdssten Schwierigkeilen und Widerspriichen verwickeln,

feslgehallen werden wollen.

Namlich: 1) Bekanntlich alineln sich aUe Fvlica-Arten in der Far-

bung ausserordentlicli. Alter, Gesclileclit, Jalireszeit und Klima haben

Einfluss auf die grdssere oder geringere Dunkelheit derselben , auf die

Tiefe der Schwarze von Hals und Kopf. auf die weisse oder braunliche

Beimischung der Unlerseile des Korpers, und auf die Farbe des Stirn-

schildes. Auf die des Schnabels scheint besonders das Alter des Vogels

zu influenziren.

2) Die Schnabelfarbung des ausgewachsenen Vogels beiderlei

Geschlechts ist sehr constant und giebt eines der wesentii chsten
Merkmale zur Untersclieidun g der Art ab. Dabei ist jedoch

nicht zu vergessen , dass dieselbe , und weit mehr noch die des Stirn-

schildes , nach dem Tode des Vogels und beim Eintrocknen desselben

wesentlichen Veranderungen unterliegt.

3) Ebenso constant ist die Farbe der unteren Sclnvanzdeck-
federn, und, wo er vorkommt, der weisse Aussenrand der
ersten Schwungfeder. Beides zeigt der junge Vogel so deullicli,

wie der alte.

4) Die oft als solches namhaft gemachten weissen Spitzen-
flecke der Scliwungfedern zweiter und dritter Ordnung geben kein

gutes Unterscheidungsnierkmal fiir die Art ab; sie variiren sehr in ihrer

Ausdehnung, sind hiiulig nur auf einen sehmalen Saum reduzirt, und

fehlen bei nianchen Exemplaren einer Art ganzlich, wahrend andere

derselben Art sie sehr stark entwickelt zeigen. Wovon dieses mehr
oder weniger abhangt, wissen wir nicht mit Sicherheit anzugeben.

5) Die Gestalt und Grosse des Stirnsch ildes unterliegt

nach Alter und Jahreszeit den merkwiirdigsten Veranderungen. Weniger
Einlluss scheint dabei das Geschlecht auszuiiben.

6) Bei den meisten Fiitica-Arten findet man grossere und kleinere

Exemplare. Das Weibchen ist gewohnlich etwas kleiner, als das Mannchen.

Geographische Verbreitung. Die grosse Mehrzahl der Fu-
lica-Arlen hat eine sehr ausgedehnte geographische Verbreitung, die wei-

teste unsere aira, eine sehr geringe die auf die Sandwichinseln be-
sehrankte alai. In Anierika bilden die Cordilleren keine Grenzscheide

fUr die fu/jca-Arten : dieselben Arten bewohnen die wesllichen und die

ostlichen Kiistenlander dieses Welttheiles. Die aretischen und die ant-

arctischen Regionen der Erde haben keine Fulicae. Am weitesten

ndrdlich geht americana und aira (68" N. B.), am weitesten siidlich

die noch auf den Falklandsinseln vorkonimende leucopyga Licht. Auf
Vandiemensland und Neuseeland scheint die Gattung zu fehlen. Auch
in den Papualiindern und auf den Inselgruppen des stillen Oceans ist,

die Sandwichsinseln ausgenommen, bis jetzt keine FvUca gefunden

worden. Die vertikale Verbreitung der F. ardesiaca reicht nach v.

Tschudi bis zu 14000' hinauf. Siid-America besitzt die meisten Arlen

und die hochst entwickelten Formen der Gattung Fulica.

Synopsis,
a. Untere Sch wanzdeckf edern schwarz. Keine Art
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zeigt den Aussenrand der ersten Schwungfeder weiss; der

Schnabel ist beim frischen Vogel niehr oder weniger weiss.

1. F.atraL. Clypeo fronlali ovalo albo , rosiro albo, plus minus

roseo linclo. Media. Europa, Conlin. Asien, Nordafrica.

2. F. iiigvbris S. Muller. Clypeo fronlali albo ad medium cranii

usque e.xlenso. Minor, nigricans. Indonesien.

3. F. austral is Gould. Clypeo fronlali viridi-albo, rostro cinereo-

coerulescenle. Minor, nitore nonnullo glaucescenle. Neuholland.

4. F. Crist at a Gm. Crista verlicali duplici apice clypei frontalis

posita rubra. Major. Africa. Siideuropa.

b. Untere Sell wa nzdeckfed em schwa rz mit we nig
weisser Beimi schung; Aussenrand der ersten Schwung-
feder dunkel.

5. F. gig a lite a Eyd. Pedibus el rostro rubris. Ma.vima. Peru.

6. F. chileiisisVvsm. Clypeo fronlali tuberositalem parallelogrammam
formante rubente; pedibus olivaceis; rostro olivaceo-llavo. Ma.xima.

Chile, Bolivia.

7. F. cor nut a Bonap. Caruncula fronlali loco clypei posila unciali

corniculi-formi simili Palamedeae instrueta. Maxima. Bolivia.

c. Untere Schwanzdeckfedern gross tenth ells weiss.
Aussenrand der ersten Schwungfeder gewbhnlich weiss. Die

Schnabelfarbung naherl sie der Gatlung GuUinula.
8. F. armillata\'w\\\. Rosiro flavo, niaculis basalibus rubris; clypeo

fronlali (in ave siccata) olivacco, medio nonnihil rubenle; pedibus

raaximis. Major. Siidamerica.

9. F. leucopijga Lichtenst, Rosiro flavo, basi rubro; clypeo frontal!

(in ave siccala) rubro, angustiore, aculius trigono; membranis di-

gitorum minus rotuudatis, basi conspicue coalilis; remigis primae
margine albo vix conspicuo. Media. Siidamerica.

10. F. Stricklandi nub. Rosiro flavo, dimidio basali rubenle; clypeo
fronlali rolundalo, in ave siccala auranliaco, in viva cilrino; mem-
branis digilorum profunde divisis, subcircularibus. Media. Siidamerica.

11. F. americana Gm. Rostro maculis duabus rubentibus (in viva ave
castaneis) ante apicem notato; clypeo fronlali in maculam circum-
scriple subovatam rubenlem (in viva ave caslaneam) excurrenle.

Minor. Nordamerica, Mexico, Weslindien.

12. F. alai Pealc. Clypeolo fronlali pallide coeruleo, rostro ru-

bente-albido. Minor. Sandwichinseln.

Von den hier aufgcfiihrlen zwfilf Arlen hat es uns nicht gelingen

wollen, die lugubris , alai, coniiita und chileiisis zu eigeuer Unter-

suchung zu erhallen.

Eine dunkle ;\rl ist:

F. leurojitcra Vieill. Rostro basi a Ih o- virescen le, reliquis
parlibus paullo obscuriore, nonnihil rubro lincto.

Obenher dunkel-schiclVrgraii. unlenlier clwas heller. Kopf und Hals

schwarz; untere Schwanzdeckredern, Spilzen der kleinen Schvvungfedern,

FlUgelbug und Aussenrand der ersten Schwungfeder weiss; Beine
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griinlich; Iris blutroth. Fingermembranen kreisrund; das Stirnschild

liegt dem Schadel in halbiireisformiger Gestalt auf; Steuerfedern

zugespitzt, entenartig. Ganze Lange 122/3", Schnabel 18"', Tarsus
28"', Miltelzehe 31 '/j"'. Paraguay.

Syn. Focha Azar. Apuntam. Nr. 457. — La Foulque, edit.

Sonn. IV. p. 36!. — Vieill. Encycl. p. 343. —
Fitlica coeriilea Vandelli Flor. et Faun. Lusitan. specim. Memor.

da acad. real das scienc. de Lisboa I. p. 37 u. 79 ist Porphyria hya-
cinthimis.

„FiiHca galeata Gray" Proceed. Zool. Soc. 1843, p. 118 aus Chile

ist irrthumlich gedruckt fiir GaUimda galeata.

„Fidica carunculata" bei Giebel Ersch. u. Grub. Encyclop. sect.

1. 66. p. 74 aus America! Beruht zweifelsohne auf einem Irrlhum.

Franzbsische Autoren pflegen die cristata vvohl „Foulque caroncul^e"

zu nennen.

yiFnIica cinereicoUis" M' Clelland Quart. Journ. of the med. and
physic. Soc. Calc. July 1837, p. 321 und Corb. India Review of Litter,

and Sc. II. p. 508 ist sicher nur atra. Uebrigens nur namhaft ge-
macht, nicht beschrieben.

„Fvlica tnitrata Pall." bei Licht. Verzeichn. siidafric. Thiere, p. 19.

Irrthiimlich fiir cristata Gm.

1. F. atra Lin.

Diagn. Clypeo frontali albo, medium cranii non attingenle; rostro

albo, plus minusve loseo lincto, apice vix coerulescenle
, pedibus pro

mole baud niagnis, unguibus parvis.

Eine Besclireibung dieser bekannlen Art ist iiberfliissig. Die in

Iridien vorkommende scheint nur den Rang einer kleineren Lokalrasse

beaiispruclien zu konnen. Sundevall benierkt iibcr ein von ihni bei

Suksagor erlegles E.\emplar speciell , es habe keine Verschiedenheit von
ansgewachsenen schwedisclien gezeigl. Das Stirnschild war milchweiss,

wurde aber nach dem Eintrocknen roth. Ein von Hodgson herstammen-
des E.xempiar des Berliner Museums aus Nepal ist nur kleiii, sehr hell-

gefarbt, zeigt Hals und Kopf dunkelgrau und scheint uns entweder ein

weiblicher oder ein jiingerer Vogel zu sein. (Schnabel mil Stirnsch.

I" e'/a"', Plug. 7" 2"', Tars. 1" 9'", Mitlelzehe mit Kl. 3" I'V'i-
Dagegen bezeichnet Colonel Sykes die in Dukhun vorkommende F. atra
als „weit grosser' als die in Europa; sie massen 18 — 19" (Engl.

Maas) vvichen aber Ubrigens nicht ab. Wahrscheinlieh giebt es in

Indien wie bei uns cine griisscre und eine kleinere Varietitt. Auch
Jerdon giebt die Liinge von E.\emplaien der indischen Halbinsel auf 18"

an. Ale.x. Lehmann beobachtete die Art am Kuwan-Darja. Bei Bokhara
wurde sie mit P'alken gejagt. Midilendorf traf sie wiihrend seiner sibi-

rischen Reise nicht an. Japanische Exemplare sind nur wenig kleiner

als europiiische. Schlegel theilt foigende instructive Messung mit:
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Europa. Japan. Indostan. Java, (lugiibris.)

Ganze Lange . . 15" 14" 13 12

Flugel 7" 8"' 7" 4"' 7" 6" 5"'

Tarsus 2" 3'" 2" 1" 11"' 1" 10"'

MittelzeheohneKI. 3" 2" 9"' 2" 8"' 2" 3'"

Schnabel vomrict. 1" 51.,"' 1" 2"' 1" 2'" 1" 2'"

Hohe 6'/2"' 6'" 5%'" SyV"
F. a/ra bewolinl ganz Europa uiid das con tinentale A sien

mitAiisscliluss der holiernordlichenStriche beider, ferner

die nuidlichen Theile Africa's, Algerien, Tunis, Marocco, Aegyp-
ten. Dr. Vierlhaler will sie aul' dem blauen Nil beobaclitet haben und

A. Brehni erlegle 1 Exemplar daselbsl am .30. November. Nach Lith-

tenstein's Angabe kanie die Art auch in Sanegambien und am Cap vor,

wobei indessen zu bemerken, dass im Berliner Museo zur Zeit weder

west- noch s iidafrieanische Exemplare der F. atra vorhanden sind,

und dass keiiie anderweitigen Nachrichten jerie Angabe bestatigen. Das

Vorkommen der Fulica atra in Sanegambien, wo die cr is tat a zu

fehlen scheint, hallen wir fiir selir moglicb, bezweifeln aber, dass

sie jemals in Sudafrica vorkomme. Es ist bemerkenswertli, dass die Art

auf Ceylon zu fehlen scheint. Weder Layard noch Kelaart fanden

sie dorl.

Synon. Fulica atra L. Syst. Nat. ed. 12. p. 1., p. 257. — F.

aterrima L. ib. — Temm. Man. d'Orn., II. p. 106. — F. major Briss.

Ornilh. VI., p. 28. — F. atrata Pall. Z. R. A. II., p. 118. — F.pul-

lata Pall, ib., p. 159. — F. aelhiops Sparm. Mus. Carls., pi. 13. —
F. leucoryx Sparm. ib. pi. 12. — Enl. pi. 197. — Naum. Nat. Yog. Eur.

t. 241. — Gould Birds of Eur. pi. 338. — Degland Orn. Europ. II.

p. 280. — Lichlenst. Doubl. p. 80. — Malh. Sicile p. 199. — Eras.

Proc. Z. Soc. 1845, p. 13. (Portugal). — Drumni. List of Birds obi. in

Macedon. p. 14. — v. d. Miihle Griechenl. p. 92. — Schembri Catal.

ornilh. Malta, p. 113. — F. platyuros Brehm Handb. p. 709.

Fur A sien: Menetries Catal. rais. Caucase, p. 52. — Fras. Proc.

Zool. Sue. 1839, p. 122. (Erzeroun: Dickson). — Lehmann Keise nach

Buchara p. 327. — Tchichatsch. Voy. Siber. occid. p. 439. — Capt. Hutton

Calc. .Journ. of Nat. Hist. 1841, p. 557. (Afghanistan). — Hodgs. Catal.

Nepal. G. R. Gray, p. 143. — .lerdon. Madr. Journ. Lilt, and So. 1840,

p. 205. — BIyth Ann. and Mag. XII. p. 170. — Sundev. Physiogr.

Sallskap. Tidskr. 1838, p. 203. Sykes Proceed Zool. Soc. 1831, p.

165. (Dukhun). - Id. Ann. and Mag. 19. p. 166. — Temm. Schleg.

F. Japon. Av. p. 121, pi. 77. ("F. atra japonica) nach einer japan.

Zeichnung. — Reichenb. Ilg. 2849.

FiJr Afrika: Malherbe Ois. Alger, p. 21. — Ornilhol. canar. p.

40. — Carstensen, Naum. II. 1. p. 79. CFelz und Marocco). - Riipp.

System. Uebers. p. 128. — Lichlenst. Doubl. p. 80 (Sanegambien). —
Vierlhaler, Naum. II. I. p. 30 (Sennaar). — A. Brehm in Cab. Journ.

fur Ornilh. Jahrg. 2. Ileft 1, p. 83.

.\iiicrk, „Nir|;eii(lii, so sclireilit iiils Uriicli aiis Main/., suh ich Fulica atra
ill grUnaerer Menge aln :iiii' dem Vierwaldatiiltersee, liesoiiilers bei Lucern, wo sie
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halb ziini Hausthier geworden ist und sich ganz in der Nahe der Henschen her-
utntreibl. Ich liatte sie Jahre lang in meinem Hausgnrten und sail rait Vergnii-

gen ihren liiihnerarligen iManieren zu. Jede Nacht schlief die gauze Familie aul

einem hocitstaiumigeri Pfirsiciibaume, dessen Slarnin schriig aufslieg, so dass diese
Vogel, indem sie ilire langen Zelien einwarls kehrlen, recht gut auf und abstei-

gen lionnten, was einem Haushabn nichl nioglich gewesen sein wiirde."

2. F. lugtibris S. Muller.

Diagn. Clypeo froiilali lacteo ad medium cranii usque extenso.

Minor.

Beschr. Ganz schieferschwarz , untenher nur wenig heller; die

Spitzen der kleineren Schwungfedern zeigen kaum Spuren von weiss;

untere Schwanzdecken schwarz; Schnabel weisslich; Stlrnschild mllchweiss.

Ganze Liinge nacli Sclilegel 12", Flugel 6" 5'" ce^V Sclileg. In

litt.), Schnabel vom Mundvvinkel aus 1" 2'", Schnabel mit Stirnschild

2", Schnabelhohe an der Wurzel 51/3'", Tarsus 1" 10'" (2Vi" Schleg.

in litt.), Mittelzehe ohne Klaue 2" 3'".

Es scheint sich diese Art, welche vvir uns nicht zu eigener Unter-

suchung zu verschaffen vermochten, durch bedeutend geringere Dimen-
sionen , durch die weit dunklere Fiirbung und durch die griissere Aus-
dehnung des Stirnschildes nach hinten zu, allerdings constant von der

atra zu unterscheiden und soinit vielleichl zu specifischer Absonderung
von derselben zu berechtigen. Schlegel halt sie nur fiir eine climatische

Varietal unserer atra. Derselben Ansicht scheinen Horsfield, Vigors und

Sykes gewesen zu sein.

Man kennt Exemplare von Java und Sumatra. Doch wird sie ohne

Zweifel auch auf Borneo und anderen Inseln des indischen Archipels

vorkommen. Bewohnt die Landseen der Hochgebirge.

Synon. F. luguhris Sal. Miiller in Verhandel. Landen Volken-

kunde, p. 454. — F. atra Horsf. Linn. Transact. Xlll
, p. 197. —

Vig. Mem. Life, of Sir Slamf. Raffles p. 682. — Schleg. in Sieb. Fauna

Japon. Av. p. 121. — Syk. Proceed. Z. Soc. 1831, p. 165.

Drei sich vollkommen iihnliche Exemplare in der Sammlung zu

Leyden. Fehlt den Museen von Paris und London.

3. F. aus traits Gould.

Diagn. Clypeo frontali viridi-albo; rostro cinereo-coerulescente.

Minor, nitore nonnullo glaucescente.

Beschr. Dunkelschiefergrau, unterher etwas heller; Kopf und

Hals schwarz; Schwungfedern wenig briiunlicher , die erste mil sehr

schmalem weisslichen Aussensaume; kein Weiss an der Spitze der klei-

neren Schwungfedern; Steuerfedern und untere Schwanzdeckfedern schwarz;

Fiisse schwarzlich ; Iris carminrolh.

Ganze Liinge IS'/j", Schnabellange mit Slirnsch. 1" 7'", Schnabel

vom Mundwinkel aus 14'", Lange des Stirnschildes 5'", Breile desselben

an der Basis S'^V", Flugel 6" 7'", Tarsus 1" 10'", Mittelzehe mit

Klaue 2" lO'V", Klaue allein 6'", Aiissenzehe 2" 3"', Daumen lli/j'".

Das hier beschriebene und gemessene alte ausgefarbte miinnliche

Exemplar wurde von Preiss in Weslaustralien im September gesammelt

und stehl in der Sammlung des Oberamtmaun Heine auf St. Burchard.

Das ziemlich grosse aber eingesunkene Stirnschild llegt in ovalerGe-
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stall dem Schadel auf; die Fiisse sind zierlich, die Klauen fein, spilz

und comprimirt. — Ein von Prof. Burmeister gUligst niitgetheiltes vom
Swan-river slaniniendes Weibchen der Haller Sanimliing unlersclieidet

sich fast in gar nichts vom mannlichen Vogel. Es isl nur unmerklicli

kleiner und nur wenig heller gefarbt. Das eingeschruinpfte Stirnschild

ist von derselben Gestalt und denselben Dimensionen. Aber einige

Steuerfedern und einige der unleren Scliwanzdeckfedern sind ganz
weiss. Sicher nur Varietal? Iris carminrolh. (Preiss.)

Gould, der Entdecker dieser Art, glaubl zwei constanle Varietiilen

derselben unlerscheiden zu miissen, deren einc West- und Sudaustralien

nebsl Vandieniansland, die andere aber Neusudwales bewohnl.

Synon. Gould, Proceed. Zool. Soc. XIII, p. 2. (1846). — Id.

Birds of Austral. XXIV. 14. — Reichenb. Viig. NeuhoU. p. 150, Taf.

303, fig. 2455-56.
4. F. oris fata Gm.

Diagu. Crista vertical! duplici apice clypei frontalis posila rubra.

Major.

Beschreib. Dunkel schieferschwarzlich, unten etwas heller scliie-

fergrau; Kopf und Hals schwarz; untere Schwanzdecken schwarz

;

Schwungfedern in's Braunliche ziehend; untere Fliigeldecken dunkelgrau;

Schnabel (beim trocknen Vogel) blaulich hornfarben, an Firste und

Toinien gelblich, an der Spitze heller hornfarben; auf der ungeheuren

kahlen Slirnplatte, welche beim trocknen A'ogel olive erscheint, stehen

auf der Hohe des Scheitels zwei an der Basis ganzlich getrennte dun-

kelblutrothe Kamme oder Hocker; Fiisse dunkelschwarzlich, gross;

Krallen gross, sehr gerade, schwarz.

Ganze Lange 16-

Schnabel mil Slirnsch 2" 8"

,. vom Mundwinkel aus 1"

Griisste Brelle des Stirnschildes

Liinge der Kamme
Flugel 9"

Miltelzehe mit Kl 4"

Klaue allein

Aussenzehe 3"

Inneuzehe 3"

Daumen 1"

Tarsus 2"

Beschreibung und Messung nach einem sehr alien mannlichen
Exemplare aus Siidafrica. Wir sind fiir die Darleihung dieses so wie

dreier anderer Exemplare in verschicdenen Altersstufen der Direction

des Berliner Museums zu griJsslem Danke verpllichtel.

Grosse hochst ausgezeichnete Art. Bei jiingercn Viigeln stehen die

beiden Kammo am F;nde der vveit kleineren gelbliclien Stirnplatte nur

in Gestall zweicr kleiner rotlicr Warzen. Sie sind im Gauzen etwas

weniger dunkel gefarbt. Die Schwiirze des liaises und Kupfs erscheint

heller, briiunlicher. Degland's Diagnose „plaque frontale relevee en crOte

et divis^e en deux lambcaux a la base du bee" bezeichnet die Gestall

-18"
8"'
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dieser Theile sehr unrichtig, iiidem die beiden Kiimme mit der Basis des

Schnabeis gar nichls zu thun habeii. Er nenni die Farbe des Schnabels

beim frischen Vogel ^weisslicli, hellruth an der Basis." Die Iris soil

schwarzlich sein. Bei jUngeren Exemplaren isl die Mitlelklaue niclil so

gerade wie bei alien, zudem weit kurzer.

Africa in seiner griisstenAusdelinung ist das eigentliche

Vaterland der Fiilica cristala. Auf der WestkUste scheint sie in-

dessen , wenn iiberall, nur liochsl selten vorzukommen, und Alfred
Brehm hat sie ini Sudan niemals beobachlet. Sie ist gemein auf Mada-
gascar. Mehr zufallig in Siideuropa: Provence: Barthelemy; Spa-
nien: Vidal etc., Hyeren, Balearen, Sardinien, Ligurien: Bunap. — Si-

cilien: Malherbe. — Soil in China vorkommen?
Synon. Foulque de Madagascar Buff. PI. enl. 797. — Grande

Foulque si crele Buff. — Fulica cristala Gm. L. p. 704. — Lath. J.

0. 2. 779. — Id. Gen. Hist. X. p. 17, pi. 165. — Vieill Galer. des
Ois. pi. 269. — Less. Traits d'Orn. p. 532. — Ruppell Systemat. Uebers.

p. 128. (haufig in Abyssinien). — Bonap. Fauna Ital. pi. 44. — Bar-
thelemy Rev. zool. IV, p. 307. — Don Ignaz. Vidal, Memor. Acad,
cienc. Madr. I. (Albuferasee in Valenzia). — Malh. Ornith. Sicile, p.

198 (Anapus in Sicilien). — Degland Ornith. Europ. II. p. 282. —
Haretac, Flacourt Madag. p. 164. — Desjard. Proceed. 1831, p. 45.

—

Bonap. Atti jdella terza Kiunione degli Sc. Ital. Fir. p. 313. — Car-
stens. , Naum. II. p. 79. (briitet im nordl. Fetz bei Tanger.) — Licli-

tenst. Verz Voeg. Kafferl. p. 19. (Hier irrlhiinilich unter deni Namen
F. mitrala Pall.) — Dr. Heerni. Catal. Oologic. collect. Philad. p. 30. —
Lnplta cristala Reichenb. Handb. Ill, p. XXI.

5. F. gig ante a Eyd. et Soul.

Diagn. Pedibus totis rubris; margine et fle.vura alae nigris.

Maxima.

Beschr. Oberkorper mit den Fliigeln fast schwarz, Hals und Kopf
tiefschwarz mit schwacheni griinlichen Schiller; untenher kaum heller,

etwas mehr braunlich-grau ; Steuerfederii ganz schwarz; untere Schwanz-
deckfedern schwarz und weiss gescheckt; Fliigelbug und Band, so wie
die unteren Fliigeldecken schwarz; Beine und Fiisse dunkelroth; Klauen
schwarzlich; Schnabel lebhafter roth, an der Spitze horiifarben, Stirn-

schild und Oberkiefer bis zu den Nasenldchern „gelb" (beim trockenen
Exeraplare gelblich-olive.)

Ganze Liinge 1' 9", Schnabel von der Spitze des Stirnschildes aus
2" 9"', Schnabel vom Rictus aus 1" 9'", Stirnschild 11"', Breite des
Stirnschildes 8'", Hohe des Schnabels Uber den Nasenlochern 7'", Fliigel

10" 9'", Tarsus 3" 9'", Mittelzehe mit der Klaue 5" 3'", Klaue allein

W^'-i'", Aussenzehe 4" 1'./", Klaue derselben 6'", Innenzehe 3" 9"',

Klaue derselben 10'", Hintcrzehe mit der Klaue 1" b'".

Das hier beschriebene und geniessene Exemplar eines der selten-

sten Vogel wurde uns nebst anderen Arten mit gewohnter Liberalitiit

von der Direction des Berliner Museum's zur Benutzung fiir die vorlie-

gende Arbeit mitgetheilt. Fulica gigantea ist die bei weitem ansehn-
lichste und merkwiirdigsle Art ihrer Gattung. Sie weicht in mehr als
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einer Hinsiclit von den ubrigen Aiteii ab. Die selir dunkle Korperfarbe,

die gaiiz dunkeli-olhen Beiiie und Fusse, der giinzliche Mangel des weis-

sen Fliigelraiides, die sclnvarz und weiss gesclieckten unleren Scliwanz-

decken sind ilir duicliaus eigenlhiimlicb. Die erste SchMungfeder z.eigl

keine Spur eines weissen Aussenrandes. Das grosse Stirnsciiild ist der

ganzen Lange nach in zwei wulstige Htill'len getheilt und eiinnert der

Form nach etwas an die cristata. Es erslreckt sich bis zur Hohe
des Scliiidels Iiinauf. Der Schnabei ist verhallnissmassig nicht gross.

Die Membranen der Zehon sind nicht sehr tief eingeschnitten. Sleuer-

federn etwas zugespitzt.

Das Valerland dieser ausgezeiehnelen Art ist Peru, wo sie auf

den See'n der Hochgebirge. paarweise lebend und iiberall selten, vor-

kommt. Hr. v. Tschudi beobachtele sie auf seinen Reisen in den Altos von

Huaihuai. Auch das Eveinplar der „Bonite'" ist peruanisch. Ein zvfei-

tes der Pariser Sanimlung starnmt aus der Gegend zwisclien Arequipa

und Cusco her, und wurde durch die Reisenden de Castelnau und De-
ville gesanimelt. Es unlerscheidet sich von dem der ..Bonile" nur durch

die braune Farbe des Stirnschildes und derjenigen Theile des Schna-

bels, welche bei jenem gelb sind. (Pucher.)

Das Ei der Fulica giguntea befindet sich in der Samnilung zu

Philadelphia.

Synon. Eydoux et Souleyet Zool. Voy. Bonite, p. 102, t. 8;
(fig. med.) — V. Tscliudi Fauna Per. Voeg. p. 302. — Dr. Heermann
Calal. Oolog. collect. Pbilad. p. 30. — Reichenb. Voeg. fig. 2454. —
Phalaria gigas, Reichenb. Handb. 3. p. XXI.

6. F. c hi I en sis Desm,
Diagn. Clypeo frontali luberositalem parallelogrammam forniante

rubente; pedibus olivaceis; rostro olivaceo-flavo. Maxima.

Beschreib. Nur wenig kleiner, ais giyanlea. Kopf und Hals

schwarz; der iibrige Kcirper schwarzgrau. Viele Federn des Riickens

zeigen einen weissen Spilzensaum; die Brust und Bauchl'edern sind weiss

an den am nicisten nach innen zu liegenden Theilen ilires Bartes; auf

deni Thora.Y zwei ganz weisse Federn
;

grosse Schwungfedern schwarz-
lich; nur der obere Flugelrand weiss; innere Flugeldeckledern dunkel-

grau; untere Schwanzdeckfedern schwarz, weiss gemischt. Schnabei fast

ganz olivengelb, aber das Stirnschild riithlich; dasselbe ist zienilich er-

haben, bildel einc parallelogrammfurmigo Tuberositiil und erscheint durch

eine deutliche Furche von der Sclinabelwurzel getrennl; Tarsen und Zehen
olivengrunlich; Klauen schwarz. Diese lelzleren Theile sind weniger
stark enlwickelt, als bei F. giyanlea.

Ganze Liinge 487 Millim. , Schnabei bis zum Anfange des Stirn-

schildes 4 cenlini., Sclinubel bis zum Ende des Stirnschildes 64 Millim.,

Tarsus 7 centim. , Millelzehe ohne Klaue 92 Millim.

Bei einein zweiten E.vemplare dieser grossen Art ist die nithliche

Farbung des Stirnschildes vcrschHunden, ebenso das Weiss an den Riicken-

und Seitentheilen. Die Form des Stirnschildes ist genau dicselbe.

Beide hier bcschriebene Exemplare gehoren der Pariser Samnilung
an; das erstc wurde von d'Orl)igny auf derHuhe der bulivischen Andes

>mn r. Orailh., I. Jabrg 1853, E<ln-H«ri.
(}
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erlegt, das zweile erhielten de Castelnau uiid Deville bei La Paz in

Bolivien.

Vorsleheiide Mittlieiluiig verdanken wir, nebsl vielen andeien uber

die siidanierikanischcn Fuliken des Pariser Museum's, dei' unermiidlichen

Theilnahme und Gefalligkeil unseres Freundes Dr. Pucheran zu Paris. In

Claudio Gay's -Historia fisica y politica del Chile~ wird Desmurs eine

Abbildung dieser neuen Art verofTenllichen, oder hat es bereits gethan.

Das Werk ist uns fiir den Augenblick nichl zuganglich. Das erste der

beiden oben erwiibnlen Exemplare zeigt ganz deutlich Neigung zum Al-

binismus, einer bei dieser Galtung nicht seltenen Erscheinung.

7. F. cor nut a Bonap.

Diagn. Maxima; loco clypei frontalis caruncula unciali corniculi-

formi siniili Palamedeae instructa.

Beschreib. Grosse, ansehnliche Art. • Kopf, Hals, Schwanz und

untere Schwanzdeckfedern schwarz, letztere mit Weiss untermischt; der

iibrige Korper dunkelgrau ; Schwingen schwarzlich ; Unterseite der

Schwungledern und untere Fliigeldeckfedern silbergrau, diese weiss me-
lirt; Tarsen und Fiisse olivengriin. Der Oberschnabel ist an seiner oberen

Halite und an der Spitze schwarz, die untere Hiilfle desselben und die

ganze Mandibel sind olivengelb; an der Stelle, wo bei andern Arten

das Slirnscliild anfangi, erhebt sicli in beinahe horizonlaler Richtung eine

schwiirzliche Carunkel, welche, concav an ihrer unteren Flache, sich

dem Schnabel auflegen zu konnen scheint. Diese Carunkel liiuft nach

vorne zu in einen slernformigen Biischel filiformer Federchen aus, welche,

ebenfalls schwarz, einige Analogic zeigen mit den Hautlappen um die

Nasenlocher der Saugethiergattung Condylura. Bin ahnlicher Biischel,

gleichsam auf einem Fussgestelle aufsitzend , steht auf der rechten und

der linken Seite dieser Carunkel , deren ganze Lange 39 Millini.

Coder 1" 5'") belragt.

Ganze Lange von der Spitze des Schnabels bis zur Schwanzwurzel

481 Millini., Schnabel 47 Millini., Tarsus 8 Cemtim. , Mittelzehe ohne

Klaue 104 Mill.

Das einzige bekannte Exemplar dieser ausserordentlichen Art stammt

von Potosi in Bolivien und wurde durch die Herren de Castelnau und

Deville der Pariser Sainmlung einverleibt.

Fast sleichzeitig wurden wir durch Bonaparte und durch Pucheran

mil briellichen Nachrichten iiber diese, ohne Zweifel merkwiirdigste Fii-

/Jca-Species erfreut. Erslerer hat in den Comptes rendus de I'Acade-

mie des Sciences von 1853, auf Seite 925, derselben kurz Erwahnung

gethan.

8. F. armillata Vieill.

Diagn. Pedibus ma.xiniis; rostro flavo, maculis basalibus rubris;

clypeo frontali (in exuv.) olivaceo, medio rubente. Major.

Beschr. Obenher dunkel schiefergrau, unlenher etwas heller;

Kopf und Hals schwarz; Steissfedern schwarzlich; untere Schwanzdeck-

federn rein weiss; Aussenrand der eisten Schwungfeder zieinlich breit

und umschrieben weiss; einige der kleineren Schwungfedern mit weis-

sen Endsiiumen, Flugelrand und Bug weiss; Fiisse und Heine olive,
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liber dem Kniegelenke und der obere Theil des Gelenkes selbst lebhafl

orange, Stirnschild olive, (beim lebenden Vogel walii'scheinlicli gelb.)

Schnabel gelb, obenher elwa bis zur Hiilfte. ein umscliriebener Fleck

an den Seiten der Basis des Oberkiefei's und ein weit kleinerer an den

Seiten der Basis des Unlerkiefers sehon dunkelroth. ((J' ad. Mus. Hein.)

Ganze Lange 16— 16'^>", Schnabel von der Spitze des Slirnschildes

aus gem. 1" lO'", Schnabel vom Miindwinkel aus 1" 4'". Lange der

Mandibel 1" S'/o"', Hohe des Schnabels gerade iiber der Befiederungs-

granze 6' <,'", Lange des Slirnschildes'", Breile an der Basis 4' j'", Flii-

gel 8", Tarsus 2" 4'". Miltelzehe mil der Klaue 3" 10' .i'", Klaue der

llittelzehe 9^ |"', Aussenzehe mit der Klaue 2" 10'.,'", Innenzehe m. d.

Kl. 2" S'/o'". Hinterzehe I" 3'".

Bei dem hier geniessenen Exemplare der Heine'schen Sammlung
war das Stirnschild klein und eingeschrunipft. 1st dasselbe stark aufge-

trieben und entwickelt. so misst der Schnabel voile 2" 1^!.,'" , und das

Stirnschild ist voile 10'" lang und 7'" breit. (Ex. im Bremer Museo.)

Weibchen: (Valdivia) Ganze Lange 15", Tarsus 2" 3'", Miltel-

zehe m. d. Kl. 3" 9'", Mandibel 1" 3"', Fliigel 7' V", Klaue der Mil-

telzehe 5'".

Bei dieser ausgezeichneten Art, von welcher 6 Exemplare zur Un-
tersuchung vorlagen, ist das Stirnschild von ziemlich reselmassig drei-

eckiger Gestalt. Bei alien miinnlichen Exemplaren wird es zur Zeit der

Paarung sehr ansehnlicli. stark aufgewulslel und bis zum Scheitel hinauf-

reichend; bei drei im Juni bei Valdivia eriegten, etwas kleineren und
wahrscheinlich weiblicheii Exemplaren war es dagegen sehr klein und

verschrumpft. Eins derselben zeigt den Schnabel gefarbt wie oben be-
schrieben : ein anderes lassl die roihe Zeichnung an der Basis kauni

erkennen; das drille, olTenbar weit jtingere hat ihn mehr griinlich. Das
eine der beiden Exemplare der Bremer Sammlung zeigt Neigung zum
Albinismus: es ist obenher auf Biicken und Fliigeln unrcgelmiissig weiss

gefleckl, unlenlier grau mit weisslichen Federrandern. Das aiidere zeigt

die stark abgeriebenen Federriinder der Brust mehr hell rolhbraunlich.

Die Farbe der Schwungfedern geht bei alien ins Braunliclie. Das zweile

der oben erwahnlen drei Exemplare von Valdivia hat den weissen

Spitzenfleck der kleineren Schwingen stark entwickelt ; andere zeigen

keine Spur davon. Bei alien 6 Exemplaren liisst sich die Orangefarbe

iiber und an dem Knie deullich nachweisen, jedoch in sehr verschiedener

Starke. Die Vogel von Valdivia zeigen am wenigsten davon. Dr. Phi-

lippi nennt die Farbe der Fiisse beim frischen Vogel „gliinzend braun-

lich-schwarz-. — Die Steuerfedern sind an der Spitze abgerundet. —
Nach Azara ware die Farbe der Iris blutroth; Philippi land sie bei den
von ihm iibersandten, wahrscheinlich weiblichen Exemplaren gelblich-

braun. Charakterislisch fiir diese Art sind die nngeheuercn Fiisse mil

grossen, lief eingeschiiiltenen, kreisrundlichen Membranen.

Die geographische Verbreitung der Fiilica armillala in Siidamerica

ist uns ohne Zweifel noch nicht vollstiindig bekannt. In Chile ist diese

Art die gewiihnlichste. F)in jiingercr Vogel im britischen Museo in

London kam aus Brasilien. Ein schones, von Prof. Burmcister mit-

6*
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m
gellieiltes Exemplar des Museums zu Halle slaniml von der Ins el St.

Calharina an der brasil. Kiiste. (Der Schnabel ist bei diesera elwas

schlaiiker und an der Wurzel nur 6'" lioch. Das kleine, einge-
sunkene Stirnscliiid ist von derselben, lebhaft gelben
Farbe, wie der Schnabel.) — Azara erhielt die Art in Paraguay:

wenn wir namlieh in unserer Deutung der sehr ungeniigenden Beschrei-

bung desselben nicht irren. Ein 51 Centim. langes Exemplar der Pa-

riser Sanimlung stanmit von Valparaiso (Arnoux), ein zweiles 49 Cen-

tim. langes aus Paraguay (Bonpland); zvvei andere, welche Puche-

ran fiir jiingere Vbgel dieser Art lialten moclite. kamen aus Patagonien

(d'Orbigny).

Syn. Focha de ligas roxas Az. Apuntani. Ill, p, 474, Nr. 448.

— Foulque a jarrelieres rouges Edit. Sonn. IV, p. 363. — Less. Rev.

zool. 1843 p. 209. — Vieill. Eiicycl. p. 343. — Fulica froniata G.

R. Gray List of Spec. Birds Brit. Mus. IIL p. 124. — Selir wahr-

scheinlieli audi Fulica maxima Brelim Handb. p. 711. — Oh. F. galli-

nuloides King, Zool. .lourn. IV, p. 95? — Heerni. Calal. Oolog. col-

lect, of Pliilad. p. 30. —- Harll. Bericlit Uber Vug. Valdiv. p. lI.(Naum.

1853). — Lysca armillata Reiclicnb. Handb., 3. p. XXI.

Scliliesslicli moge hier noch die vergleichende Messung Raum fin-

den, welche G. R. Gray fiir uns an den drei Exemplaren des britischen

Museums anslellte uiid welche nameutlich in Hinsicht auf den jiingeren

brasilianischen Vogel von Inleresse ist: lEngl. Maass).

Cf ad. Chile, p ad. Chile. Jun. av. Brasil.

Ganze Lange 17" 9'" 17" 8"' 17" 6'"

Schnabel m. d. Stirnschild. 2" 6"' 2" 1 '/V"
2"

Fliigel 8" 7"' 7" T" 8" 6"'

Tarsus 2" 6'" 2" 6"' 2" 7"'

Mitlelzehe m. Klaue ... 4" 3"' 4" 2"' 4" 2"'.

9. F. leucopyga Licht.

Diagu. Rostro llavo, basi rubro; clypeo frontali in exuv. rubro,

angustiore, acute trigono; membranis digitorum minus rolundatis, basi

conspicue coalitis; rcmige prima absque margine albo. Media.

Beschr. Dunkel schiefergrau, untenher heller mit nach hinten zu

immer zunehmender wcisser Beimischung, Mitte des Hinterleibes und

unlerc Schwanzdcckl'edern rein weiss ; Sleissfedern schwarz ; Kopf und

Hals schwarz: Schwungfedern ins Braunliche, die erste ohne den weis-

scn Aussensaum anderer americanischer Arten; Unterriicken und Biirzel

stark olive iiberlaufen; kleinere Schwingen ohne weissen Spitzenfleck;

untere Fliigeldeckfedern hellgrau niit weisslichen Riindern ; Schnabel

gelb, an der Basis schon roth; diese RiJIhe erstreckt sich oben bis zum

vorderen Ende der Nasenlocher und nimmt gleichmassig das schmale,

spitze Stirnschild ein; Fusse und Beine olive. (Nach v. Tschudi ware

die Iris gelblichbraun.)

Ganze Lange 1' 15"', Schnabel mit Stirnschild 1" 10' j'", Schnabel

vom Mundwinkel aus 1" 2"', Breile des Stirnschildes an der Wurzel

4", Flugel 6" 9"'. Tarsus 2" i,.,"', Mittelzehe mit Klaue 3" 3' 2'",

Klaue allein 9"', Aussenzehe mit Kl. 2" 6"', Innenzehe mit Kl. 2" 5'",

Daumen ni. Kl. 1" 1"'.

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



85

Das hier beschriebeiie uhd s:eniessene. sclione utid aussefarbte Exem-
plar zieit die Berliner Sammluns und wiirde von Sellow bei Montevideo

gesaminelt. Es stelil dcr Grosse nach iinler den 4 nns bekannt gewor-
denen Exemplareii in dcr Milte. Oas Slirnscliild ist nichi n:russ , llach

und dreieikig zngefpilzl. Die Sihwirnmhaute iler nn-lir kipiiien Fiisse

sind niflit sehr lief einseschnillen und daber aucb nicht so zutjerun-

det: die Klaucn sind selir gerade. Die Sleucrl'edern sind znaernndet,

scbwarzlich.

Das schone und. «ie es scheini, ebenl'alls sanz ausireliirbte Exem-
plar der Heine'sclien Samnilung ist bedeutend kleiner und zierlicher,

stimmt aber in alleni Wesenllichen mit deni eben besebriebenen

uberein. Die Farbunir ist etwas dunkler, mit olive Beimisrhuna auf

RUcken und Biirzel; das Weiss des Uulerleibes fehit ganzlicli; keine

Spur eines weissen Aussenrandes der ersten Scbwinoe. Fiisse sebr zierlieh.

Ganze Lanae 1" 10'". Schnabel m. Stirnscbild 1" 7'^',"'. Sebnabel

vom Mundwinkel 13' .,'", Htibe an der Basis 7'", Liinge des Stirnschil-

des allein 5'". Flugel 6" 4'", Tarsus i" O'V", Mitlelzebe m. Kl. >',

10'", Klaue allein 6'". Aussenzehe 2" 3".i"', Innenzehe 3" 1','". Dau-
men 11 'o'".

Aucb der. wie es scheint, sebr alle und wabrscbeinlicli niannliche

Vogel der Bremer Samnilung zeigt keine irgend erbeb lichen
Untersehiede von den beiden besebriebenen. Die Bruslfedern sind

an der Spitze braunlicher, die stark abgenutzlen Schwungfedern ver-

schossen hellbraunlicli : die Milte des Hinterleibes stebt binsiclitlich der

weissen Fiirbung gerade in der Mitte zwischen den beiden eben be-
sebriebenen Exemplaren. Das Stirnscliild isl ausgezeichnet lang . ent-

wickelt und bis zur Sfbeitelhbbe binaufreicbend.

Lange des Scbnabels mit dem Stirnscbilde 2", Schnab. vom Rictus

aus 1" 2' 4'", -Hohe des Scbnab. iiber dem Fcderwinkel fi'/^'". Stirn-

scbild allein 9' .,"', Breite desselben an der Wurzel 4'". Ganze Lange
des Vogels circa 1" 15"', Flugel 6" 9'", Slittelzehe 3" 3' 1"'.

Die uns von G. R. Gray mitgelbeilte eolorirte Kopl'zeicbnung eines

Exemplars aus Chile im britischen Museo stimmt genaii mil dem der

Bremer Sammlung iiberein. Exemplare von den Fa Ikia n di nsein sind

etwas kleiner; sie messen I' 3" 6'" engl. Maass, Schnabel mit Stirn-

scbild 2" I'".

Die geographische Verbreitung dieser Art erstreckt sich von Peru

abwarls liings der t'anzen WeslkUste Siidamerikas berunter. King sam-
melle sie an der Magclbaensstrasse, die Naturforscher des ..Erebus" und

„Terror" aul' den FallWandinseln. Die Berliner Sammluiiij erbii'lt die-

selbe durcb Sello aus Montevideo, fUruguay.) Nach v. Tscbndi kame
sie bis I4(M)(I' liocb nber der Mceresflacbe vor. Ein Exemplar der Pa-

riscr Sammlung , von Hoinbron und Jacquinot herstammend , wurde bei

Talcabuano in Chile crlegl.

Synon. Fulica Icucopyga Liebt. in Mus. Berol. — ? F. rlilnro-

poide.s , King Zoid. Journ. IV. p. 95. — ? /•". ardesiaca , v. Tschudi,

Wiegm. Arch. 1843, I. p. 389. — Id. Fauna Per. Voeg. p. 303. —
G. K. Gray List. Spec. Birds Brit. Mus. p. 1!^.
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Wir stellen an die Spiize dieser Art den, bisjetzt unveroffenllichlen

Nameti Lichtenstein's , und zwar aus dein Grunde , well die kurze und

hiJclist ungeniigende Angal)e King's sowolil, als aueli die, alierdings aus-

liihrliche, im Wesentlichen aber docli mangellialle Bescliieibung v. Tschu-

di's die Identilat der F. clihropoides und ardesiaca mit der letwopyga

Liclit. nur wahrscheinlicli niachen. nicht aber mit Sicherheil begriinden.

Von der so wichligen Form des Stirnschildes sagt v. Tschudi kein

Wort; seine Bcsebreibung des Sclinabels -galea magna flava, roslro

rubro , apice flavo" („Stirnh()ckcr gelb, Schnabel rbthlichgelb, an der

Spiize hornfarben') passt schlecht genug. Seine Angabe ,,die Fiiigel-

federn niallsehwarz mit weissem Saum'' am ausseren Fahnen-
barte, ist posiliv falseh, und kann nur I'iir die erste geilen. Wenn,
was wir geradezu bezweifein mussen, seine Fiiigelmessung richtig, also

die Lange derseiben 8" 6'" ist: so wiirde diess ein alien anderen Arten

gegeniiber biichst abweichendes Verhallniss zur Gesammlliinge des

Vogels (1' l'/2") ergeben. Mindestens unwahrscbeiulich

!

10. F. St rick I audi nob.

Diagn. Clypeo I'ronlali rolundalo, in exuv. auranliaco; rostro

llavo, diniidio basali rubente; membranis digitorum profunde divisis,

subcircularibus. Media.

Beschr. Obenher schiefergrau, untenher heller, mit namentlich

auf der Brust stark briiunlich lingirten Federrandern; Kopf und Hals

schwarz; Schwungledern ins Briiunliche , die erste init kaum bemerk-
barem weissem Aussenrande; Steissfedern schwarz; untere Schwanzdeck-

federn weiss; Steuerfedern schwarzlich, elwas zugespitzt; Stirnschild

orangerolhlich; Schnabel gelb, die Wurzelhall'te dunkler, rcithlicher;

Fiisse olive ; die kleinen Schwungfedern mil weissem Spitzeulleck.

Ganze Lange 1' 4", Schnabel mit Stirnschild 1" 9''', Schnabel vom
Mundwinkel aus 1" i/^'", Mandibel 11''/i"', Breite des- Stirnschildes a.

d. Wurzel 5'", Liinge des Stirnschildes 5' .,"', Flugel 7" 8'", Tarsus 2"

1'", Mittelzehe ni. Kl. 3" S'^"', Daumen 1" P/i'".

Der hier beschriebene , alle und ausgelarble Vogel der Bremer
Sammlung Cd" "der P) zeigl das Stirnschild gut entwickelt, etwas auf-

gewulslel, ziemlich gross und halbkreisftirmig dem Schiidel aufliegend.

Die Fiisse sind verhallnissniassig nur klein , die Membranen sehr tief

eingeschnitten, an der Basis scheinbar getrennt und von stark rundlicher

Gestalt, demnach sehr verschieden von denen bei F. leucopyga Licht.

Das zweite uns vorliegende E.xemplar steht in der Berliner Samm-
lung, und zwar, wie wir glauben mcichten, irrthiimlich als jiingerer Vogel

der F. teticopyga. Es tragi alle Kennzeichen des ausgefiirblen, alien

Vogels an sicli und unterscheidet sich im Wesentlichen nicht bedeutend

von unserer F. Stricklandi. Es ist nur elwas kleiner: obenher dunkel

schiefergrau, unlen etwas heller und briiunlicher; Kopf und Hals schwarz;

erste Schwungfeder mit breiterem weissem Aussenrande; Bauch-
milte weisslich; untere Schwanzdecken weiss; Schnabelfarbung wie bei

unserem E.xemplare; Stirnschild eingeschruinpft, gelblich; die sehr zier-

lichen Fiisse olive; kleinere Schwungfedern mit breitem weissem Spitzen-

fleck; untere Fliigeldecken hellgrau mil weisslicher Beimischung; Steuer-

federn an der Spiize zugerundel.
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Ganze Lange 1' l^,", Schnabel mil Stinischild 1" e'/o"', Sehnabel

voni Miindwinkel aus \'i^j^"', Lange des Stinischilfles 4'/V", Breite des

Slinischildes an der Wurzel 4'/.,'", Flugel 7" 3'", Tarsus 1" 10"', Mit-

tdzehe m. hi. 2" 10'", Klaue'allein 6i/.,"', Aussenzche 2" 3"', Dau-
men 12' .,'".

Das Valerland des Exemplares der Bremer Sammlung ist iiiis un-

bekannt; das des Berliner Museums vvurde von Sellow aus St. Lucia
(iTUguay) eingesandt. Einer brieflichen Milllieilung Dr. E. Riippell's

zufolge hiitte das Franklurter Museum eben diese Art direct aus Chile
erhallen.

Es ware moglich, dass Azara's „Focha" (F. lencoptera Vieill.)

mil dieser Art zusamnienfiele. Seine Besciireibung der Fiisse und des

Schnabel's C_le bee s'avance sur le front presqu'en demicircle, elle est

aplatie'') passt vollkominen, so wie nocli Anderes; wenn er aber weiter

voni Schnabel sagt _bhinc verdatre a sa base, d'une teinte plus foncee

et laiblement lave de rouge sur le reste"' , so scheint diess fast ent-

scheidend gegen die Gleichartigkeit beider zu sprechen.

W'ir haben diese Art zu Ehren nnd zur Erinnerung an die Ver-
diensle des, fiir die Wissenschaft und fiir seine Freunde viel zu friih

gestorbenen, ausgezeichnelen englischen Naturforschers Hugh E. Strick-

land benannt.

IVachtrae. Ein schones alles weibliches Exemplar dieser Art

verdanken vvir der giitigen Mittheilung des Herrn Prof. Behn in Kiel.

Dasselbe wurde von ihm im Juni auf eineni Teiche bei St. Miguel in

der boli vise hen ProvinzChiquitos geschossen. Die am frischen

Exemplare gemachte Beschreibung und Messung lautet : Fiisse griin, doch
die Nathe der Schuppen , die Gelenke und die Hinterseite des Tarsus

braunlicli-bleifarben; Schnabel.spitzenhalfte mallgriin, Wurzelhiilfle gelb-

griin ; Stirnplatle lebhaft dunkelcitronenwelb; Iris roth; Kopf und Hals

schwarz ; iJnterseile fulicafarhen ; mitllere Unterschivanzdeckfedern schwarz,

seitliche weiss; Rucken und Schwanz blaulich schvvarzgrau. etvvas oliven-

farbe iiherlaufen; Kliigel oben graubraun, unten grau; Flugelrand, Aus-
senrand der ersten Schwungfcder und Spitzen der II — 18. weiss; obere

und untere Fliigeldeckfedern blaulich-schwarzgrau.

Ganze Lange 14' V'. Flii^el von der Handbeuge 6'/,", Breite 23'/4".

Dieses Exemplar stininit niit dem der Bremer Sammiunsj in allem

Wesentlichen iiberein, namenllich audi in der Schnabelfarbung. Das Stirn-

schild erscheini beim Irocknen Vogel ebenfalls orange, der Schnabel

dunkler ifelblicli. an der Spilzenhalfte unreiner, griinlicher.

II. F. (liner ic ana Gm.
Diagn. Rusiro maculis duabus obscure rubentibus (in viva ave

castaneis) ante apicem notalo. Minor.

Bcschrei b. Obcnber dunkel schiefergrau mit Olivenanlliig lanijs der

Mille des Hijrkens, unleidier elwas heller; Kopf und Hals gliinzend

schwarz: Steisslcdcrn .sclnvarz, unlerc Schwanzdecken weis.s ; die kleinen

Schwungfcdern niit slarkem weissem Spitzenlleck ; Aussenrand der ersten

Schwinge markirl weiss ; Steuerfedern dunkeltrrau, zum Thcil mit schwar-

zerEndbinde; hinlere Bauchmitte elwas ins Weissliclie; Schnabel dunkel-

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



gelblicli, (beim frischen Vos;el nebst deni Sliinschilde weiss;) ein um-
schriebener, beiderseits iiber den RiJckeii der Maxilla herabreichender,

aber nicht bis zum Rande gelangender Fleck und ein gma ahnlicher auf

der Mandibcl fast blulrolh: die SpiUe des Schnabels blaulich hornfarben;

Stirnschild gelblich, mil iimschrieben dunkelrothem Fleck nach oben zu

endend; Fiisse olive.

Ganze Lange I' -,,", Schnabel mil Stiinscli. 1" 6i,V", Schnabel

vom Mundwinckel aiis 14'", Hohe iiber der Befiederuns;ss;riinze S'y',
Breile des Slirnschildes an der Wurzel S'/.,"', Flugel 7" 4'", Tarsus!"
8>/.,"', Mitlclzehe mil Klaue '.'" 9'/.,'", Klaue allein 7'", Aussenzehe 2"

4"'", Innenzehe 2" 3"', Daumen 13"'.

Beschreibung und Messung nach einem sehr scliijn ausgel'arbten

miinnlichen Exemplare von Texas. Das Stirnschild ist bei dieser Art

inimer nur miissig gross und liegl in oval zugespilzter Geslalt der Stirne

aul'. Richardson's Ausdruck .fronlal callus dead white, terminating su-

periorely in a rhomboidal chestnut coloured spot" bezeichnet die Far-

bung desselben genau; nur dass das Castanienbraun, welches auch die

Farbe der Flecke vor der Spitze beim lebenden Vogel ist, beim trock-

nen meist dunkelroth erscheint.

Zahlreiche, uns zur Vergleichung vorliegende Exemplare dieser Art

zeigen aber keine erhebliche Abweichung von einaiider. Die starke

olive Beimischung der Riickcnfarbung ist ihr eigenthiinilich. Jiingere

Exemplare sind blasser geliirbl; Kopf und Hals erscheinen bei ihnen

mehr russl'arben. Ein Exemplar vou Sitka, anscheinend all und ausge-

iiirbl, ist ungewijhnlich hell und hal untenher cine weisse Beimischung.

Ein mexicanisches slimmt mil Wagler's Beschreibung der F. leucopyga.

Ein sehr junger Vogel der Bremer Sammlung zeigt das helle Grau

der Korperliirbung und die granbriiunliche Grundfarbe von Hals und Kopf

iiberall I'ein weiss unlermischl; der Aussenrand der erslen Schwung-
feder, die Spilzenllecke der kleineren Schwingen und die unteren Schwanz-

deckl'edern sind audi bei dicsem schon rein weiss. Ein sehr slarkes,

angeblich aus Surinam slammendes Exemplar der Heineschen Samm-
lung weicht merkwiirdig ab durch sein scharf umschriebenes, plaltes,

rundlich erhabenes, am Vorderrande scharf abgesetzles, dunkelrothliches

Stirnschild. Wir theilen die Maasse mil:

Schnabel mil Stirnsch. 1" 9' o'" (Ex. von Silka 1" 8'"), Hohe an

der Wurzel 7^/4"'. Miltelzehe milKlaue 3" (Ex. von Sitka 3" IV'V"!)

Tarsus 2" 2'". Daumen 13'".

Die Zehen-Membraneu sind rundlich und tief eingeschnitlen. Bei

ganz jungen Exemplaren fehlen die Flecken vor der Schnabelspitze;

bei jungeren erscheinen sie weniger deutlich. Ebenso isl das Stirn-

schild bei jungen Vogein weil kleiner, beim Weibchen elwas kleiner.

Wilson beschreibl dasselbe bei einem am 20. April erleglen alien
Weibchen als sehr kleiii, vorn mil Gambogegelb gesiiumt; bei einem am
13. Mai erleglen Weibchen dagegen als beinahe eben so gross und vor-

Irelend als beim Miinnchen. Iris nach Wilson cornelkirschenrolh.

Das Vaterland der fiilica americana ist Wordamerica mil Ein-

schluss von Mexico. Als Nordgranze ihrer Verbreitung bezeichnet Ri-
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chardson den 56" N. B. Sie ist ferner auf alien grosseren westindischen

Inseln zu Hause.

Synon. Fitlica americana Gm. L. p. 404, sp. 23. F. atra var.

D. Lalh. Gen. Hist. X. 15. — Lalli. Gen. Hist. X. p. 17. — F. flori-

dana Baitr. Trav. p. 294. — F. cinerea Vieill. Encyclop. p. 62. —
F. W'Usimi Sleph. Gen. Zool. XII. p. 236. — Wils. Amer. Ornilh. IX.

p. 61 (atra). — Wils. edit. Jarri. III. p. 183. - Wils. edit. James,

vol. IV. p. 133. — Null. Man. of Ornilli. II. p. 229. — Swains, et

Richards. F. Bor. Amer. Birds, p. 404. — Frankl. .Journ. p. 690. —
Ricliards. Report. Brit. Assoc. 1836, p. 183. — Audub. All. pi. 239.

—

Id. Ornitli. Biogr. Ill, p. 291 und V, p. 568. — Id. Synops. p. 212.—
Id. Edit. 4lo, vol. Y. p. 305. — Bonap. Syn. p. 338. — Mac - Keay
Natur. Hist, of Newyork, vol. II, p. 262. pi. 104. — Nordm. Erm.

Atl. p. 17. (F. atra!) — Ganibel Transact, Ac. Nat. Sc. of Pliilad. I.

p. 224. (Californien.") — Dr. Heennaiin .lourn. Acad. N. Sc. Philad. II,

p (Californien.) — Pr. Neinvied Reise in Nordamer. II, p. 92 und

12; (erkennt, ini Gcgensalze zu Richard.s., die specilische Verschiedenheit

an.) — Reichenb. Naturs. Viis. Fig. 2950 und Fig. 1088—89; (kelnes-

wegs ardesiaca , wie R. nieinl, sondern americana). — Ram. de la

Sagra, Av. Cub. p. 271
,

(als atra! — Cuba.) — Gundl. MS. p. 161.

(Cuba). — Descouil. Voy. d'un natur. II, p. 262. (Domingo.) — Sir

R. Schomburgk Barbad. p. 681. — Juan Lembeye Av. de la Isla de

Cuba, p. 134. — (iosse Birds of Jamaica, p. 384 — Wedderburn Or-
nith. of the Bermudas in Jard. Contrib. to Orn. 1850, p. 10. — Herz.

v. Wiirlemberg Rei.se nach Nordamer., p. 73 (Cuba).— C. Ritter Nat.

Reise nach Haiti, p. 155. (mexicana!) — Lichtenst. Verz. me.xic. Thiere

von Deppe etc., p. ... — FuHca levcopyga Wagl. Isis 1831, p. 518.

J2. F. alai Peale.

DIag. Clypeolo frontali pallide coeruleo; rostro rubente-albido. Minor.

Wir kennen iliese Art nur aus der Beschreibung Peale's. Er nennt

sie der americana iilinlich ; sie unterscheidet sich vnn derselben durch

kleinere Slalur und durch den schlankeren Schnabel ohne die so cha-

raclerislischen Flecken vor der Spitzc; das kleine Stirnsehild sei blass-

blau , der Schnabel rolhlich-weiss, die Fiisse blaugriin.

Ganze Lange 14' ,„", Flugel 7'",„", Tarsus 2".

Das Vaterland dieser Art sind die Sandwichinseln. Sie belindet

sich in keiner eurctpuischen Sammlung.
Synon. R. Titian Peale, Unit. Stat. Explor. E.xped. Birds, p. 224.

— F. atra in Byron's Voy. of H. M. ship Blonde, p. 251.

Ueber die Gattung Hypolais, Gartensanger.

Von

E. F. von Homeyer.

Die Linn^ische Gattung lUolacilla (1766) unifassle , nebsl der
gr()ssten Nagsu der Stinger, anch diejenlge kleinere Gruppe derselben.
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womit wir iins hier beschaftigen. Latham trennte davon (1790) die

Gattung Sylvia. Koch bildele in seinem -System der Bairischen Zoo-
logie" (1816) die Gruppe der Laubsanger, Ficedula , welche Bla-
sius und Keyserling spaler (1840) annahmen, denen Schlegel
sowohl in seiner ^kritischen Uebersicht der Vogei Europa's" (1844)
und spaler (1848) in einer ausgezeichneten nionographischen Abhand-
lung, in den ^Bydragen tot de Dierkunde", folgle. Alle diese Schrift-

gteller vereinigten die Gartenrohrsanger, Uypolais, init den Laubsangem,

Ficedula.

Fast alle neueren Schriftsteller haben mit den einzelnen Arten

dieser Gattung unter Grasmiicken, Laub- und Rohrsiingern unihergewor-

fen; auch lasst sich eine nahe Verwandtschaft mit alien diesen, beson-

ders mit letzteren beiden, iiicht verkennen. Ja diese Familienverwandt-

schaft geht so weit, dass es ausserordenllich schwer ist, die Garten-

rohrsanger nach dem blossen Anschauen todter Balge von den lypischen

Rohrsangern zu Irennen: wahrend Lebensweise, Nestbau und Eier nicht

ieicht bei irgend einer Gattung so grosse Uebereinstimniung zeigen, wie

eben hier. und daher eine sichere Begrenzung gestatten.

Schon im Jahre 1828 stellte Brehm mit gevvohntem Scharfblick

die Gattung Hypolais auf. Dieselbe fand jedoch langere Zeit keine

allgemeine Anerkennung, weil man damals Uberhaupt nur Eine Art

kannte, und dieselbe fiiglich bei den Laubsangem belassen zu diirfen

glaubte. Im Jahre 1844 vereinigle Gerbe, in der Revue de la Society

Cuvierienne, die bis jetzt bekannten europaischen Arten, und stellte die-

selben zu der Brehmschen Gattung Hypolais.

Gehen wir nun zu den einzelnen Arten dieser Gattung iiber, so

tindeii wir, dass ein arger Missbrauch der Naniengebung getrieben ist.

Wie so vielfaltig, hat Vieillot auch hier dazu sehr beigetragen. Seine

Sylvia icterina und polyglotla, welche Namen Gerbe und Degland

leider beibehalten haben, halleu besser ganzlich aus dem Verzeichnisse

der Vogel geslriehen werden sollen. Gliicklicher Weise scheint man
enlschlossen , diess, was den ersteren betriUT, durchzufiihren. Sylvia

icterina nannten Bonaparte und Temminck einen von Cautrain in den

ponlinischen Siimpfen am 1. (4.) April erieglen Vogel, welcher von

Bonaparte in der Fauna italica beschrieben und abgebildet, von Tem-
minck gleichfalls beschrieben worden ist, der sich spaterhin jedoch

als Ficedula trnclillus herausgestellt hat: wie die Untersuchungen von

Schlegel diess klar darthun. Schwerer zu entralhsehi ist S. icterina

von Vieillot. Ueberliaupt scheinen die Arbeiten dieses Mannes nur be-

stiniml, andere Arbeiten hervor zu rufen; und das ist in der That das

Verdienst derselben.

Sylvia icterina Eversni. , Addenda ad Pallasii Z. R. A., welche

dieser riihmlieh bekannle Naturforscher mit der Vieillot'schen icterina

vereinigt, — wohl nur aus dem anerkennungswerthen Wunsche, keinen

unndlhigen neuen Namen zu schalTen, — gehiirt jedenl'alls zu den Laub-

sangem und steht F. trochiliis sehr nahe.

Um einen sichern Ueberblick in dieser Verwirrung zu gewinnen,

war ich bemiiht, mir Gartenrohrsanger aus den verschiedensten Gegen-
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den Eui'opa's zu verschalTen. Es liegen dergleichen vor aus Schweden,

Danemark, Preussen. Deutscliland, Ilalien und Dalmatien. Die Resultate

dieser Untersuchung mcigen naclistehend folgen:

Ers te Abth eilung.

Wahre Garten Sanger *) , Ligitimae Bp.

Familieiikennzeichen: Oberseite griinlich. Unterseite gelb.

1. Der Weiden-Garlenrohrsanger, Hypolais
salicaria Bp.

Motacilla hypolais Linn., Ficediila hypolais ScMegei , Sylvia am-
bigua Durazzo. nee Sclilegel. Salicaria italica de Filippi, Sylvia icte-

rina Gould , Taf. 1 33 . Hypolais icterina Gerbe , Selys, Degland , nee

Bonap.. nee Eversni. des Murs. PI. 58, ].

Arlkennzei clien: Fliigel 75 bis 79 mm. Fusswurzel 52 bis54mm.
Erste Sclnvinge in der Kegel kUrzer, als die Handl'edern: zweite langer,

als die lunfte, drilte die langste.

Vateriand: Deutscbland, Frankreich und der Norden Europa's; we-
niger im Suden.

2. Der kurzfliigelige Garlenrohrsanger, Hypolais
polyglolta"^'-^ Gerbe.

Revue Zool. 1844, 18-16. — Sylvia poli/glolta \\ei\iol. — Ficedula

polyglotia Schlegel I. c. Fig. 2.*** I, des Murl PI. p. 58. 2.

Artkennzeichen: Fliigel 66 mm. Fusswurzel 60 mm. Erste

Schwinge 4— 6 mm. langer als die Handfedern ; zweite Sehwinge gleieh

der seclislen; drilte bis funfte gleieh. Schnabel etwas starker, als bei

der vorigen Art.

Valerland ; Ilalien, Dalmatien und einige Gegenden Frankreichs.

Aiiriierli. Einige rran/.usisclie Exeniplare, welflie d t Miritreti Art ange-
horen , haben die ersle Schwinjie eUias ^erhingerl , utiil kuniiiien hisweilen unter

dem Naiiien polyyloHa vor

Lebensart: Hiervon ist zur Zeit noch wenig bekannt. In Dal-

matien fand ilin Pregel in der Umgegcnd von Spalalo, auf Olivenbau-

men, und in Garten. Der, von Hypolais salicaria ganz verschiedene,

kreischende und melir eiiifonnige Gesang fiihrle zur Entdeckung.

•) Gartenroh ri>iing ej' Cab., ein in die (iarleii {tezogener Ilohrsanger,

isl ein liochst bezeielmender Kame. Jeder, der die IJeschichle der griechischen

Arten IiennI, jeder, der sich die Mtilie nirnnil, die ^er\vand[e^ exotischen Arten

zu iinlersiicheii , wird die irrnssen Schwieriirkeiten erkennen. welche eine Teste

Begren/.iing der (larlenrolirsanger gegcn die typisclien Itolirsi'nger niacht.

**J Von TtoXiJi \iel und yXwaaa die Stininie : ein Aante, der abgeleilet ist, wie
„lucus a non Incendo". da dieser Vogel , im Vergieieh zuni vorigen, ein Stiimper

im (ie«!inge ist.

•••) Bei Betrachlnnff iter ritirten Sehlpgelsetien AI)lHtdtinff. der ich sonst ge-

neigl ware, niit Btinapnrle das Tradicat einer vor/.iigliflien zii geben , ersclieinen

Scliwingcn nnd Sctiwof:/. etwas langer. als ^icll dIe^s Itei i\ei\ Midljctien Exeni-
plarcn li:idet. \>'alirsrlicinli(li iht die Aliliildiiiig narh eiiieni l"ran/iiNi>clien Ii]\eni-

plare gemacht, an wetcliein der sridlielie Ty|Mis \venigcr nnsgepragt ist, als an

den dalmatinischen.
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Zweite Abtheilung.
Unaclite Gartensanger, Spvriae Bp.

Familienkennzeichen: Obeiseile erdgraulich, Unterseite weissl.

3. Der griechische Garlenrohrsanger. Hypolais
e I aeica Gerb.

Sylvia elaeica Linderniayer, Isis 1845, Sp. 342. — Ficedula elaeica

Schlegel, Beilrage. — Ficedvla ambigua Schlegel, Revue. — Cala-
modyta elaeica Gray, Gen. Birds Nr. 21.-- des Murs PI. 58, fig. 1.

Artkennzeichen; Fliigel 68 mm. Erste Schwinge stels lan-

ger, als die Handfedern; zweite Schwinge gleicli der sechsten; fiinfte

ein wenig kiirzer, als die driUe und vierte, die einander gleich sind.

Vaterland: Griechenland.

4. Der Oli ven-Gartenrohrsanger, Hypolais
olivetornm Gerbe.

Sylvia olivetornm Sirickl. — Salicaria olivetorvm Schlegel , v.

d. Muhle, Gould, p. 107. — Calamodyta olivetornm Gray. Gen. Bds.

Nr. 20. — Calamoherpe olivetornm Bp.— Ficedvla olivetorvm Schl. 1. c.

Artkennzeichen: Fliigel 80 bis 82 mm. Erste Schwinge stels

kiirzer, als die Handfedern; dritte Schwinge ein wenig langer, als die

zweite und vierte , die einander gleich sind.

Vaterland: Griechenland.

Den europaischen Arten, und zunachsl der letzten Abtheilung,

schliessen sich einige wenige bisher bekannte e.xotische Arten an, von

von denen wir nur die von Cabanis ini „Museum Heineanum, Pars I. '^,

erwahnten Arten kennen.

5. Der diistere Garlenrohrsanger, Hypolais
opaca Cab.

Sylvia opaca Lichtenst.

Artkennzeichen: Farbung , wie bei Hypolais elaeica, nur auf

der Oberseite ein wenig niehr ins Olivenbraunliche ziehend mil weisslich

gesaumtem Schwanze. Fliigel 79 mm.: Fusswurzel 22 mm.; erste Schwinge
weit liinger, als die Handfedern, zweite langer, als die siebente, drille

bis fiinfte ziemlich gleich; der abgerundete Schwanz 67 mm.
Vaterland: Senegambien.

6. Ehrenberg's Garlenrohrsanger, Hypolais
languida, Cab.

Curnica languida Ehr. Blasius und Keyserling, Wirbelthiere
, p.

IV, Nr. 2.

Dem vorigen tauschend iihnlich ; doch unterscheidet er sich durch

nachstehende

Artkennzeichen: Oberseite mehr erdgrau; Flugel 75 mm.;
Schwanz 75 mm.; Fusswurzel 23 mm. Dabei ist der Schnabel etwas

hoher, daher weniger flach und mehr abgerundet. Erste Schwinge kaum
langer, als die Handfeder; zweite so lang oder wenig kiirzer, als die

sechste; dritte die langste.

Vaterland: Nordost-Africa und Syrien.
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Zur Fortpflanzungsgeschichte einiger Vogel

Nord-Ost-Afrika's.

Villi

Alfred Edmund Brehm.

(Ilier/,11 Tar. W, 1-ij;. 2 u.id 3.)

In keinem Erdstriche mag es vielleicht so sehwer sein, das Briil-

geschaft der A'ogel zii beobaclUen , wie in den Landein Aegypten,
Nubien und Ost-Sudaliii, welche zusammen wir hier gleichsam als

ein Ganzcs betraehten wollen.

Aegypten, und zwar vorzugsweise Unteiiigypt en, erinnert

in seinen kliniatischen Verhiiltnissen noch sehr an Europa. Es hat sei-

nen Sommer und Winter, seinen Heibst und Friihling. Die beiden letz-

teren Jahreszeiten sind freilicli nicht so ausgepragt, wie bei uns; d. b.,

die Uebergange voni Winter zuni Sommer, und umgekehrt, sind uieht

so scharf bezeichnet. wie diess in Deutschland der Fall ist. Inimerhin

aber kann man doch noch vier Jahreszeiten annehnien. Schon in Ober-
a gyp ten und Nubien, diesen Landern ohne Regen , andern sich die

Verhallnisse. Im Sudahn endlich giebt es nnr zwei Jahreszeiten: die

Zeit der Durre, und die des Regens. Nun isl es aber bekannt, dass

die Briitezeit der Vogel ganz und gar von der dazu geeigneten Jahres-

zeit abhangig ist ; und dann ergiebt sich aus dem Vorhergehenden, dass

sie in Nord-Ost-Afrika, zusammengenommen , das ganze Jahr hindurch

wahren muss. Das ist denn auch wirklich der Fall. Derselbe Vogel,

welcher in Aegypten wahrend des Friihlings briitet, wird im Ost-Sudahn
wahrend der Regenzeit sein Nest bauen; ja, er wird sogar seine Mauser
in Aegypten zu einer ganz anderen Zeit beginnen, als im Ost-Sudahn.

Hieraus ist dann leicht zu ersehen, wie sehwer es werden muss,

Neslcr und Eier der Vogel zu finden, wenn man nicht einmal die Zeit

kennt, in welcher man danach suchen soil.

Das Wenige aber, was ich bei solcher Lage der Dinge und Ver-
haltnisse iiber das Briitgeschaft nordost-afrikanischer Vogel beobachtet

habe, will ich nun im Folgenden zusammenstellen

:

Der gewdhnliche Aasgeier, Cathartes percnoptenis , briitet in

Aegypten im Januar, Februar und Miirz, und baut sein Nest in Fels-

lijcher der steilen Gebirgswiinde. theils am Ufer des Nils, Iheils in der

WUste. Ich habe nie ein Nest ausgenommen, wohl aber den Horst an

einer Felswand bei Manlalut gesehen. Es war am 6. Miirz 1850.

Neopltrim pileuius, der Monchsgeier , horstet Mitte Jiinuars in den

Ur^valdern am weissen und blauen Flusse auf Mimosen. Sein Horst ist

verliallnissmiissig sehr klein und flach , roll aus Reisern zusammengebaut,

und inwendig mit leinen Wurzell'asern ausgelegt. Er enlhalt bloss Ein

Ei, welches grobkijrnig, sclimutzig weiss und am dicken Ende stark

lehmroth besprengt isl. Maniiclien nnd Weibclicn brijtcn gerneinschaftlich.

Die eigenllichen Geier, Viillur, soIUmi iiri Sudahn in der Steppe

auf Baumen briiten. Von Gyps RUppellii niihi und V. bengalensis

Lath, halte ich dicsB fiir wahrscheinlicli: von Otogyps auricularis und
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Vultur occipitalis aber nicht. Denn erslere habe ich selir oft, letztere

dagegen nie, auf Baumeri silzen gesehen. Als Zeit ihier Brut wurdeii uns

von unserem Bedienteii Tombaldo, einem guten Jiiger und Vogelkenner,

die Monate iVoveniber, December und Januar angegeben.

Von Adlern fand ich nur das Nest einer einzigen Species, nam-
licli der Aqiiila rapax. Einmal nahm ich das .lunge aus; das zweite

Mai, (am 17. Januar 1850,) konnle ich nicht zum Horste gelangen, aus

welchem wir das Geschrei der Jungen deutlich horen konnten.

Unter den Edelfaken briitet Falco riificollis nur auf den Du-
lehl-Palmen, am oberen biauen und weissen Flusse. Man findet selten

eine dieser schdnen Palmen, ohne sie von einem Paare dieses zierlichen

Raubvogeis, oder \on Colmnba gniiiea. bewohnt zu sehen: indem beide

oft sogar friedlich neben einander auf den breilen Slattern C^Wedeln'-)

eines und desselben Stammes liausen und nisten. Leider ist jedoch ge-
rade die Dulehl - Pahne ohne Eisen oder Leitern unersleiglich : weil

sie sich in der Mitte des hohen, schnurgerade aufsleigenden Stammes
bedeutend verdickt, also hier stark ausgebauchl ist. Am 13. Februar

trieb ich ein Weibchen des Falken von den Eiern.

Elamts melanopteriis legt seine 3—5 Eier in den Monaten Januar,

Februar und Marz. Sie sind rein eifijrmig, grauweiss, hochst unregel-

massig kirschbraun gefleckt und gestrichelt: so dass die Grundfarbe

kaum durchschimmert. In der Grcisse vveichen sie nur um beilaufig eine

halbe Linie von einander ab, und haben an der dicksten Slelle einen

Durchmesser von 14'", bei einer Lange von 19'" Par. M. Der Horst

ist ziemlich flach, gross, sorgfaltig und dicht gebaut, inwendig mit

Wurzelfasern und Haaren ausgefultert. Er steht in den dichtesten

Wipfeln der Citronenbaume . oder des ausserordentlich dornigen Na-
bakh-Strauches , selten mehr als zwolf Fuss iiber dem Boden. Die

Jungen werden von den Allen sehr geliebt, mulhig vertheidigt und last

einzig und allein mit Mausen aulgefiitterl, sind in einem Monale flug-

fahig, und werden sehr zahm. Im Sudahn briitet der Vogel einige

Monate friiher, als in Aegyplen.

Milous parasiticus horstet slels entweder in der Niihe der Dorfer,

auf hohen Daltelpalmen, oder in den fetadten auf der Spitze der Mina-

rets. Er legt seine 3— 6 Eier im Februar, Marz und April in seinen

grossen, mit Palmenfasern ausgelegten Horsl. Man erkennt dieselben

sogleich als die einer Gabehveihe, obgleich sie in Geslalt und Zeichnung

abweichen. Ihre Lange belriigt 2"1'2—2'". ihre Breile 1"6—6' j'";

die kiirzesten sind die breiteslen. Alle sind acht eigeslaltig, an der

oberen Seite wenig stumpfer, als an der unteren, mit ziemlich glatter,

nicht glanzender Schale. Die Grundfarbe ist kalkweiss, mit dunkleren

und lichleren rothbraunen Flecken, welche an dem stumpfen Ende zu-

sammenlaufen, oder einen Ring bilden; am spitzigen Ende erscheinen

die Flecke bloss angedeutet. Andere Eier sehen blaulich weiss aus mit

rothbraunen, grbsseren und kleineren Flecken, welche das stumpfe Ende
oft fast bedecken. Inwendig sind sie hell griin.

Athene meridianalis Brehm, ein sehr haufiger Bewohner der Dor-
fer und Sliidte Aegyptens, baut in die Wohnungen der Menschen ein

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



95

kunstloses Nest in einer Hijhlnng , uiid legt in den Monaten Marz, April

und Mai 3 — 5 Eier, welche denen unserer gewohnlichen Athene pas-
serina ganz ahnlicli sehen.

Deii m i Icliwe iss en (!) Uliu der Iropischen Walder Osl-Sudalins,

Bvbo lacleiis Temm., schoss ich am 23. Februar 1851 beim Horsle.

Beide Galten waren sehr angstlieii beniUht, denselben zu verllieidigen.

Er stand auf eincr holien Mimose, war sehr gross und ganz (lach, im

Innern kaum ausgefiilterl, und enthielt ein einziges Junges, welches ich

aufzog. Es wurde ausserordentlich zahm, und befindel sich jetzt in der

Menagerie zu Schonbrunn. Die Brulzeit dieses Uhu's falll hiernach in

die Monale Januar bis Marz.

Von den Ziegenmelkern habe ich nur Caprimulgus (Scotor-

nis) climacurus bei dem Nesle beobachlet. Er legt in den Monaten

Juni, Juli und August, also mit deni Beginne der Regenzeit zwei, denen

unseres Capr. europaeus sehr ahuliche Eier, in eine Vertiefung im

Sande, unter dichten Mimosen oder anderen Biischen. Ich land das

Nest am 10. Juni 1851 ; die Eier sind niir leider zu Grunde gegangen.

Sehr anziehend und benierkenswerlh erscheint der Nestbau des

kleinen Seglers, Cypselus parvus s. aiiibrosiaciis. Ich beobach-

tele dieses niedliche Thierchen am 11. September 1850, wahrend einer

Reise auf dem blaueu Flusse, bei dem Stadtchen Elefuhu, (unter 15"

u. Br.) Eine einzelne Tompalme (Crucifera tliebaica} wurde von mehr
als fiinfzig Parchen dieser Segler umschwarmt; und zwar flogen sie mit

lebhaftem Geschrei hin und her, kehrten jedoch immer wieder zu der

Palme zuriick, wenn sie sich einmal eine Strecke weit entfernt hatlen,

und licssen sich zuweilen in das Innere der Facherblatter des Baumes
nieder. Von dort sah ich nun elwas Weisses herabschimmern, und

fand. nachdem ich den Baum erstiegen hatte, dass jene weissen Punkte

die >'esler der Vogelchen waren. Die Bauart derselben ist hochst

merkwurdig. Die Blattstiele der Facherblatter sind namlich bei dieser

Palmeuart sprenkelahnlich gebogen, und bilden so den Scheitelpunkt eines

Winkels : well die Blattseiten nicht platl sind , sondern von beiden Sei-

len schief auf dem Stiele sitzen. Am Stiele selbst bilden sie eine un-

unterbrochene Flache; am Rande erst sind sie ausgezackt und wie in

ziemlich willkurlicher Form ^zerrissen." An diesen Blaltern, namlich

an dem Blaltsliele und beiden Blattflachen, ist das Nest angeheflet. Es
beslelit grOsstenlheiis aus Baumwollenfasern, ist aber ganz mit einem
Speichelkleister iiberzogen, und mil diesen an das Blatt angeklebt. Seine

Form kOnnle man einem lief ausgcbogenen runden Lbllel vergleichen,

auf welchem ein breiter Sliel senkrecht stehe. Dieser war angeleimt

und musste das ganze, eigeutliche Nest halten. Der Durchmesser des

letzteren , welches (iberdiess audi mit weichen Federn ausgebettet war,

belrug 2' j Zoll Par. M. In denisclbeu befanden sich U weisse, 8'"

lange und nur 5' i'" breile , an beiden Endeii fast gleichniiissig zuge-

rundete, walzenfiirmige Einer. Sie slandcn auf der Spitze und waren
gleichfalls angeleiml. In einigen Nesleni befanden sich Junge; und

auch diese hatte der Vugel mil seinem Schleiiue lest angekiltet: wahr-
scheinlich damit sie der Wind , welcher die ganzen Blatter oft hin- und
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herbewegt, niclit aus dem Neste herauszuschleudern vermoge. Ob das

ubrigens nur geschieht, so lange die Jiingen das Dunenkleid Iragen,

Oder so lange sie iiberliaiipt noch unl'aliig siiid, sicb fest anzuklammern,

und wie sie spiiterbin loskommen, weiss ich niclit.

Das ganze Nest stak so tief in der Rinne des Blaltes, dass es von

unlen kauni bemerkt warden konnle. Die auf Taf. IV, Fig. 2 und 3
gegebenen Zeichnungen werden seine Geslalt vielleicbt deutlicher ma-
cben, als ieb es durcb Beschreibung zu Ibnn im Stande bin. Fig. 2
zeigt das Nest von vorn : wobei a den ervvalinten Sliel , b das Nest,

c den Blattsliel, und d ein Bruchstuck des, mehrere Quadratfuss halten-

den Blattes bezelchnet; Fig. 3 ist ein Durcbschnitt nacb der Linie e f.

Der grossere Cypselvs ca/fer Licht. dagegen nislet in selbst ge-
grabenen Erdlocbern, an steiien Uferabbangen des blauen Flusses. Wir
fanden ihn am 9. Dezember C)8-30) auf 3 weissen, langlichen, 9'" Ian-

gen und 8'" breiten Eiern briitend.

Cecropis Boissonneautii baut in den Monaten Januar, Februar und

Marz ein
,

ganz dem unserer gemeinen Rauchschwalbe abniiclies Nest

in die Wohnungen der Aegypter, oder in die Moscheen. Sie wird eben

so gut, wie jene (Cecr. rustical bei uns, fiir heilig, oder wenigslens

fiir unantastbar gehalten , daher sehr gescbiitzt.

Unter ganz ahnlichen Verhaltnissen lebt und briitet im Sudahn die

rothstirnige Scbwalbe , Cecr. nififrons. Ihre Eier sind weiss, mil roth-

lichen, dunkleren oder helleren Punklen.

Cotile caliirica baut ihr halbkreisrundes Nest aus Lehm , in das

Innere von Gebauden in der Wiisle: z. B. in Scheicbsgraber, Mo-
scheen , in die Grabmaler der Todtensladt bei Kairo und alinliche Bau-

werke; oder sie bringt es zwischen Felsenrilzen und unter iiberbangen-

den Felsenvorspriingen an. Am 24. Marz 1850 fanden wir zwei ihrer

Nester, deren jedes uns 3 blass rothliche, mit braunrolhen Punkten

getupfte Eier lieferle, in Heibgengrabern in der Wiiste bei Assuan. *)

Die nordostafrikanische Uf erscbwal be , Cotile . . .? nistet in

grossen Colonien an den Ufern des Nil, in den Monaten Marz, April

und Mai, in selbstgegrabenen LiJchern. Diese stehen niclit bloss sehr nahe

an einander, sondern auch so niedrig, dass sie leicht mit der Hand

ausgenommen werden kbnnen. Aber hieran denkt der Araber nicht;

selbst kein arabischer Knabe slort ein A'ogelnest aus, oder verlreibt die

brijlenden Vijgel davon. Und es scheint fast, als ob diese Thierchen

das wijssten.

Der schwarz- und weissbunte Eisvogel, Ceryle rudis, grSbtsich

3 — 4' tiefe Locher in die Ufer des Stromes. In den Monaten Mai,

Juni und Juli, oder zu derjenigen Zeit, wahrend welcher der Wasser-

stand des Nil am geringsten ist, legt er dann 5 — 6 langliche, blass-

*) Hierhei niiiss icti benierkeii, dnss Hie iifjyptische Felsenscliwalbe von der

unserigen verschieden nnd von Sr. Hoheil, dem Ilerzoge Paul von Wiirtemberg,

Cotile cabiricn genannt worden ist. A. Brehm.

Die Art ist von iiiir vor eiriigen Jahren beschrieben worden: Cotile obsoleta,

Mus. Heinean. I, S. 50, Nr. 311. — Sollte die folgende, von Hr. Brehm iinbenannt

gelassene Art vielleiclit die von mir a. a. 0. , Nr. 306, beschriebene C. minor
sein? Der Herausg.
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graue oder fast weisse , mil dunkleren Punkten getupfelle Eier auf die

blosse Erde der Hdlile. Im Sudalin brutel er beilaufig !• 2 Monal frulier,

als in Aegypten.

Von den Bienenfressern fand ich nur die Nistcolonien des

Merops Biillockii. Eine Gesellschaft von vieizig bis sechszig Piirchen

wiihlt eine glalle.' feste Erdwand an den Ufern des blaueii Flusses , um
darin ihre Hohleii zu graben. Eine solche Steile liegt aber slels im

dichlesten Urwalde : ohne Zweifel , weil dieser den Viigeln die meiste

Nahrung darbietet. Die einzelnen Locher, deren Weite im Durchmesser

I'/a" betragt, sind 3 — 5 Fuss tief iind hinleii backofenformig eiwei-

terl, um das Nest aufzunehmen. Der fiir lelzteres bestinimte Raum ist

2'/2 - 3" hoch, 4—6" breit und 6—8" lang. Die ganze Colonie, wel-

che demnach vierzig bis sechszig Hohlen enlhiilt, wird auf einer Flache

von bloss 25 bis 36 ' angelegt; die Ncstloclier sind also nur etwa

vier bis sechs Zoll von einander entfernl. Welch' eiiien sicheren Blick

miissen die Thierchen besitzen. um da unter alien diesen Nestlochern

das eigene leicht genug herauszufinden ! Und dennoch verweiilen sie

beim Einfluge nie langer, als eine Secunde, vor demselben. leh fand

solche Coloiiien am 24. Dezember 1850, am 13., 24. und 27. Januar

und 11. Febiuar 1851, war aber nie so gliicklich. in einer davon Eier

Oder nur NeststolT zu enldecken. — Bei Merops Sacigtu/i fand ich am
18. Mai 1850 ein .sonst reifes Ei., jedoch mil noch weiclier Schale, im

Legecanale.

Die Honigsauger, Nectarinia. l)auen kleine. zierliche, hangende

Nester. Das einer N. pnlcheUa , am 12. September 1850 gefunden,

scbwebte ziemlich niedrig an einer Mimose im dichlen Walde , und nur

wenig verdeckt. Es bestand griisstentheils aus den Fasern der Fruclil-

kapseln von Asclepias procera, welche der Saamenwolle unserer Disteln

ahnlich sind. und enlhielt 2 weisse , rundliche ,
7'" lange Eier. Seine

Bauart war ziemlich leicht.

Pycnonotus Lecaillaniii s. Ixos obscurus baut sein, dem unserer

Zippdrossel iihnliches Nest in niedrige Hecken. Am 19. Mai I'anden sicli

in einem derselben 2 Eier, von der Grosse der Drosseleier, .slumpf bir-

nenfiirmig, licht rothlich- weiss. mil dunkelbraunen und purpurrothen

Flecken und Punkten an den beiden Enden. Es war in der Gegend von

Alt-Dongola in Nubien.

Conns umbrimis Hed'enb. baut in Aegypten , in den Monaten Ja-

nuar und Februar, seinen grossen Horst auf dichte , im freien Felde

stehende Mimosen, oder in kleine FeldhOlzer, kauni 25' iiber dem Bo-
den Am 14. Marz 1850 schoss ich von diesem Vogel eiti Paar bei

seinem Neste, welches ich jedoch erst nach dem Tode der Allen ent-

deckte, und in welchem sich 3 Junge nebst 2 I'aulen Eiern befanden.

Letztere waren 22'" lang, 15'" breit, und glicheii unseieii Kriiheneiern

vollkommen.

Die agyplische Nebelkrahe, Cortms cornix aegyptiaca , liorstel

erst im April und legt 3 — 5 Eier, welche von denen unserer Nebel-

krahe nicht zu unterscheiden sind.

Die kiinstlichen Nester der Webervdgel siehl man zwar in deji

Jauru. f. Ilniilli.. I. lt\,H., ISoJ, VM,u-U^h J
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tropisclien Waldern fast an jedeiii Bauine hangeii; doch sind es meislens

nur alle, verlassene , die zu einer neuen Brut iiicht wieder benutzl wei-
den. Die Briitezeit dieser Vo^elarten failt auf den Anfane der Regen-
zeit, die Monate August und September. Am 8. September beobachlele

ich z. B. den Plocevs personatus beini iXeslbaue. Zuersl wird ein Ge-
rippe von langen Graslialnien gefertigt und an die aus'serste Spitze lan-

ger, biegsaniei- Geilen befesligl. Man eikennt dann zwar die Form des

Nestes bereils deullicb; docli isl dasselbe noch iiberall durchsiclitig.

Nun wird es weiler ausgebaut, und namentiich an den Wanden mit

grosser Sorgfall verdichtet. Alle Halnie werden von oben nach unlen

gezogen, urn so ein moglicbst wasserdichtes Dacli Iierzuslellen. Auf
der eineii Seite, gewohnlich nach Siiden bin, wird eine kreisrunde

Oeffnung gelassen. Das Nesl hat jetzl die Form eines stnmpfen Kegels,

an welchen unten eine holile Halbkugel angesetzt ist. Noch ist es

jedoch nicht vollendet, sondern es wird nun zunjichst die Eingangsrbhre

angefertigl. Diese lauft an der ganzen Wandung des Nestes herab, und

wird fesl rait dieser verbunden. Das Einflugsloch bePindet sich unten.

Ganz zulelzl erst wird auch das Innere vollends ausgebaut, und mit

einer Unlerlage von iiusserst feinen Grashalmen ausgefiillert. Oft bauen

die Vogel noch wahrend des Eierlegens riislig daran fort. In diesem

Neste liegen Eier von 9'" Liinge und von griiner Grundfarbe mit brau-

nen Flecken. In nianchen , dem beschriebenen ganz gleichen Nestern

fand ich jedoch Eier, welche zwar der Grosse nach diesen gleich wa-
ren, aber weiss grundirt aussaben: wahrend sie iibrigens die namlichen

Flecken zeigten, wie jene. Ob dieselben gleichfalls dem verlarvlen

Webervogel angehorten. oder nicht, war nicht zu erniitteln.

Eben so kunstreich, wie das Nest dieser Art sich darstellt, so

leichthin verferligt ist das des Feuer finks, Euplectes ignicolor.

Es beslelil zwar gleichfalls ans Grashalmen, wird aber nicht aufgehangt,

sondern in kleine. versteckle. oder ganz von hohem Grase umgebene
Biische , ferner in Durrahfelder, oder selbst in das hohe Gras gebaut.

Dabei ist das Ganze so locker zusanimengefiigt, dass man die 3 — 6
himmelblauen Eier, (die iibrigens nach dem Ausblasen lichter werden

und nun griinlich-hlau erscheinen.) hindurchblinken siehl. In Form
und Grosse weichen sie bedeutend von einander ab. Einige sind

rundlich, andere sehr gestreckt. Ini Durchschnitte kann ihre Lange zu

7 — 8'", die Breile zu 4—5'" angenomnien werden.

Von Webervogeln der Untergatlung Textor fand ich den larnien-

den, unruhigen und fliichtigen T. Aleclo am weissen Flusse briitend.

Er haul ein sehr grosses Nest, welches mit seiner eigenen Grosse gar

nicht ini Verhaltnisse steht, in die dichtesten Stellen oder unzugang-

lichsten Wipfel der. von den Einwohnern „Harahsi'^ genannlen Mimosen-
art mit ausserordentlich dlinnen Zweigen, deren botanischen Namen
ich nicht kenne. Dasselbe besteht aus diirren Aesten dieses Baumes,

und sieht dem unserer Elsler ahnlich. Die Eier kenne ich nicht.

Fringilla beiiyala legt ihr Nesl, welches eben so leicht gebaut

ist, wie das von Euplectes ignicolor, in den Waldern auf niedrigen

Mimosen an. Uier steht es ganz frei, und sieht einem Biindel trocke-
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nem Heues ahnliclier , als dem friscli gebaiiten Neste eines Vogels.

Die Zalil dcr Eier sclnvankt bei diesem Finkeii zwischeii 4 — 7; sie

sind glarizend weiss uiid 5' ^ — "' i'" 'ang.

fri)i(/illa minima nistet in Hausern iiiid haul hicr ein Nest, wie

das unseies Rolliscliwanzes. Eier von ilir fand icli leidei' nielit.

Fringilla (Serimis) liitea Lichtst. , — die iibiigens, beilaufig be-

merkt, nacli Beliagen, Stinime und Lebensaii eiiie iiclite Pyrgila ist,

—

baul in BUsche und legt 3—4 weisse, niit braiinen Piinklen getiipfelte

Eier von 8'" Lange.

Die Sperlinge, Pyrgita, legen ihr Nest auch in Aegypten „nacb

jedes Orles Gelegenbeil" an. Demnach steht es z. B. in dichten Minio-

senbiischeii und ist dann sehr sorgfaltig gcbaut, oben veideekl, dicht

und fest, und mil einem Eingaugslocbe verselien; ein anderes Mai be-
findet es sich in Hausern; das dritte Mai in deu Kronen oder in Hob-
lungen der Slamnie von Palnien. Mil Einem Worle : es wird angebrachl,

wo sich eben ein Pliilzchen lindel. Die Eier der agyptisclien Sperlinge

sind denen der unserisen lauschend iilinlicb. So halte ich die, eigen-

handig von mir aussenonimenen Eier der P. hispanica (Fringilla

hispaniulensis Temm.) an Herrn Apolbeker Badeker zu Witten , diesen

ausgezeiehneten Eierkenner, gesendel, welcher iiierauf erwiederte: ich

miisse mich wohl versehen haben; denn die iibersandlen Eier gehorten

ja. dem Anscheine nacb , ganz unzweifelhaft der P. iiiontana an!

Was die nordafrikanisclien L e r ch e n - Arteu belri/ft, so habe ich

von alien zusanuuen bloss ein einziges NesI gefunden. Es gehorte der

iigyplischen (dunklenl Haubenlercbe und entbielt drei Eier, welche
denen uuserer gewobnlichen Haubenlercbe vollkomnien glichen.

So zahlreieh nanilich aucb. wie bekannt, gerade die Faniilie der

lercheuarligen Vogel in Nord-Ost-Afiika verlrelen ist, so bleiben docb
ihre Nesler, obgleich sie gewobnlicb un den ofl'ensten Stelleu angebracbt

sind, meisl uherall so scbvver zu entdecken. oder viehnebr zu erken-
nen, dass man sellen einuial so glucklich ist, eijies zu linden.

Cerlliilniida desertoriun . die Alauda bifasciuta Liibt. , sleht

nicbl bloss nacb ibrer Gestalt, sondern auch nach ihrer Lebensart

gleichsam zwiscben der Gattung der Kennvijgel (Cvrsor oder Ciir-

soriiis) und den gewobnlichen, anderen Lerchcn (Alauda) mitteninne.

Demnach vviirde zu erwarlen slehen, dass ibre Nistweise gleichfalls der

jener Gattungen beiderseils mehr oder weniger abniich sein mijge. Und
wirklich haben mir sowohl die Beduinen Aegyplens , wie die Nomaden
Nublens. ibr Nest als eine blosse , einfache Vertiefung im Sande , ohne
alien Nestslolf, bescbrieben. In dieser Vertiefung sollen ihre 3 — 4
grauen , ein wcnig anders punktirlen Eier liegen. Weiter jedocb reichte

die mir gegebene Beschreibung nichl.

(iaterilu crislata dagcgen, und zwai- eben _die dnnkle Species

oder Subspecies" Aegyplens, baut, glcich der unserigen, ein vvirkliches

NesI. Ein solches enlhielt denn am 8. October 18.31 zwei Eier, wel-
che denen unserer Haubenlercbe ganz abniich waren.

Melaiicoryplta isuhetlina briilcl unter Slcinen, ganz wie die Sleiu-

7*
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schnialzer, (Saxicohi :) iiur gehi sie allerdings niclit so tief in die

Spallen , wie diese es thun.

Ebenso baut feriier audi Pyrrhuta githaginea. Iin Marz Irug sie

Baustofl ein ; doch wollle es inir wiederum iiicht gelingen, mehr zu

entdeckeii. Die Felsmasseii zu beiden Ufern des Nil bieteii audi dem
niedliclien Vogel iiieist eiiien viel zu ausgedelmten uiid zu iiberaus giiii-

sligen Nistplatz , als dass ein Sammler Nadisuchungen zu diesem Zwecke

mil Aussicht auf guten Erfolg betreiben konnte.

Ganz besonders von Kletlervogeln kann ich, mil Bezug auf

ilire Foilpflanzungsgescliichte, nur Weniges bericliten.

Am 13. Januar 1851 fanden wir in einer hohlen Miuiose ein jun-

ges, halb-fliigges Exemplar von Tragopan (Tmetoceros) abi/sshiicus,

welches wir mit Fleischstuckchen aufzogen und lange Zeit unterhiellen.

Ich vermullie hiernach, dass auch die ubrigen Buceros-Arlen in hohlen

Baumen briiten.

Die Papageien Nord-Osl-Afrika's wahlen vorzugsweise die Baobabs

oder All'enbiotbaume (Adansonia) zu ihren Nistplatzen: weil ihnen die-

selbeu haufig bequeme hohle Aeste bieten , in welchen sie ohne Miihe

ihr Nest aniegen konnen.

Ueber die, ini Ganzen wenigen und meist nur kleinen Specht-
Arten jener Gegenden babe ich Nichls beobachten konnen.

Der gewohnliche dorlige Sporn-Kuckuk, Centropus senega-

lensis, briitet selbst. Er baut in der dichten Krone niederer Baume
ein grosses Nest, welches in Aegypten hauptsachlich aus den Hiillen

der Saamenkolben des Maises bestand. Am 31. Juli 1849 fanden wir

ein solches auf einem Oelbaume im Delta. Es enthielt vier halb-erwach-

sene Junge , deren Eins wir lange Zeit lebend erhielten. — Dass ebenso

Centropvs caffer? auch selbst briitet, ist natiirlich im hochsten Grade

wahrscheinlieh ; doch ist niir dariiber Genaueres durch eigene Wahrneh-
mung nicht bekannl geworden. In dem Legecanale eines Weibchens

fand ich ein rundliches, eiufarbig dunkejgriines ,
12'" langes und Q'/a'"

dickes Ei, den 21. September 1850.

Meine Beobachtungen liber das Fortpflanzungsgeschaft desHaher-
oder Strauss-Kuckuks, Oxylophvs glandarius, habe ich schon

verolTentlichl. "*)

Die Nesler von Tauben-Arten sind in Nord-Ost-Afrika ziemlich

leidit zu finden. Colnmba lieia brutet in grossen Gesellschaften in den

Spalten steiler, oft unersteiglieher Felswande am Nil, und legt dort

auf eine schlechte Unterlage von Reisern ihre beiden
,

genugsam be-

kannten Eier. C. guinea briitet am oberen blauen Flusse , auf den

breiten Facherblattern der Dulehlpalmen, furchtlos neben dem kiih-

nen und pfeilschnellen Rauber der kleineren und grosseren finkenarligen

Vogel, dem Falco ruficollis Swains. Col. titrtur oder Turtiir auritus

baut in Unteragypten ihr Nest auf niedere Baume. Ganz ahnlich ver-

*) „Journal lur Ornilhologie", Nr. 2, Seile 144—145. Einige nachtragliche

Bemerkungen des Hrn. Brehra werdeii am passendsten der, weiter hinlen durch

Hrn Biideker gelieferlen genauen Beschreibung und bildlichen Darstellung der

Eier sich anschliessen. Der Heraiisg.
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richten auch Columba (Turtiir) aegyptiaca. C. risoria und C. setni-

torqiiata ihr Biulgescliaft. Die Eier der genannten vier Taubenarten

untersclieiden sich iiur in der Grbsse von einander. Von C. aegyptiaca

will ich noch bemerken, dass sie ihr JN'est oft nur mannshoch iiber der

Erde anient, bei Annaheriing eines Menschen ruhig in demselben ver-

harrt. und es erst verliisst. wenn man dicbt vor ihr steht. C. risoria

and C. semitorqualtt sind vorsicbtiger, bauen auch festere und sorg-

falliger ausgefiihrte Ne.-ter. Die C. (OenaJ capensis und die ('. (Pe-

ristera) chalcospilos l)rulen in den Iropischen Waldern des oberen

blauen und weissen Flusses in dichten Miniosenbiischen , nur wenige

Fuss iiber der Erde.

Die Flugbuhner legen ihre 3— 4 Eier in eine leichte Vertie-

fung im Sande. In Neu-Dongola z. B. erhielten wir deren einmal 1 aus

Eioem Neste. Ich babe indess wabrend jener, fiir mich so ungluck-

lichen Zeit keine Bescbreibung davon genonimen.

Wahrend der Regenzeil. in den Jlonaten August, September, Octo-

ber und November, erhiell ich zu Abu-Harrahs, unter deni 14" d.

n. Br., melirmals die Eier der Otis arabs Lin., die von den Eingebor-

nen zum Unterschiede von Otis niiba Riipp. , (welcbe nacb ihreni Ge-

schrei .jMaggar" beisst,) el hubahra genannt wird. Dieser Trappe

scharrt eine leichte Vertiefung in den Sand der Steppe . zwiscben das

hohe Gras, und legt in diese 2 Eier, welcbe man augenblicklich fiir

Trappeneier erkennl. Sie sind 2" 8— 10'" lang, 23—24'" dick, grau-

oder gelbbraun, und zeigen iiber und iiber verwaschene dunklere Flecken

und Streifen. Ihre Form ist ziemlicb rundlich.

Der junge Trappe folgt den Alien bald. Er wird in der Gefangen-

schaft sehr schnell zahm, und ausserordentlich zulraulich und anbanglich

gegen seinen Herrn. Wir fiitterlen ein junijes Mannchen mit P'leisch-

sliickchen , Inseclen und Gemiise gross, und brachten es dann nach

Charthum, wo es sicli in einem grossen Hofe sehr wohl befand. An
Durrahkorner konnlen wir den Vogel nicht gewohnen. Er kannle seinen

Fijilerer sehr wobi und lief ihm nach, sobald er mit deni Fleische er-

schlen, selzte sich vor ihm auf die Fusswurzein und warlete, bis ihm

seine Portion verabreicht wurde. Er badete sich oft im Sande, fing die

Insecten mit vieler Geschicklichkeit, und frass alles Griine sehr gern.

Wenn wir im Hofe herum spazierten, so lief er uns auf alien uuseren

Wegen nach. und slellte sich. wenn wir uns niederliessen, vor uns bin,

Oder lief in unserer Nahe bin und her: wobei er dann einen melodi-

schen Ton, ungclahr wie guehk, guehk , hciren liess. Fir zeigte viel

Versland, wenn auch nicht in dem Grade, wie die jungen heiligen
Iblsse, die wir zu derselben Zeit zahmten und gleichsam an der

Stella von llaushiihneru hiclten.

Oedicnemus crepitans komml in Aegypten hiiulig vor, ball sich

gern auf den grossen, plallcn Diicbern der Fabrikcn oder Moscheen

auf; ja nach Ancabe der Araber soil er sugar iifters dorl iiisten. Im

Sudahn vcrtrill ihn der Oedirii. af/iiiis Kiipp., oder der Oedicii. sene-

galengis Sws. Von lelzterem fand ich am IH. Februar (1851) zwei

Eier, in einer Verlicliing In dem Sande einer kleinen Insel im blauen
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Flusse. Dieselben waren 1" 8iy" lang^ >"id hielten an der dicksten

Stelle 1" 3'/o'" Queidurchniesser. Sie sind biriirorniig. ziemlich spitzig,

von blass graugriincr Faibe, niit grossen sclnvaizbiauneii verschwimmen-

den Flecken . welcbe sich audi nach der Spitze hinziehen. Das ganze

Ei ist jedoch ausseidem noch dicht mil Piinkten bedeckt.

Weit haiifigei', als der voihergeliende, ist der iigyptische Ufer-

Rennvogei, Piiwiuims aeyyptiacus ; es gelang mir aber leider nur ein

einziges Mai, sein Nest zii enldecken. Der Grurid ist der: dass erstens

die Eier eine dem Saiide, in wekhem sie in eiiier kleinen Vertiefung

liegen, sehr ahnliclie Farbe haben; zweitens, dass der Vogel bei der

Annaheruiig eines Mensclien das ganze Nest sogleich init Sand bedeekt.

Dann laufl er eben so liarmlos, wie gewohnlich, iiinlier und erregt diirch

sein Belragen eben nielit eine besondere Aiil'nierksamkeit. Die Eier

sind rein eiforniig. W -i" lang, und 11'" dick, von graugelber Farbe,

iiber und iiber mil rotldjrauneu, braunen und grauen Punkten, Slrichel-

chen, und Flecken bedeckt.

Von dem Spornenkiebitze . Hopliiptenis sphwstis , habe icli viele

Eier nach Europa gesandl. Sie sind wolil audi sclioii von Einem oder

dem Andern beschrieben und abgebildet worden. Sie sind 1" 3— 5'"

lang, dabei 10 — 12'" dick, und haben eine schwer zu beschreibende

Grundrarbe, die ungeiabr so aussieht, wie aus Griin, Giau und Gelb

zusanimengeniischt. Aul' diesem Grande erscheiiien sie mil sehwarzen

(ider dunkelbraunen Flecken bedeckt, welche nur die Spilze frei lassen,

am slunipl'en Eude aber zusanimeu verschvvimmeii. Ihre Zahl schwankl

zuisdien 3 und 6. Das Nest ist ebenlalls nur eine Vertiefung im Sande

einer Iiisel, oder im Ireicn Felde. Der Vogel verlasst cs bei Annalie-

rung eines Menschen mit lebhaftem Gesclirei , und lliegt nach Art des

Vanelliis cristaliis angsllich nm den Jager heruni. In einigen Neslern

land ich feuchte Erde zwischen die Eier geschichtel, oder lelztere

damit bedeckt. Die jungen Vogel ahnein den Allen in Farben und

Zeichnung schon im Nestkleide vollkommen, und wcrden sehr bald fahig,

das Nest zn verlassen.

Von Kei hern erhielt ich nur die Eier der /l/-rft'« 6m6m/c««, welche

blassgriiii aussehen , ziemlich rauh und ungefahr so gross wie die der

Ardea aiiiiala sind.

Der kleiiie schwarze Slorch Ost-Afrikas, die Ckonia Abdi-

mii Ehrenb. , verlrilt im Siidahn die Stelle unserer Cicunia alba. Er

wild von den Eingeborenen , wo nicht I'iir heilig, doch wenigstens fiir

unantaslbar gehalten, und desslialb von ihnen gegen Gewallthatigkeiteii

jeder Art vertheidigt. Der Vogel scheint diess zu wissen; denii er

vvahlt nur soldie Baume zu seinen Nistplatzen , welche in Dorl'ern oder

deren unmiltelbarer Nahe slehen. Oft legt er sein geraumiges NesI,

welches er gleichfalls ininier wieder von Neuem bezieht. auf den Spitzen

der Dogguls, d. h. der runden, konisch zugespilzteii Sirohhauser der

Eingebornen an. Man lindel zuweilen auf einer und derselben Mimose

dreissig und melir Slordinester. Eier zu erlangen , wiirde aber ohne

besondere List ganz unmiiglich sein
,

(well es die ganze Beviilkerung

eines Dorfes zur Rache aufrufen wiirde,) wenn man ohne Weiteres
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Eier ausnehmen «ollle. Doch giebt es eiii leichtes Mittel , das Volk
zii belliOren. Man muss nanilieh vorgebeii , dass man aiis den Eiern

eine wiiksame Aiziiei SPa;en eine , dem Sudaliner fiirchtbare Krankheit,

das klimatische Fieber, zu bereiten verstehe. also nolhwendiser Weise
deren hierzu besilzeii miisse. — Dieselben sind in Fmin iind Griisse

eehr verschieden, zwisiben 24— 30'" lang und seben, unausgebhisen,

lichtblau aus. Das Gewicht des einzelnen belrilgt, nacb dem Durcb-
schnitle von 32 Sliickcn, welcbe zusammen gewogen wuiden, im Mittel

3 Wiener Lotb, 1,34 Ouentehen. Ausgeblasen eischeinen sie beinahe

rein weiss. Die Briilezeil I'ailt in die Munate Jiini und Juli.

Tantalus Ibis soli in den Jlonalen Oclober und November im Su-
dabn auf Baunien nisten. Icb bezvvcille die Kicbligkeit dieser, mir von

den Eingebornen gemaeblen Angabe scbon dessbalb uicht, well icb den
Nimmersalt stets bobe Baume zum Orte seiner Nacblrube wablen sab.

So glaube ich ancb , dass Griis (Balearica) paeonina gleichfalls auf

Baumen und nichl, wie die eigentlichen Kranicbe, (von deuen er iibri-

gens ja aucb fast in jeder Bcziehung, vorzugsweise aber im Betragen

bedeulend abweicht,) in Siimpfen nistet.

Das Brutgeschaft des beiligen Ibis, Ibis reliyiosa Lath. , babe ich

Echon friiber in diesem Journaie bescbrieben.

Icb komme nun zu einem Vogel, dessen Lebensweise micb immer
sehr interessirl bat. Diess ist die Go I ds cb n e p f e , Rliyiicliaea varie-

gala. Aucb von ihr babe icb zwar (am 8. und 12. Mai 1849) zwei

Eier erballen; beide warden aber freilicb nur aus dem Legecanale her-

ausgeschnitlen. Sie sind gegenwarlig nicht mebr in meinem Besitze:

wesshalb ich denn auch keine Bescbreibiing von ihnen zu geben im

Stande bin. Rines der von mir nacb Eiuropa gesendeten befindet sich,

wenn ich nicht irre, in der Saminlung des Herrn Pfarrer Baldamus.

Sie erinnern lebbaft an die der Scbnepfen; wie denn iiberhaupt der

Vogel im Betragen , Lebensweise und Gestall sebr den Bekassinen

ahiielt.

Himanlopus nifipes briitet in Unteriigypten im April und Mai, und
legl sein iNest ini Riedgiase an. Icb babe aucb von ibni Eier erballen.

Das agyplische Purpurbuhn, Purplii/rio cliloronolus Brebm, fand

mein Freund Heuglin in den Kobrdickigten am Brurlos-See im
August brulend. Es legl 3—5 rein weisse Eier in ein grosses, dem
der Fiilica aira abriliches Kest. Dieses soil sebr verborgen slehen,

und scbwer zu linden sein.

Die in Nord-Osl-Afrika einheimisclien Ganse bniten je nacb dem
Landslriche. in welchem sie es Ihun. in verscbiedenen Monalen. Aiiser

(Chenaltipex) aer/t/pliaciis aus Aegypten, d. b. diejenigc grosse schone

Art, wclclie sich von der des UsI-Sudabns durcb liedenlende Grosse

hinlanylicb unterscbeidel, balle im y\pril sctiou .lunge: wabrend wir bei

der klcineren. im Osl-.Sudalui vvobnenilcn , noch am 0. und 12. Sep-
tember n^oOl friscbe. unbcbriilete Eier I'anden. Das Nest dieser scho-

nen Gans sleht i miner auf Baunien; vorzugsweise aul' cincr sehr

dornigen Mimosenarl, der schori mebrfacb erwabnien llarahsi. Es be-

ole.ht grossen Theils aus den Acsten des Baumes selbsl , ist jedoch mil
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feinen Reisein, Grasern iind Federn weich ausgefiiltert. wie ein Enten-

iiesl , (labei sehr tief und zieralich weit. Die Zahl der Eier wechsell

zwischen 4 und 6; meine schwarzeii Jager behaupleten aber, deren

audi schon 10— 12 in einem Neste gefunden zu haben. Doch muss

ich das bezweifein; wenigstens sah ich nie mehr, als 6 Junge, bei einer

alten. Darin aber stinimen alle Beobachtungen iiberein, dass die agyp-

tische Gans nur auf Baumen und nie in Gesellschaften, sondern stets

einzein , ihr Nest aniegt. Die Jungen werden sehr bald ins Wasser
gebracht, und entgehen selbst auf glattem. d. li. niclit durch Riedgras

Oder busclireiche Inseln gesicherlen Slrome einer etwaigen Verfolgung

sehr leichl: weil sie ganz vorlrefflich zu tauchen verstehen. Die Eier

selbst werden einera grossen Theile der Leser schon durch diejenigen

bekannt geworden sein, welche man von diesen, in Deutschland oft zahm

gehaltenen agyptischen oder bunten Gansen erhallen hat. In dem, am
12. September 1850 ausgenommenen Neste lagen deren 6 Stuck. Sie

waren sehr rundlich, glatt, (fast wie polirl erscheinend,) sahen grau-

lichweiss aus, und wogen zusammen 21 '/4 Lo'h Wiener Gewicht. Ihre

durchschniltliche Lange betrug 31'", bei einem Durchraesser von 23'"

an der dicksten Steile.

Von der Gambia- oder grossen Sporengans, Anser (Plec-

tropterus) gambensis , schoss ich am 24. Dezember (1850) mehrere

Junge in einer ..Fuhia'' , d. h. einem Regenteiche. Sie waren dort

ausgebrulet worden; und zwar halten, wie mir die unwohnenden No-
maden erzahlten, diese Ganse in Gesellschaft gebriitet und ihre Nester

auf hervorragenden, mil Riedgras bewachsenen Inseln angelegt.

Ich komme nun noch zu einem hbchst interessanlen Vogel, dem
Scheerenschnabel, Bht/nchops flatirostris Riipp. , der sich nach

scinem Betragen wohl am Besten charakterisiren lasst, wenn man ihn

eine ..Nacht-Seesch wal be" neunt. Er isl wirklich unter den

Seeschwalben das , was die Eulen unter den Raubvogeln sind. Auch
seine Eier ahnein denen der Seeschwalben ausserordentlich. Ich habe

viele seiner Nester ausgenommen; denn sie sind leicht zu hnden, weil

die Scheerenschnabel sehr gesellige Vbgel sind und genieinschaftlich

briiten. Im Mai (1850) waren sie bei Dongola in Nubien beinahe

haufig zu nennen. Es hielt zwar schwer, einen zu erlegen; aber man
konnle da von Weitem oft ganze Reihen von ihnen auf den flachen

Sandbanken im Nile sitzen sehen. Diess war auch am 16. Mai der Fall.

Wir slorten eine grosse Menge sitzender Scheerenschnabel auf, die nun

zwar niit klaglichem Geschrei umherflogen, jedoch imnier wieder nach

der Insel zuriickkehrten. Da gewahrte ich im festen und harten Sande

halbkugelfbrmige Vertiefungen niit Eiern. Die Nester fielen mir be-

sonders desshalb auf, weil von ihnen nach alien Richtungen hin feine,

gerade Siriche, wie Radien eines Kreises, ausgingen. Dieselben waren

so fein , dass man sie fiir Eindriicke eines Messers, oder eines anderen

scharfen Instrumentes hiitte halten konnen; und sie konnten, erkliirlicher

Weise, nur von dem Unterschnabel eines Rhynchops gemacht worden
sein. Neben den Nestern befanden sich Fusstapfen, die ihrer Grosse

nach ebenfalls nur von dem Scheerenschnabel herriihrten. Auf der
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ganzeii Insel saheii wir, ausser Hoplopterus spinosus und Pluvianus

aegyptiaciis , keinen Vogel weiler. Wir kannlen aber die Eier beider

schon , und konnlen desshalb mil ziemlicher Sicherlieil annehmen, dass

die nun gefundenen , welche uns neu waren , dieseni Vogel angehoren

mussten. Die Annahnie ivurde indess voilends zur Gewisshelt durch

eines der eriegteii Scherenschnabelweibclien , welches ein reifes Ei im

Legecanale halle. In den Neslern f'anden wir dcren je 3— 5. Sie sind

rein eiformig, 16 — 18'" lang, 12— 14'" dick, und auf graugriinlicheni,

ins Gelbe fallendeni Grunde sehr unregelmassig mil helieren und dunk-
leren, grau- und dunkeibraunen Sirichelchen, Punkten und Flecken ge-
zeichnet.

Das nun sind die Beobachluiigen, welche ich iiber das Brutge-

schafl nord-ost-afrikanischer Vogel machen konnte. Sie sind freilich

nicht umfassend; doch ist dieser Umsland , wie oben schon bemerkt,

leicht erkliirlich. Vielleichl findet sich aber spaler noch Einiges hier-

iiber in meinen Tagebiichern. Das will ich dann zu seiner Zeit mit-

Iheilen.

Jena, im November 1853.

Ueber Falco ferox S. 6. Gmelin's.

Von

Dr. L. Thienemann.

In den ,Nov. Comment. Petropolit., Tom. XV. (pro anno 1770,)"

pag. 442, beschreibt S. G. Gmelin einen Falken, welchen er auch

daselbsl auf Tab. X, freilich elwas roh, abbildet. Pallas citirl den-
selben ohne Weileres in der Zoogr. Rosso- asiatico (1, pag. 354) als

zu seineni Fatro hypoleucns gehorig, den er jedoch nur lliichtig, auf

der Reise, nach Eitiem Excmplare beschrieben hat, und den er fiir den

Falco gallicus audi. halt. Wunderlicher Weise ist dieser Vogel den

neueren, sonst so eifrigea russischen Ornithologen ganz unbekannl ge-
blieben. Im vorigen Jahre erst kam ein E.\emplar desselben, nebst

Eiern, an Herrn Moschler in Herrnhut, und zwar aus Sarepta, milder
Bemerkung: dass der Vogel dort Weissschwanz, ,,Belui Chwostik," heisse.

Hr. Professor Naumann bildete ihn in der „Naumannia" unter dem
Namen Bnteaelus leitcurus ab. In diesem Jahre kamen inehrere E.xera-

plarc aus derselben Gcgend: wobei es sich herausslellte, dass Gmelin
denselben Vogel unter dem obigen Kamen beschrieben habe; und zwar

im erslen Winlerkleide. Pallas dagegen halte ein ganz Junges Exera-,

plar desselben vor sich , dessen iN'ackenfedern noch Dunen-Anhangsel
trugen. Er giebt folgende Beschreibung:

Accipiler hypoleucns: ccra pedibus(iue llavis; corpore fusco, sub-

tus albo; plumis ccrvitalihus penicilliferis.
*

Ma.vimus Accipilrum , Aquilai- cimigae (naeviae!) fere aequalis,

sed habitus ab Aijiiilis alienus el |)lumae cervicis mullo minus acutae.

Rostrum brcviler aduncum. Caput el cervix grisea , rhachibus fuscis,

sublus albidiora: plumae cervicis mediae fuscidiores, rhachi apice ter-
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minala plumula distincta singular!, penirilliformi
,
quod in nulla alia ave

obsei'vavi et priores auctores non notaiunt. *)

Dorsum fuscum, plumis margine a;riseo-e.xolelis. Subtus avis alba,

jugulo, maculis pectoris et lunulis Cemoralium griseo-lutescentibus. Re-
miges interius albae. Cauda longior, aequalis, fusca; rectrices late-

rales interius albae , onines nigro trifasciatae. Pedes longiusculi , nudi,

flavi.

In Rossia australi circa Tanaim et Volgam inferiorem per regiones

campestres non infrequens; frequentissinius (Gmelino teste) circa Aslra-

chaniam hyeme, ubi gallinis infestus. Ad orientem Uralensis jugi nun-

quam observatus fuit; altamen in australibus Tatariae magnae forte non

deest.

Daraus . dass Pallas in der Zoographia keine Ausmessung- giebt,

ersieht man, dass er kein Exemplar mehr zur Hand liatte.

Gmelin ist viel ausluhrlicher und giebt zuerst die Maassverhalt-

nisse nach altem franzbsischem Maasse

:

Accipiter ferox:
Longitiido ab iiiio rostro ad finem caudae . . 2', I", 8'".

— roslri 0, 1, T/,.

Distantia rostri ab oculis 0, 1, 1'/,.

— nariuin ab oculis 0, 1, 0.

Longitado colli 0, 2, 6.

— dorsi 0, 7, I.

— caudae 0, 10, 1.

Alae expansae distant 3, 5, 8.

Longitudo tarsi 0, 3, 1.

— digiti medii cum ungue 0, 2, 5.

— — inliuii 0, 1, 8.

— - exlimi 0, 1, 3'/,

— — postici 0, 1, 4'/,.

Descriplio: Ealenus ferocem banc speciem dice, quod rapacissima

sit, in alias aves lyranni instar saeviat, nee et, qtiemadmodum aquila,

cadavera respuat. Pertinet, ut ex diniensione elucescit, ad Accipilres

majores, et crassilie Falcone fuho (?) Linn, non multo inferior est.

Rostrum habet admodum adiincum, e plumbeo colore nigrum, cera viridi

basi instructum, perforatum naribus 4'" longis, 2'" latis, fere pareilelo-

gramma referenlibus. Tola avis superne fusca, vel e fusco ferruginea,

albicantis lamen coloris capiti et postico nonnihil addito. Regio supra

oculos pilis nigris, longis, incumbentibus, tanquam continuatione vibrissa-

rum obsita. Palpebrae cum pupilla caenileae; irides flavae. Caput col-

lumque ferruginea , inferius pauco albido admixto. Pectus posterius et

abdomen nivea, maculis castaneis variegala. Remiges 26, supra nigrae

et latere posteriore fusco alboque dimidialae, infra candidae et extre-

mitatem versus griseae. Teclrices colore corporis paulliilum tantum

albidiores
,

pone niveae et anterius maculis ferrugineis nolatae. Cauda

rectricibus 12 aequalibus, fuscis, latere posteriore albis, ulroque fas-

ciis 4, saturatius fuscis. Infra cum uropygio albent. Pedes crassi, valde

labellati, digitis coloris ejusdem (an flavi?) unguibus incurvis, acutis.

*) Diese Angabe riihrt, wie schon erwahnt, von einer fliichtigen Reisebeoli-

achtung her; und bekanntlich stossen sich diese Uunenpinsel auch schnell ab.

Desshalb werden sie nur sellen bemerkt.
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Aslrachaniae liyeme 1769 avis haec observala est, freqiiens ihi

circa iirbem.

Icli lasse mm zueist . nach eiiiem wohlerliallenen Balge, die Aiis-

messiing eiiies alien \veil)liclien N'ogels folaen

:

Lange aoiii Schnabel bis zur St-hwanzspitze ungelahr 2', 0", 0'". \

— des Sthijabels bis zur Slirii U, 1, 11.

— der AVachshaiit II, 0, 7.

— des Unlerschnabels bis ziini Mundwinliel . . 0, 1, 9.

— des Fliigels voni Buge bis zur Isten Schwinge I, 0, 9.

— — — — 3(en, iiingsten I, 5, 0.

— des Schwanzes bis zur 5ten (langsten) Keder 0, 9, 6.

— des Laules 0, 3, 2.

— der Mitlelzehe bis zum Nagel "i 1, '^•

— des Nagels, iiber den Riicken gem ",0, 11.

— der Inneiizehe bis zum Nagel U, •', H.
— ihres Nagels II- I, 2.

— der Aussenzehe t'l li 1-

— ihres Nagels 0, 0, 9'/,.

— des Daumens 0, 1, 0.

— seines Nagels 0, 1, 3.

Obgleich dieser Vogel sicli als wirklicher Bussard erweisst, so

eiiiiiiert seine Fiiibung doch auth stark an die Milane, seine Grdsse nnd

Gestall an die Scbreiadler.

Die ganze Lange des weibliclien isl meist elwas iiber 2 Fuss; die

des Mannchens um einige Zoll kurzer. Die Fiirbung ist bei beiden

zienilicli gleicb. Bei alien Exemplareii sind Kopf, Nacken , Hals iind

Oberbrust weisslicli mil lichl roslgelbeni Anlhige. Oben wird nach den

Schullern and dem Schwanze zu allmahlich Alles dunkler, bis in's ganz

Dunkelbraune, indeni niir schwacbe roslrolbe and weissliche Flecke

sichlbar bleiben; oder es zielil ins Uostiolhe mit weissen Flecken. Die

einzelnen Federn baben eineii lichlen Rand und verschiedenarlige, ge-

rundele oder mannigfach in (Jeslall wechselnde, weisse oder rostige

Flecken. Die Oberbrust ist etwas lichler getiirbl, ais der Nacken, und

schneidel mcislens diircli dunklere Farbe viin der Unterbrust ab , von

wo an ein dunkles Hoslrnlb mil diinkelbraunen Schaftstrichen, oder auch

mil breilen iScballllocken, bis zum Schwanze und den Fiissen vorherrschl.

Der elvvas abgerundele Schwanz i.st stels weisslichgelb, nie rein-

weiss, und nach der Wurzel zn mil mehr oder minder sichlbaren, ver-

losclienen, dunkein Querbinden verseheii; seine Scbaite sind bis gegen die

dunklere Spilze bin rein weiss. Ebenso baben die Schwungfedern bis

gegen die Spilze bin weisse Scbafte ; die 2. bis o. derselben sind nach

aussen deutlich ausgeschnitlcn, und voni Ausschiiitle an ein Sliick nach

der Spilze zu aschgrau. Nach innen sind sie ehenfalls slark (und zwar

iu elwas eingebogener Form) aui^gesehnillen , vom Einschnilte abwarts

weiss, aufwiirts getiegerl, an der I'nlerseile rein weiss; die .5. und lol-

gende mil Binden vcrsehn.

Die Tibia ist langer, als der Tarsus; die Ilosen sind schinal und

reicheii auf -
, des Tarsus. Dieser ist vorn bis fast zur lliillte befie-

dert, und bat da ehva 12 gro.sse Schilder. Nach binlcn ist er ganz

kahl und hat cine gleiche Anzahl von Schildern, welche nach oben und
unlen kleiner werden, sich daselbsl (liters theilen und so dann in klei-
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nere Schuppen iibergelien. Die Mittehehe hat 5— 6, die Innenzehe

meist 4, die Aussenzehe 6, der Dauraen 5 bis 6 Schilder. Die Sohlen-

warzen sind glatt und gerundet. Der Daumennagel ist der starkste, sein

Aussenrand ehvas scharf; dann folgl in BelrelT der Lange der Nagel

der Innenzehe, dessen Iniienrand scharf isl. An der Mittelzehe sprlngt

der innere Nagelrand vor. Die Fusse sind gelb , wie die Wachshaut;

der Schnabel ist hornbiau mil dunkler Spitze.

Der Sommeraufenthalt dieses Falken sind die kahlen Steppen dies-

seits und jenseits der unleren Wolga. Urn Sarepta erscheint er in der

letzlen Halfle desMarz, wo er sich dann Uber die ganz baumlose Steppe

verbreitel, und sich daselbst vorzugsweise von Springmausen und Zie-

seln, jedoch auch von Eidechsen und Schlangen ernahrt, denen er, auf

irgend einer Bodenerhohung silzend, auflauert. Dadurch, dass er ganz

freie Gegenden bewohnt, enlzieht er sich meislens den inenschlichen

Nachstellungen. Sein Nest legt er auf den vorspringenden Abhangen

von Schluchlen, mit welchen die Steppe Uberall durchzogen ist, an.

Er baut es kunstlos, aus diirren Slengein und Gras, und legt es sorg-

los mit Khimpen von Thierhaaren, Filz- und Pelzstiicken aus. Dasselbe

enthalt von der Mitte des April an 3 bis 4, selten 5 Eier, welche denen

unseres Bussards ganz gleichen, aber meist grosser und immer schwerer

sind. Von ganz ungeflecklen an komnien alle Veranderungen bis zum

sehr stark gellecklen vor. Grund- und Fleckenfarbe verhalten sich ganz

wie bei Fatco btileo und F. lagopus : ebenso das Korn.

Da man sich Europa, nach natiirlicher Granze betrachtet, als bis an

die untern Auslaufer des Ural an der Wolga hin sich ausdehnend zu

denken hat: so trill niilhin auch dieser Stepp en-Bussard in die

Reihe der in Europa nislenden Vogel ein.

Sein nachster Verwandler ist wohl der siidasiatische Faico (Bu-
teo') riifimis Rupp. , von dam er sich jedoch wesenllich unterscheidet.

Seine Diagnose wiirde vorlaufig auf fulgende Weise zu stellen sein:

Falco (Biiteo) ferox: e majoribus congenerum; remigum reclri-

ciumque rhachibus, excepta exiremilale, albis. *)

Dresden, im September 1853.

Ueber die Federbedecknng der

SlftJr iinssefiim Bechst.

Von

Dr. A. Hellmann.

Der Fliigel beschreibt einen an der Spiize abgerundeten Langen-

bogen , der sich an den letzlen Schwungfedern etwas senkt, die Flii-

gelflache in zwei abgesonderte Bogen theilt und mit den Tragfedern in

etwas steigender Bogenrundung nach dem Korper fiillt. Er bildet durch

Einkriimmung der Schwung- und Tragfedern eine slarke Aushohhing

*) Wegen Mangel an Raum haben einige, von inir zu gebende Zusalze zu

dem Vorslehenden, fiir eines der niichsten Helte das „Journal fiir Orniihologie"

znruckbehallen warden miissen. Der Herausg.
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seiner UnlerQaclie , wodurch die Tragbarkeit vermelirt wird : wobei zu-

gleicli die vermehrte Zalil jeiier den \'oge\ in den Stand setzt, i?n

ieicliten und sanflen Fluge. ohne liaufige Fliigelsctilage , daliin scliwe-

ben zu kijnnen.

Gehen wir nun, nach dieser allgemeinen Belrachlung. zur weiteren

Beschreibung der die Fliigel bildenden Scliwung- und Tragfedern iiber.

Die erste Scliwungfeder ist zienilich lang, jedocli um '' /' kiirzer ais

die zweite , welclie gegen die drilte um ' j" an Holie sleigt. Die vierte

liat mil dieser letzten gleiche Hiilie : und beide Federn bilden die Spitze

des Fliigels , der mil der fiinflen um ' g", und mit der sechsten um ^'g"

nach dessen Bogen fiilll. Von liier ab beginnt die eigenlliche Abrun-
dung des Fliigelbogens , indem eine gleiclimiissige Verkiirzung der

Schwungfedern um - g" sich darslellt. In gleichmassiger Verlangerung

von Vie" steigen die Tragfedern bis zur achlen Feder, von welcher

ab die neunle uud zehnte um ' j". die elfte und zwolfte aber um Vj"
in ihrer Holie fiillt, und mithin der HInlerfliigel die liijchste und langste

gleiche Breitenflaehe biidet. Die Schafte der fiinf vorderen Schwung-
federn sind stark; ihre Starke verliert sich aber alimahlicli an den fol-

genden Schwung- und Tragfedern.

Im Aligemeinen ist das Fahnengefieder derselben zarl, jedoch zu-

sammenhangend . und ist nur an der ersten bis zur fiinften Schwung-
feder etwas starker.

Die aussere Fahne der ersten Schwungfeder ist bis zur Spitze

gleich breit: wahrend an den vier folgenden (um das weiche, innere

FahnengeOeder gegen den Druck der Luft zu decken) die aussere Fahne
am Ende des Schaftes eine breite nach der Hohe derselben steigende

Flache darslellt, die dann in sauftem Bogen parallel mit dem Ein-
schnitte der breiten inneren Fahne fallt, und endlich mit halber Breite

an der Spitze der Federn auslauft. Eine ahnliche Formbildung findet

an den breiten Fahnen besagter Schwungfedern Statt: indem sie an

der halben Lange des Schaftes einen vertieften, etwas zurundenden Ein-

schnitt formen , und von da ab eine raassenformige Gestalt annehmen.
Dieser Einschnitt beginnt an der ersten Schwungfeder auf der halben

Schaftlange, steigt an den Schaften der folgenden Federn hoher, und

verliert sich endlich an der Fahne der fiinflen Schwungfeder. Wir
Gnden den Rand der schmalen iiusseren Fahne an der ersten Schwung-
feder beinahe bis zur Spitze gezahnt; und selbst die innere, breite

Fahne hat von besagtem Einschnitle bis zur Spitze eine fein gefranzte

Berandung. Daher das leise Sausein im Fluge , das den Jiiger so oft

auf dem Anslande iiberrascht, ohne dass er den Vogel vorher gesehen

hat. An den folgenden 4 Schwungfedern zeigt sich diese Zahnung der

Fahnenriinder bloss vom fallenden Bogen der iiusseren Fahne an , so

wie vom Einschnitle der breiten inneren Fahne bis zur Spitze. An der

sechsten und siebenten Schwungfeder ist bloss das schriag abgerundele

Ende der breiten Fahne noch gefranzt. Die Enden der funf vorderen

Schwungfedern laufen in eine abgestumpfte Spitze aus : wogegen sich

die der folgenden einer grosseren Abrundung niihert, weiche bei den

Tragfedern vollkommeuer wird.
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Im Vergleiclie des Fahnen^efieders der Eulen mil deni anderer

Vogel ist dasselbe bis z.u seiner Spiize viel breiler. iim durch eine

gegenseitig vernielirle Deckung; die notliige Verbiruliina: der Federn zu

eriialten. welche sonsl ein starker Luftdruck trennen wiirde. Desshalb

vernieidet dieser Naclilvogel. wo moglich, sturniisches Wetter, lassl

lieber aus den Felsenkliiften seiii erschreckendes Geschrei horen, und

hungert; daher sehen wir nacb eiiiem Sturm- oder Regenweller schon

in der ersten Danimerung die Eule im niedrigsten Fluge die Fluren

und Waldschlage durchslreifen , oder die Biische durchspahen : wobei

sie oft sich mittelst schneller Fliigelselilase auf Eiiier Stelle erliait,

um eine Maus oder einen Vogel zu erhascben. Sclion oft war ich

Zeuge dieser Fange; und jedes Mai haben die schnellen Drehungen und

Wendungen , selbst im dicliten Gebiische. nieine Verwunderung erregt.

Die beiden Bogen , welche die Deckfedern auf den Schwung- und

Tragfedern bilden, sind im verjUngten Maassslabe , von sonst gleicher

Form mil den letzleren. Zehn Deckfedern beschiitzen die ScJiwung-

federn mit einem gleich breiten. an den Spitzen abgerundeten Fahnen-
gefieder; deren Unlerschafte sind mil einem breiten, flaumenarligen Ge-
fieder besetzt. Die zwolf Deckfedern der Tragfedern haben gleiche Bil-

dung; nur dass ihre Schafte feiner sind und das Fahnengefleder breiter

und zarter ist.

Sammtliclie Deckfedern slehen, wie bei anderen Vogeln , in den

Zwischenraumen der Schwung- und Tragfedern.

Die unleren Fiiigeldeckfedern bilden in gleicher Zahl mit den obern

Deckfedern einen gleichgeformten Langenbogen. Ihr sich gleichheillich

zuspitzendes . zartes, ausstrahlendes. nur an den Spitzen etwas zusam-

menhangendes Fahnengefieder legt sich bei dem geringsten Luftdrucke

auf die Zwischenraume der Schwung- und Tragfedern. und verhindert

nicht allein jeden Durchgang der Lnft. sondern giebt auch der unteren

FliigelBache eine Glatte . so wie dem Korper. eine verniehrte Warme.
Alle den Korper deckende Federn zeichnen sich im Allgemeinen

durch ein zartes, langes, an dem etwas gekriimmten Schafte hochstei-

gendes Flaumgefieder und durch abgerundete . an den Spitzen aus-

strahlende, breite Fahnen aus. welche sich dachziogelformig . vermcige

ihres verschobenen Standes, auf den parallelen Reihen beinahe bis zur

Spitze decken : wesshalb der Korper einem kurzen . mehr kugelformig

gestalteten FederbiJndel gleicht.

Die oberen Korperdeckfedern sind in den Schiiften und Fahnen-

gefieder starker, als die des Unlerkorpers. Sie zeichnen sich durch

grossere Lange , so wie durch ein feineres. weit divergirendes, Fah-

nengefieder aus. welches insbesondere auf den Brustfederslreifen und

SchenkelRachen lange, biischelformige Lagen bildet.

Die oberen Federstreifen des Halses . vom Kopfe bis zu dessen

Ende, zahit "25 Federreihen, welche am Oberhalse weit stehen , um die

Bewegung derselben nicht zu hindern , und successive ihre Zwischen-

raume nach unten verengern. Am oberen Theile des Halses bilden die-

selben nach den Seiten schrag laufende Schenkel, deren Vereinigung

auf der Mitte Iheils spitzige, theils stumpfe Winkel darstelil. Von den
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stumpfen Winkein gehen die Paiallelreihen am unlereii Theile des Halses

in sclirage, daiin querUber laufende Reiheii iilier, deren Federbesalz von

fUnf bis zu drei Federn am Ende desselben falll.

Mil dieser lelzlen Zalil beainnl der Kiickenfederslreifen , welcher

auf seiner grcissten Breite , zwisclien den Scliulterbliiltein . mil einem

Federbeslande von vier bis fiijil Federn auf den Keihen vveehselt und

an seinem Ende schmale, nacli den Seiten des Kuipers bogenfonnige

Streifen bildel, auf deren quer iibergehenden Parallellinien nur zwei

Federn slelien.

Im Winkel beider Bogen zieht sich auf dem Unterriicken der ver-

einigle Federslreif mil einem abwechselndeni Resaize von vier und

fiinf Federn nach dem Sleisse , den er mil in stumpfem Winkel lau-

fenden Paralielreihen umgiebt, auf deren Schenkeln wir einen Besatz

von fiinf Federn zahlen. Uen Riickenstreifen decken insgesamml 35
Federreihen; und mil der Federbedeckung des Halses enthalt der Ober-
kbrper 60 Paralielreihen.

Der unlere Federslreifen am Halse, der sich auf der Mitle des-

selben theilt, und dessen Federreihen gleiclie Fornien, so «ie gleichen

Federbesalz mil dem oberen haben, zahlt nur zwanzig derselben.

Um den kurzen Hals ohne Hinderniss bewegen zu konnen , stehen

die Federreihen well auseinander, und verengern sich an der Slelle,

wo der Federslreifen sich Iheilt. Derselbe ist an den Seilen der Vor-
derbrusl breil, und schneidel sich bis zur Halfle seiner Breile auf der

Mille der Brusl schrag ab. Seine aehlzehn Parallellinien bilden slumpfe

Winkel , deren Schenkel vier und fiinf Federn abwechselnd beselzen.

Ausser diesen breiten Brustfederstreifen hat das Kauzchen, so wie

alle Eulenarlen, noch einen zweiten schmaleren, der sich von der Spilze

der Gabelbeine , auf beiden Seilen des breiten Bruslslreifens , mit 35
Keihen bis zur Nahe des Afters zieht, und dessen Federbesalz rail drei

und vier Federn abwechsell.

Der Schullerfederslreifen zahlt funfzehn , schrag nach dem Unter-

kOrper parallel laufende Reihen mit einem Federbesalze von vier und

fiinf Federn, vvelche durch ihre Lange und Fahnenbreile einen slarken,

langen Federbiindel fornien, dessen Spilze bis zum Sleisse gehl; ausser

diesen beschiitzen noch mehrere grosse und kleine Federslreifen den
Korper der Eulen. Oberhalb der Abrundung des Schenkelknochens

sehen «ir in der Form eincs Dreiecks einen Federbesalz, auf dessen

zehn parallelen Keihen die Federn in der Zahl von zwei bis fiinf stei-

gen und fallen.

Der Federstand auf der unleren Schenkclfliiche ziihll 20 Paral-

ielreihen, welthe in schriiger Kichlung um den Schenkel in sich ver-

klirzcnden Linien herumgehen . deren Fcderzahl von 10—5 falll.

Vom Knie bis zum Fussgclenkc zahlen wir gleiclil'alls 25 eng sle-

hendc, um das Wadenbein einen stumpfen Winkel bildende, Feder-
reihen mit einem abwechselnden Federslande von vier und funf Federn.

Endlich bedecken 10 queruber gehende Federreihen in weiten Zwi-
schenraumen die Zehen , bis beinahe zu den Krallen , mil gleiciier Fe-
derzahl.
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In veigleicliender Betrachtung des Federbesatzes der Eule gegen
den anderei- Viigel, slelll sicli derselbe als vermehrte

,
grbssere Fla-

chen dar, und vervollkommnel sich nocli dadurch , dass alle unbeselzten

Raume des Korpeis von sehr eng stehcnden zahlreiclien Federreilien

durclischnitlen werden , deren zartes , biischelformiges Flaumgefieder

nocli einen besondeien Schutz gibt, so wie sich in steigender und fal-

lender Zahl von 3, 5, 8 und 10 auf seincn Parallellinien darstellt.

Wohlweise hat die SchiJpfung durch einen solchen Federbesatz

fiir diese Galtung gesorgl: indeni sich dieselbe niehr der Ruhe hingiebt

und seibst zur Nachlzeit nur so lange in Thaligkeit ist, wie es ihre

Nahrung nolhig macht, deren Gevvinnung aber weit leichler ist, als die

der Tagraubvogel. In ihreni dunklen Aufenthallsorte fehit ihr die er-

quickende Sonne.

Wie bei alien Vogeln, bildet auch der Federbestand der Eule nach

den verschiedenen Richtungen die parallelen Reihen niehr oder weniger

verschobene Quadrate , sowohl fiir die Deck-, als auch fiir die Flaum-
federn.

Zum Schlusse ist zu bemerken, dass die Fettdriise der Eulen, im

Vergleiche zu der anderer Landvogel, sehr gross ist, wie es bei alien

in Hohlen lebenden Gattungen der Fall ist.

Der Afterfliigel enlhiilt drei Federn , deren Fahnen gleiche Starke

mil den Schwungfedern haben und sich gleichheillich stumpf zuspitzen.

Die vordere lange Feder erreicht '3 Hohe der ersten Deckfeder.

Zahl der Schwungfedern 10; Zahl der Tragfedern 12. Lange der

Flughaut 2''8"; Hohe derselben V^". Liinge des Brustbeins 1 ' g".

Das Brustbein hat eine cylindrische Form mil starker Wolbung; der

Hinterrand rundel sich in flachen Bogen ab. Die Sternalfortsatze bilden

am unteren Ende der Bruslbeinplatte zwei , mit einer sehnigen Haul

iiberzogene Oelfnungen, von welchen die aussere lang und schmal , die

am Kamme befindliche kleinere dagegen ovalrund ist. Das Knochen-

gebaude der Brustplatte , so wie des Kammes, ist diinn ; der letztere ist

an seineni, nur wenig eingebogenen Vorderrande ''/le" hoch , und sein

kurzer Bogen hat gleiche Lange mit den Gabelbeinen ; auch sind die

Schliisselbeine weit slarker, als die Gabelknochen.

Vordere Brusthohe vom Riickgrathe bis zur Kammspitze l-'/g";

mittlere I'/i"- hintere l^j". Wenn wir vor den Raum, den die Ga-

belbeine bilden, eine gerade Linie ziehen, so bilden solche mit ihren

Schenkeln ein gleichseitiges Dreieck. Dieselben sind nach oben diinn

und schmal, nach unten aber breitgedrtickl, und steigen in flachen Bogen

gegen den Brustbeinkamm. Ihre Spitzen reichen nicht bis zur Kammhohe,

sondern eine -V' lange ligamenlose Haut verbindet solche mit dem

Rande des Kammes: wodurch der Vorderkiirper eine ungemeine Be-

weglichkeit erhiilt, die dem Vogel bei seinen Wendungeu im Fluge

sehr zu Statten kommt.

Lange des Unterleibes bis zum Steisse S'/.j" ; Lange des Ober-

korpers bis zum Steisse S'/g"; Lange des ganzen Vogels vom Schnabel

bis zum Schwanze 9".

Zusammengelegt, bildet das Ende des Schwanzes einen knrz abge-
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rnndeten Bogen , der bei seiner Entfallung facherartig von der Milte

gegen beide Seiten zuriickfallt. Einen iiliiilichen Bogen bilden die zeliii

Reilien der oberen Scliwanzdeckfedern, dessen Holie nielit ganz die

halbe Lange des Schwanzes erreicht: wahrend die uiitere beinahe bis

zum Ende desselben zuspitzend auslaufen.

Wir zalilen zelin Scliwanzfedern , nebsl zwei langen Deckfedern,

welche sich durch gleichbreite Fahnen von den Schwanzfedein unter-

scheiden. Die Spitzen jener beiden sind abgerundet; und ihre

Schafte sind dUnn, aber elaslisdi. Das Fahnengefieder ist zart, jedoch

stark zusammenhangend ; und die ausseren Fahnen werden von der

zweilen Randleder an allmahlich breiler.

Lange der Beine voni Oberschenkel bis zum Fussgelenke S'/^";

Lange des Slanders bis zur Milteizehe 2^/j".

In Riicksicht der langen, breiten Fiiigel , die sich auf der Spitze

des Schwanzes zusamnienlegen , so wie vermoge der leichten Feder-

bedeckung, ferner in Erwagung der langen und weiten Brusthohle, wo
die Gabelbeine miftelsl einer ligamenlosen Haul deni Vorderkorper eine

grosse Beweglichkeit gestatlen , ferner in Belracht des leichten und

slark gewolblen Baues des Bruslbeines, und endlich nach Befund der

starken Pectoral-Streck- und Beugeniuskeln hat das Kauzchen, wie alle

Eulenarlen , einen sehr leichten FIng, bei welcheni der etwas ent-

fallete Schwanz das Gleichgewicht des kurz zusamrnengedranglen Kdr-
pers eriiall.

Sie schweben sanft dahin mit ihrem zarten und weichen Gefieder,

ohne schneller Fliigelschlage zu bediirfen; und nur ein leises Sauseln

verrath ihren Flug.

Golha. den 15. November 1853.

Meine Nachtigallen.

Von

Pastor W. Passler.

Meine Nachtigallen waren im Mai 1837 geboren. Ihre Wiege stand

auf der Erde , unter der dichten Wolbung eiues Caprifoliuras. Ende
desselben Monals nahni icli sie von der Seile ihrer drei Geschwister,

und liitlcrle sie mit in Wasser entsauerter Semmel und gelrockneten

Ameisenpuppen auf. Wahrend ihres Lebensniorgens setzte Ucin Kiifig

ihren jugendlichen Bewegungen Schranken; frei flogen sie ini Zinimer

umher und wurden , da sie durch fortwahrendes Fiittern aus der Hand

zahm blieben, von mir oft mit ins Freic genommen. Einst entflog niir

die cine und entzog sich meiner Verfolgung. Ich halle es bereils auf-

gegeben, ihrer wieder habhaft zu werden; da kani sie auf das Fenster-

sims geflogen. Als ich nun leise das Fenster ollnele, sthaule sie mit

vorgestrecklem Oberkorper ins Zimmer; und, ihr bekannte Gegenstiinde

wahrnehmend und erkennend, dass sie hier zu Hause gehcire, Qog sie

plbtzlich hinein ins Zimmer.

Juuto. I Uinilli., I. J>lii| 1833, Eilri.ilah g
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Nocli liatlen sie das Jugendkleid nicht abgelegt: da iibten sie schon

einen zwitschernden Gesaiig. Das nachste Friilijahr wurden sie zu

ernsterem Sludium ins Bauer getiian uiid an jenes Fuller gewohnt, mil

welchem in meiner Ellern Hause viele Jalire hindurch Nachligallen er-

lialten wurden. Es isl: ungesalzenes Kiisewerk rait Ameisenpuppen;

dann Fliegen, Hausspinnen, Kreuzspinnen, denen der Oberitorper ab-

gekniffen war, und ihr Lieblingsgericht, die Larven des Tenebrio molitor.

Sie liessen sich fleissig horen , ublen dieselbe Strophe oft 4- bis 5mal

hinler einander; aber da ich ihnen kein altes Mannchen als LeJirer zu-

gesellle, so isl ihr Schlag nie vollslandig rein und zu der VoUkommenheit
ausgebildet worden, mil weiclier uns diese Konigin unler den gefieder-

ten Sangern so enlziickt. Zwar lernlen beide das innige
,

gefuhlvolle

Floten; aber diesen gezogenen Tonen folgte gewuhnlich ein unmelodi-

sches Gezwilscher, ahnlich dem Gesange, welchen man vom einsamen

Weibchen in der Gefangenschaft hiirt, wenn der Begaltungstrieb in ihm

wach isl. Dadurch, dass ich nieinen Lieblingen frische Ameisenpuppen
zum Fuller gab, brachle ich sie sclion kurz nach Johannis zur Mauser
rung; in den foigenden Jahren niauserten sie um dieselbe Zeit, ohne

dass ich dieses Mittel anwandte. So halte ich die Freude, dass sie

schon vor IHicliaelis zu schlagen anfingen und den ganzen Winter hin-

durch, bis gegen Pfingsten , schlugen. In ihren spateren Lebensjahren

hiellen sie damit keine regebnassige Zeil, sangen aber manches Jahr

auch wahrend des Federwechsels.

Sie wurden gelrennt. Ich gab eine ins elterbche Haus , wo ihre

Gegenwart, ihr blosser Anblick, so lebliafl auf ein mehrere Jahre hin-

durch gehegles Weibchen wirkle, dass es einige Tage spater ein Ei in

sein Bauer legte und das Jahr darauf diesen Verralh seiner Gefiihle

wiederholte. Diess beslimmle mich, diesem Weibchen, das freibch nicht

mehr fliegen konnle, die Freiheil zu geben, zugleich in der Absicht,

ein Mannchen, welches alljahrlich den valerlichen Garten besuchte, aber

nach vierzehntagigem Aufeulhalte jedesmal wieder weiler zog, zu fesseln.

Es gelang. Kaum war es meiner Hand entschlupft und miihsam am
Boden bin geflatlert, da gesellte sich das Mannchen zu ihm. Was beide

alsbald mil einander gelrieben haben, will ich zwar nicht verrathen,

kann aber das nicht verschweigen, dass ich ungefahr 14 Tage spater ihr

Nest mil der vollen Eierzahl fand. Seildem wohnle jedes Friilijahr ein

Nachligallparchen im viilerlichen Garten; und ich schliesse wohl nichl

voreilig, wenn ich sage, dass mein freigelassenes Weibchen die Reise

nach dem Siiden und zuriick wieder alljahrlich raitmachte, nachdem es

sechs Jahre hindurch gezwungen im rauhen Norden geblieben war.

Denn vordem liatle das Miinnchen alljahrlich hochslens 14 Tage den

Garten mit seinen Melodien erfiilll und dann ihn verlassen, well seine

Sehnsuchlslieder nach einer Gefalirtin vergeblich erklungen waren.

Als ich meine Nachligallen nach Verlauf einiger Jahre wieder

vereinle, erkannten sie sich nicht mehr als Briider an. Kaum slanden

die Kafige neben einander: da fuhren ihre Bewohner heftig auf ein-

ander Ids und hiellen nicht eher Ruhe, als bis ich ein Brell dazwi-

sclien gestellt hatte, welches sie verhinderte, einander zu sehen. Tag-
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lich nahmen sie ihre Lieblingsspeisen aus meiner Hand. Zu diesen

gehoiten auch die Blallfliegen , welclie in Knoten an den Blaltern lom-

bardischer Pappeln lehen. Mil den Aiigen verfolglen niich nieine Nach-
tigallen, wenn icli ini Zimnier umherging; naherte icli micli aber

dem Bauer, so sprangen sie von den Springholzern und fuhren hier

und da mil dem Schnabel durch die Slabe des Bauers, uni ein Insect

zwischen nieinen Fingern zu hasclien. Das Bauer war ihre Well; aus-

serhalb desseiben wandelte sie Enlsetzen an. Dann sassen sie regungs-

los, den Hals lang eniporgestreckt, ein Bild grdsster Angst da. Das-
selbe Betragen zeigten sie, als ich einst ein Goldhahnchen zu ihnen hin-

ein selzte; die Riesen furchteten den Zwerg, der keek an ihr Fuller

ging. Ofl und gem badeten sie. Eines Morgens wuscli ich niich in

der Nahe des Kafigs. Da kam die Bewohnerinn an die Seile desseiben,

flatlerte gegen die Slabe, schnnrrte lebhaft mil den Fliigeln, reckle die

Brust vor. Ich versland diese Gebehrden und bespritzte mein Thierchen

mil Wasser. Das Ihal ihni sichllich wohl; seine Bewegungen \vnrden

inimer lebhafter; mil verlangenden Augen und behaglichem GefUhle,

erwarlete iind empfing es immer neuenRegen und wich nicht eher, als

bis es ganzlich durchnasst war. Auf diese Weise habe ich beide, ihnen

und mir zum Vergniigen, dfters gebadet.

Wenn ich mil Eintretcn der Diimmerung von der Arbeit feierte,

unterhielt ich mich mil den lieben Thierchen. Ich schnalzle z. B. mit

der Zunge und erhiell regelmassig Anlwort: munter bolen sie mir

,Spick-Aal" an.

Im Winler 1845 pflegte ich ihnen spiit Abends nochmals Putter

zu geben. Die Zeit iiher, dass ich ihnen ihr Fuller bereitele, stand ein

brennendes Licht neben den Bauern. Sie nahmen dann noch eine Mahl-

zeit ein. Einige Wochen mochle ich so verfahren sein , da fingen sie

an, des Abends und des Nachls zu schlagen. Ich halte , ohne es zu

ahnen, das Recept gebraucht, durch welches unser wiirdige Altmeister

Brehm Nachtschlager ziehl. So wurde ich denn recht angenehni unler-

hallen , wenn ich im Betle lag. Da aber die Kammer nur durch eine

GlaslhiJr von der Stube getrennt war, so wurde ich durch ihr Doppelcon-

rerl am Schlafen verhinderl. Ich stand auf, schlug heftig ans Bauer

und suchle die Sanger dadurcli, dass ich sie angsligle, zum Schweigen

zu bringen. Einige Minulen schwiegen sie auch still; dann hoben sie

mil frischen Kraflen nur urn so laulcr an. Des Nachls nicht schlafen

k<>nnen, l)ei Tage ah'T Schule halten und Prediglen machen: das ging

nichl. Um Kuhe zu haben, spcrrle ich die armen Tliiere die Nacht

hindurch zwischen die Doppelfensler der Stube. Dadurch gewohnle ich

ihnen das nachlliche Musiciren griindlich ab. Uebrigens erschallle ihr

Lied wenige Minulen , nachdem ich sic des Morgens wieder ins Bauer
gesetzl halte.

Im Winter 1847 slarb die erstc. Als die andcre den Bruder nicht

mehr horle, verslummle auch ihr Lied. Sic Irauertc 4 Tage; ihr ersles

Lied, das sie wieder hdren liess, klang melanchnlisch klagend. Ich bin

ubcrzengi, dass sie wussle, sie sei nun allein. Als ich im April 1848
nacli Ropplau herufen wurdc, zog meine einzige Nachligall mit und be-

8*
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griissle bald die neue Wohnung mit frolilichem Schlage. Wie frliher

die andern, litl auch sie schoii langere Zeit an der Giclit, magerte ab

und blieb aiif dam Boden ihres Bauers: weil sie zu entltraftet war, urn

die Spriiighiilzer erreichen zu kbnneii. Den Winter 1849/50 schlug

sie nicht mehr. Eines Tages, als die Sonne recht heiter zura Fenster

hereinscliien, erbob sie nocb einraal auf kurze Zeit ihre Stimme. Es
war ibr Schwanengesang. Sie slaib 1850, am Geburtstage meinesErst-

geborenen, den 4. Marz. Im fiarten neben der Rectorwubnuug zu Ross-

iau, unter dem einzigen Rosenslrauche in ihm, liegt sie begraben.

Brambach in Anhalt, den 3. Oct. 1853.

Znr Erlanterang der Eiertafel.

Nach Mittheilungen von F. W. Badeker, Ladw. Brehm und Alf. Brehm,

zusammengeslellt voni HeraQSgeber.

(Hierzu Taf. V, nach dem Originalbilde von F. W. Badeker.)

Bei Besprechung; der von Herni Badeker beabsicluiglen Herausgabe

der „Eier der europaischen Vogel," (s. Journ. f. Oni. I, Nr. 5, S, 384,)

verhiess ich , baldigst eine Probe von Hrn. B.'s. nieisterhafter Darstelkings-

weise zu liefern. Die der gegenwartigen Schril'l beigefiigle Tafel soil die-

sen Zweck erfiillen.

Die Kertigung des Eierwerkes des Hrn. B. in Sleindruek wird in der

ruhmlicli bekannten Anstalt der Herren Arnz und Conip. zu Dfisseldorf ge-

schehen. Die Zeichuungen liegen fast sammtlich fertig vor. Das Erscheinen

der ersteu , aus 8 Tafeln besleiienden Lieferung ist zu gewarligen, sobald

die, einer slreng uaturgetreuen Vervielfaltigung soldier Abbildungen sich ent-

gegenslellenden Hindernisse vollslandig gehoben sein werdcn; da Hr. B. sich

die Aufgabe gestelll hat, bessere Abbildungen unserer Vogel-Eier ferlig zu

bringen, als deren bis dahin ersthienen sind.

Mit dem Wunsrhe . dass die bier beigefugte Tafel, (auf deren Aus-

fuhrung die Verlagshandlung der gegenwartigea Scbrilt die beste Sorgfalt

zu verwenden vcrsprocben hat,) dem Originate vvenigstens einlgermaassen

eotsprechen moge , folge nun die Eeschreibung der bier abgebildeten , von

Herru Alf. Brehm in Aegypten gesammelten Eier. Cabanis.
Fig. 1. Neophron pileatus Savigny.

Die Eier sind so gross oder etwas grosser, als die des einzigen

Gattungsgenossen, N. percnopterus , aber ganz anders gefarbt. Sie schei-

nen nicht zu variiren, wie jene, die bekanntlich in vielerlei Abanderun-

gen vorkomnien. Denn von sechsen, die ich erhalten habe, sind fiinf

gezeichnet, wie die obere Figur auf der Tafel: weiss, mil ausserst

schwachem gelbgriinlichem Stiche, rostgelb getupft und gefleckt; von der

Spitze ab sparsam und klein, gegen die Basis zu grtiber und dichter:

bis auf dieser die Rostfarbe sich zu einem grossen Flecke vereiiiigt, der

auf einigen E.xemplaren streilig durchwischt und zerrissen erscheint;

wahrscheinlich von den Halmen und Stengelchen im Neste : als auf dem

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



117

frisch gelegten Eie der Farbestoff noch weich und nass war. Das

sechste, nach welchem die untere Abbildung gezeiehnet ist, gleicht

etwas einem Schreiadler-Eie. Badeker.
Fig. 2. Rhynchops fl

avirostris Vieill.

Die Verwandtscbaft der Scbeerensehniibel mil den Seeschwalben

spricbl sieb auch in den Eieni deutlicli aus. Ihre Grbsse halt die Milte

zwiscben deiieri von Sterna arclica und Stermda minulu. Auch sind

sie einer CTelbrothbcben Vaiielal von der letzteren in Farbe und Zeich-

nung sebr ahnlich: aul' (leiscblarbig-gelblicben Grunde mil aschgrauen,

runden und langHchen Flccken in der Schale, und mil rotbbraunen Ober-

flecken beniall. So sind 7 von den vorralbigen; nur eins unterscbeidet sich

elwas durcb kleinere, dicbter geslellte Punkte und Fleckcben. Bdkr.
Fig. 3. Oedicnemits senegalensis Sws.

Nacb der Meinung des Herrn Pastor Brebra, der diesen Vogel

Oedicnemvs assimiiis nennt, wiirde derselbe auch der europaiscben

Fauna mil angeboren.' Seine Eier gleicben denen unseres gemeinen

Triels, der .grossen Tiile'-, bis auf die Grosse; denn sie sind viel

kleiner. Ihre Zeichnung, auf griinlich ocbergelbem Grunde, besteht in

wenigen aschgrauen und vielen olivenbraunen, grossen und kleinen,

vielgestaltigen Flecken, Scbnorkein und Tupfen. Von den beiden, die

ich nur babe, ist eins elwas grosser und sparsamer gefleckt, als das

andere. Die Abbildung ist nach dem kleineren gezeiehnet. Bdkr.
„Mein Sobn Alfred fand das Nest dieses Vogels in dem oberen

Sudahn, im Januar? 1851. Es stand im Sande, zwiscben kleineren

nnd grbsseren Steinen , auf einer Insel des blauen Flusses, unter 12' .i"

n. Br. Es war jedoch Nicbts weiter, als eine in den Boden gescbarrte

Vertiefung, und enthielt 2 Eier. Die Alten waren nicht sebr scbeu und

verriethen viele Liebe zu ibrer Brut." Ludw. Brehm.
Fig. 4. Oxyl ophtis glandarius'Bomf.

Die beiden abgebildelen Eier sind die einzigen meiner Sammlung,
und mir sehr werth und lieb : da sie gewiss noch sebr selten sind.

Sie baben die Grbsse mitlelmassiger Elster-Eier, aber die Form anderer

Cuculiden-Eier , namentlicb wie die etwas kleineren von Coccysles

cinerostis. Ihre Farbe ist ein lichtes Blaulicbgriin; ihre Zeichnung

aschgrau und braunlicbgrau in dicht gestellten Flecken, die am stumpfern

Ende sich zu einem Krauze vereinigen , der auf einem von meinen bei-

den E.vemplaren ringsum geschlossen , auf dem anderen stellenweise un-
terbrochen ist. Auf dieser Zeichnung stehen noch einige dunkelbraune
Punkte. Sie sind mit Krahen- und Elster-Eiern kaum zu vergleichen,

viel weniger zu verwechseln; denn ihre Form, die Kbrncluns der Scha-
lenoberflache, ihre Fleckenzeichnung, selbst die griinliche Grundfarbung,
fallen aufs ersle Ansehen und Bcriihren ganz anders ins Auge und ins

Gefuhl. Badeker.
Schon bcvor ich meine Bemerkungen iiber die Eier und Forlpflan-

zungsweise des Ciiiiiliis f/laiidarivs („Jnurn. fiir Ornilhol.", IVr. 2,

S. 144) niederschrieb, waren mir, wie dort erwahnt, einice Zweifel

geaussert worden, zu deren Begrilndung ich daher Diejenigen aufl'or-

derle, welche sie etw« noch ferner hegen sollten. Eine seiche Be-
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griindung ist jedoch nicht erfolgt. Vielmehr hal inzwischen Herr Dr.

Gloger in seiiiem, auf die Verschiedenheiten zwischen den

Fortpflanzungs-Verhaltnissen der zahlreichen achten (nicht- brii-

tenden) kuckuksartigen Vogel eingehenden Aufsatze, — Nr. 5
des ^Journales", S. 352—367, — Gelegenheit genommen, auch diese

Zweifel seinerseits raelufach und mit Griinden zu beleuchten, von denen

wohl anzunehmen sein diirfte, dass sie iiingereicht liaben weiden, die

Grundlosigkeil jener Bedenken klar zu maclien. Um so niehr aber

fiihle ich mich hierdurch verpflichtel, auch meinerseits auf die positive

Widerlegung jener Zweifel einzugehen und zugleich eine, von Hrn. Dr.

Gl. gestellte Frage so weit als thunlich zu erledigen.

Allerdings sind auch wohl noch anderweitig Zweifel gegen die

Richtigkeit nieiner Beobachtungen ausgesprochen worden; und wenn

diess in Bezug auf die iiber Cucuhts glandarius geschah: so mag diess

in der That, wie Hr. Dr. Gl. auch richtig vermuthet, nur daran gele-

gen haben, dass ich ebenso, wie ich spaler positive Wahrnehmungen

lediglich als solche, ohne weitere Deduction, hinstellte, so auch die

mitgebrachten Eier dieses Vogels zur Ansicht versandte, ohne dabei auf

weitere Darlegungen einzugehen. Denn ich hatte eben keine Zweifel

erwartet. Wenn di^elben jedoch entstanden , so geschah das offenbar

nur , weil die Eier des Cvculiis glandarius nicht recht zu denen des

Cnculus canorus passlen. Denn, wie begriindet auch leider viele Zweifel

in der Wissenschaft bleiben mdgen: so giebt es doch auch Viele, die

gern AUes bezweifeln, was nicht sie selbst beobachtet haben. *)

Die iigyptische Nebelkrahe, in deren Nestern ich die Eier des

Cue. glandarius fand , baut, lebt und legt ihre Eier dort gerade ebenso,

wie es die in Deutschland einheimische bei uns Ihut. Sind aber schon

die Eier der schwarzen (Raben-) Krahe schwer von denen der Saat-

krahe zu unlerscheiden : so ist diess zwischen den agyptischer und deut-

scher Nebelkrahen vollkoinnien unmoglich. Jeder Oolog, welcher die

von mir mitgebrachten Haherkuckuks-Eier, oder auch nur die treff-

liche, von Herrn Biideker angefertigte Abbildung derselben sieht,

wird sogleich erkennen , dass lelztere oifenbar nicht etvva selbst Krahen-

eier sein konnen. Sie sind, alle 3 Stiick, einander ausserordentlich

ahnlich; und sie stimmten in der Zeichnung auch genau mit jenen Split-

tern iiberein, welche ich schon friiher aus dem Legecanale eines sol-

*") So habe ich z. B. gleichfalls ira „JournaIe fiir Ornilhologic" (unitiit-

lelbar vorher, Hefl 11, S. 141 — 142) die UmsUinde besehrieben, wie ich die

Eier des .heiligen Ibisscs' erbeiilele. Ich habe da enahlt: dass ich di.e

Vogel von den Nestern herabschoss, in welchen sich die von mir mitgebrachten

Eier befanden; dass mir das jedoch noch inimer nichl sicher genug gewesen sei,

um sie fiir Ibis-Eier auszugeben: (well dieselben moglicher AVeise clwa dem
Nimmersatt, oder der Plalalca teiniiroslris Temm., hiilleii angehoren konnen;)

dass ich vielmehr erst dadurch volislandige Beweise fiir die Aechlheit der ge-

meinten Eier als solcher des Ibisses bekam, dass ich zugleich ein Exemplar
wirklich aus dem Legecanale eines Ibisweibchens herausschnitt. Dennoch hat

man sich trotz Allem dem fur berechligt gehallen, raeine „\nsichf' zu be-

streilen! Warum? Nun: weil ,,die Eier des heiligen Ibisses wirklich eine grosse

Aehnlichkeit mit denen des Lofflers fPlatalenj zeigen; so, dass man desshalb

meint, sie wiirden jedenfalls dieser Platalea iemiirostris angehoren mils-

sen"!! — Doch will ich darauf jetzl hier nichl ueiler eingehen.
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chen Kuckuksweibchens erhalten hatte. Welchem Vogel konnlen sie

nun aber angehoren ? Kraheneier sind es niclit; folglich miissen es die

Eier eines anderen Vogels sein. Aber welclier andere , ausser dem Hii-

her-Kuckuke, legt denn in Nord-Ost-Afrika seine Eier in ftemde Nester?

Keiner! —
Vielen Sammlern wiirden gewiss diese SchlUsse sclion liinreichend

gewesen sein , um ohne Weiteres einen Kuckuk fiir den Erzeuger der

gemeinten Eier zu liallen. Und da ini Nordosten von Africa nur noch

Ein iilniliclier Vogel, der Centropus senegalensis , lebt, dessen Fort-

pflanzung jedoch sclion bekaunt war: so wiirde Jedermann sogleich auf

den Strausskuckuk geralhen liaben.

Nun koinmen hier aber noch zwei andere Thatsachen hinzu, Zuerst

namlicii die: dass ein Strausskuckuk in ein Krahennest flog, laugere

Zeit in deraselben verweilte, sich also jedenfalls Etwasdarin zu schaffen

machle und nun ich sofort nachlier in diesem Nesle zwei, auf den

erslen Blick als fremdartig ins Auge fallende Eier fand; zweitens:

dass ich spaterhin einen jungen Kuckuk dieser Art, vvelcher von Kra-

hen ernahrt und vertheidigt wurde , erlegte. Dass in jenem einen Neste

sich zwei Kuckukseier vorfanden, (wahrend in dem anderen bloss Ein

solches vorhanden war,) und dass in jenem eines der Kraheneier zertriim-

mert war: diess Ihut hier offenbar Nichts zur Sache. Am wenigsten kann

es die erfahrungsmiissige AVahrheit, die Beobachtung selbst, unistossen.

Es bleibt mir daher nur noch iibrig, die von Hrn. Dr. Gloger
gestellte Frage iiber die mehr oder vveniger ausschliessliche Benutzung

der Krahennester von Seiten des Strausskuckuks nach Moglichkeit zu be-

antworten: da ich den, von diesem Gelehrlen in seiner Abhandlung aufge-

stellten Ansichten und Griinden durchaus Nichts hinzufugen kann.

Es handelt sich namlich darum: ob Cue. gkmdarius wirklich stets

nur Kriihen dazu wahlen moge, um seine Jungen erziehen zu lassen?

Ich will aber durchaus nicht behaupten , dass der Strausskuckuk

einzig und allein bloss in Krahennester lege : obgleich ich nur in diesen

seine Eier gefunden habe. Denn Letzteres ware am Ende schon daraus

zu erkliiren, dass ich nur eben die Nester der Krahen besteigen liess,

deren ich ansichtig wurde, und fast gar keine andere Nester wahrend

des Friihjahres aulfand. Allein in welche andere Nester ausserdem sollte

der Vogel seine Eier legen? Elslern und Haher, oder sonst ihnen

ahnliche Vijgel brijten, wie auch schon Hr. Dr. Gl. selbst anfiihrt, in

Aegypten nicht. In die Nester von Turleltaubchen legt der Strauss-

kuckuk sicher nicht, und in die von Ziegenmelkern (z. B. Caprimul-
gtis isabellinus) wahrscheinlich cbenfalls nicht. Sonst aber kenne ich,

wenn man analog den PBegeallern des Cuculus canorus weitere SchlUsse

machen will , nur wenige Vogel in Aegypten , in deren Nester ein

Kuckuk legen wiirde. Es wiiren ctwa Laniiis personalus , Ixos ob-
scurus, und mehrere Si/hia-Arten. Von den Eiern aller dieser

ViJgel weichen aber die des Cnc. glandarius in Grosse und Farbe
weit mehr ab, als von denen der Kriihen. Itn Sudahn mag es dem
Strausskuckuk viel leichter werden , seine Eier unterzubringen , als in

dem, an nislenden Species armen Aegypten. Alf. Brehm.
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Ornithologen - Versaiiiiiiliiiiic.

Die diessmalige Jahresversamnilung der deiilschen Ornillio-

logen-Gesellschaft wird in den Tagen vom 17 — 20. Juli d. J. zu Gotha
abgehalten werden, Sie beginnt am

Montage, den 17. Juli, Abends;

mit einer einleilenden Vorversammluiig, welcbe nacli Anordnung des Ilerrn

Local-Gescliiiflsfulirers, Dr. A. Hel I ma nn , im Gastliofe ziini „Deutsclien
Hofe" abgelialteii werden wird. Ebenda vverden auch die, zur Versamra-

lung kommenden Tlieilnebmer Unterkommen finden.

Der Unlerzeichnete beabsichtigt , bald nach der bevorstehenden Jabres-

versammlung eines der Hefle des „Journales fur Ornithologie" als Erin-
ne rungs scb ri ft , in sonst iibnlicher Weise wie die gegenwartige, so

rasch als tbunlich erscbeinen zu lassen und in dasselbe . ausser dem Be-

richte nebst Beilagen zu dieseni, nacb Maassgabe des Raumes auch weitere

dafar bestimmle Reitrage aufzunebmen.

Berlin, im Marz 1854. Der Herausgeber.

I u li a 1 1.

"Vorvwort. Von Hof-Kalh Prof. Dr. L. Reiciienbach. Seit«

Berlclit iiber die VII. Jahresversamnilung; der deul-

sclien Ornitliologeii-(Jesellst'Iiaft. Vom Herausgeber 1

Auhang zii vorstehendem Bericlite:
1. Einleitende Ansprache. Von Pastor AV. Thienemann 20
2. Das grosse conimercielle Etablissement der (iebriider Verreaux fiir Na-

turkunde, in Paris. Von llofrath Prof- Dr. L. R eicli cnbach . . . 22
3. Bemerkungen iiber den Federwechsel und das Sich-Ausiiirben des Ge-

Beders. Von Pastor L. Brebm 24

4. Ueber ClangiUa mergoides Kjiirb. , als wahre , unverkennbare Tauch-
ente. Von Dr. N. Kjarb oiling 29

5. Eine Reise nach dem Banate. Von Anton Fritsch . , 33

6. Die Bedeutung und Slellung des Sirigops habroptilus im Systeme. Von
Hofralh Prof. Dr. L. Reichenbach 38

7. Beobachtungen iiber die schwirrenden Rohrsiinger: Snt. ioctistelh, f!u~

vialilis und Cat. luscinioides. Von Graf Casimir Wodzicki ... 41

8. Zur Fortpflanzuugsgeschichte des Kuckuks. Von (iraf C. Wodzicki . 5t*

9. Ueber den Eierstock und die Forlpflanzung des Kuckuks. (Hierzu Taf.

IV, Fig. 4, 5.) Von Pastor G. W. TIi i en e ni ann 54

10. Uebersicht der europ. PieperAnthus Bechst. Von Pastor H. Zander 60
11. Das Abiuidern der Muscicapa parva Bechsl. Von Graf (^Wodzicki 65

Original- Aiif^atze :

1. Enie Varietat des Schrei-Adlers, f'ako naevius Lin. (Ilierzu Taf. IV,

Fig. 1.) Von Geh. Rath Prof Dr. H. Li cli te nsl ei n •
. 69

2. Revision der Gattung Fulicn Lin. Von Dr. G. Harllaub .... 73

3. Die Gallung Hypolais, Gartensanger. Von E. F. v. Homey er . . 89

4. Zur Fortpflanzuugsgeschichte einiger Viigel Nord-Ost-Alrica's. (Hienn
Taf IV, Fig. 2, 3.) Von Alfred Edmund Brehm 93

o. Ueber Fiiho ferox S. G. (imelin's. Von Dr. L. Thienemann . . 105

6. Die Federbedeckung der S/rix passerina. Von Dr. A. Hellmann . 108

7. Meine Nachligallen. Von Pastor W. Passler 113

8. Zur Erlauteruug der Eiertafel. iVach Miltheilungen von Biideker, L.

Brehm und A. Brehni. (Hierzu Taf. V.) Vom Herausgeber . . . 116

Besondere BeilaKe: Aufziihiung der Colibris oder Truchilideen; ihre

Verwandschafl und Synonyniik. Von Hofr. Dr. Ludw. Reichenbach.
S. 1-24.
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