
Moclite es doch bald wieder allgemein so werden; und zwar niclit

bloss in Betreff der Staare allein! —
Sonst werden und konneu die immer steigenden Klagen iiber

Ungeziel'er-Scliaden audi nie aulhoien.

Berlin, d. 18. Febniar 1853.

Beschreibnng n. Naturgeschichte des kleinen weisskehligen

Fiiegenfangers, Muscicapa minnta H. et S.

Von

Dr. W. Schilling.

Ich traf diesen kleinen Fliegenfanger zum ersten Male schon im

Jalire 1^30, den l.Juni, in einem nahe bei Greifswald gelegenen Laub-
liolze. Durch seinen ganz eigentliiimlichen Gesang und Lockfon fiel er

mir, da ich zuvor weder ihn selbst, noch aueh die, ihm sehr nahe sle-

hende JJuscicapa parva zu beobachten Gelcgenheit halle , sogleich

auf: ungeachtet der vielen sich daselbst aufhaltenden Sanger, welche

sich wahrend meiner Anvvesenheit gleichfalls in den mannigfaltigsten Tonen
horen liessen. Als ich dann nach niehrstundiger Beobachlung diesen
Vogel, so wie am folgcnden Tage noch ein zwei tes Exemplar,
(gleichfalls ein Miinnchen,) in derselben Gegend erlegt hatte, glaubte

ich, Ale iMuscicapa parva Bechst. als zwei- oder dreijahrigen Vogel
vor mir zu sehen. Ich war demnach sehr erfreut, diesen, damals noch

sehr wcnig gekannten Fliegenfanger nun auch so weit nordlich gefunden

und beobachtet zu haben, also denselben in unsere, bereits ohnehin

sehr interessante Fauna einfiihren zu konnen.

Die, in verschiedener Entwicklung bclindlichen Federkleider der

gemeinten bciden Exemplarc , so wie der sehr ausdrucksvolle Lockton

und Gesang derselben , erregten schon damals meine ganze Aufmerk-
samkeit. Diese wurde Indess noch gesteigert , als ich beim Abbalgen
jencs am erslen Juni erleglen Exemplares ganz harte Knochen fand,

welche sichllich einen sehr alien A'ogel bekundelen: wahrend dieselben

bei dem zweilen, am 2. Juni erleglen Individuum zwar etwasweni-
ger hart waren, hierin aber nur ganz wohl dem Gelieder ent-

gpracfaen, welches hier auf einen jijngeren Vogel hindeulele.

Noch in der ersten Hiilfte desselben Monals, den 10. Juni 1830,

fand Ich dann in demselbcn Walde
, Jedoch in dem alleslen Bnchen-

beslande, ein singendes Miinnchen der wirklichen Muscicapa parva,
mil braunrolher, oder besser rostrothlicher Kehle und mil graublaulicher

Einfassung derselben. Das Belragen dieses Mannchens, ebenso wie sein

Gesang, waren aber nichl wenig verse hieden von denen jener

beiden friiheren, am 1. und 2. Juni erleglen Miinnchen mil weisser, nur

mehr oder wenigcr gelblich angellogener Kehle. Es zeigle sich

,

wie ich diess auch spiiler an mehreren Individuen derselben Art beo-
bachtetc, — bei Weilem nichl so bcweglich , wie der weisskehlige

Journ. I Ornilli., I. J>hr(., Wii. 9
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Fliegcnl'anger, also meine gegenwartige Muscicapa minuta. Denn
obschon es selbst wiihiend ties Gesanges, (welchen es dann unterbrach,)

so wie in den liUervalleii desselbcn, von seinem jeweiligen Standpunkte,

den hoheren und niedrigen f reien Zweigen hoher Baunie, nach lierum-

schwarmenden Insekten llog: so kehrle es doch sogleich auf die be-
vorzugle Siclle zuriick, und vervveiite so stundenlang an derselben, in

niehr oder weniger aufgerichter Slellung ruhig singend, oder den Lock-

ton krilck kriick ausrufend. Trolz melirlagigem Suchen und Beobach-

ten dieses Mannchens vermochte icli weder ein Weibchen, noch die

geholfte Briitestelle zu entdecken. Dalier entschloss ich mich endlicli, das-

selbe, da es diese Gegend des Waldes lange Zeit niclit mehr verlassen

lialle, zu eriegen. Beim Ausstopfen fand ich nach sorgfalliger Unter-

suchung, dass seine Knochen kaum die Harte jener des, am 1. Juni

erieglen alien Vogcls mil weisscr Kehle hatten: obgleich Schnabel und

Fiisse eine braunschwarze Farbung zeigten.

Am 15. Juli desselben Jahres war ich endlich so gliicklich, wieder

ein Parchen weisskehliger Fliegenfanger, (Muse, minuta,) und zwar mil

ihren bereils ausgellogenen Jungen, in eineni Flecke Miltelwald von

gemischtem Laubholze, und zwar ini jungen Aufschlage, zu fmden

:

indeni sie ebenso durch den angstlichen Locklon der Allen, wie durch

das zirpende Antworten der Jungen, sich mir sogleich bemerklich machten.

Der Locklon der Allen war ein nichl sehr laules Rick Rick Rick,

welches ich schon bei den beiden fruher (am 1. und 2. Juni) erieglen

Mannchen, jedoch lauler, vernonimen halle: ebenso, wie ich einen sonst

sihnlichen Ruf, der aber gezogener und wie Kriick klang, von jenem

rolhkehligen Fliegenfanger (M. jiarva) , welchen ich spaler schoss,

gehort halle. Ich eriegle an diesem Tags noch das alte Mannchen;

desgleichen ein junges Weibchen, welches das graubraun gefleckte

Neslkleid Irug. Nach diesen beiden glucklichen Schiissen war es mir

aber leider, Irolz allem Suchen und Lauschen , unmoglich , die iibrigen

Jungen, oder das alle sie fiihrende Weibchen, in dem sehr dichlera

Unlerholzo an diesem Tage wieder zu Gesichle zu bekommen. Denn

sehr vorsichliger Weise liess die besorgle Mutter nur dann und wana
ein leises „Sirr" horen, welches die Jungen dann ihrerseils, obwohl

nur sellen, mil einem kaum hurbarem ,,Zir" beantworteten. Da namlich

iuzwisclien die Nacht einbrach , so musste ich fiir diesen Tag meine

Beobachtungen abbrcchen. Bis zum 20. Juli fand ich keine Spur mehr
von den librig gebliebenen Familiengliedern: obgleich ich doch jenen

Ort noch taglicli besuchte. An diesem Tage endlich, wo ich schon vom
Morgen an die ganze Gegend mil grijsster Aufmerksamkeil durchschli-

chen halle , und nun spat Nachmittags wieder nach der Slelle zuruck-

kehrle, wo ich die ganze Brut am 16. zuersl gelroffen halle, vernahm

ich, nachdem ich mich geduldig mehr als eine Stunde lang ruhig ver-

halten halle , von dem Weibchen dann und wann sein mir bekannles,

nur sehr leise ausgestossenes Riick ; und zwar slets erst nach langen

Zwischenraumen ertonend. Da ich mich noch fortwahrend sehr ruhig

verhielt: so crblickle ich bald, nichl eben fern von mir, die besorgle

Altc, von Zeil zu Zeit nach fliegenden Insekten baseband, welche sie
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dann iliren, ganz still im diclileslen Laube des Bucheiiaufschlages har-

renden Jungen zulrug. Nur zuweileii liess eines der Jungen sein arg-

loses .,si .vi-' horen. Da niir sehr daran gelegen war, in den Besitz

noch einiger Jungen zu kommen: so versuclite icli, micii ilinen so leise

wie moglich zu naliern. Aber kauin war ich in Bewegung, so stiess

die Muller sogleich einige Male, rasch auf einander folgend, ihr war-
nendes laules «sirr sirr» aus : worauf sicli die Jungen sofort Avieder

langere Zeit still verhielten.

Dennoch gelang es mir, noch zwei Junge, Manncjien und Weib-
chen, so wie audi die Mutter selbst, zu schiessen. Ja, Ich wiirde,

nachdem es mir gegliickt war, lelzlere zu erheuten, vielleicht auch noch

die iibrigen beiden von ihren gesammten 5 Jungen bekommen haben

:

wenn mir die vorgescliritlene Dunkelheit nicht ein Hinderniss geworden
ware, zu dessen Besiegung natiirlich selbst alle Vorsicht und Geduld

Nichts helfen konnle.

An dem alten Weibchcn, welches sich bereils stark in der Mauser

befand. machtc ich nun die inleressante Beobachlung. dass diese Art ein

eigenthiimliches Herbstkleid lial. welches vornehmlich an der Brust und

dem Unterleibe von lebhaft gelber Farbung ist. Auch das alte, bereits

am 15. Juli erlegte Miinnchen hatle schon einzelne neue Federkiele,

an welchen diese Farbe deutlich zu erkennen war. Diese Erscheinung

allein wird liinreicliend sein, urn die specifische Selbstiindigkeit der

Muscirapa mhiuta zu begriinden. Sie entspricht dem Umslande, dass

auch das Herbstkleid der Muse, parca Bechst. von diesem wohl

sehr verschieden ist. Zudem scheint mir die Mauser bei Muscicapa

parva spaler, als bei Muse, minuta , einzulreten; denn ich habe Miinn-

chen von crslerer Art sp:it im Juli geschossen , bei welchen sich noch

keine Spur von Mauserung zeigle.

So weit also der Thatbestand meiner Entdcckung von Muscicapa
minuta, welclicn so ausfijhrlith hier anzuliiliren ich fiir nothwendig hielt.

Und nun zum Vergleiche die Arlskcnnzeichen beider Yer-
wandten:

Muscicapa pnrva B e cli s I

.

Alter N" o i; e 1 , M:in[icli. und \\'ell)i'h.

Kchle ro.strotliiicli ,niit scliierer-

grauer EinTassung. Sclinabel und Ftisse

8chwar7.]jcli.

Klilgel oline weisse Alizeiclien.

Schwanzfedcrn, bi^ auf die vier inil-

l<elslen, voii der Wurzcl an his iiber die

Hlilfte ihrer Lliiige weiss.

Jiincerer Vogel, (zwei- und
dreijatiriger :)

Kelile wei.s^lichgrau mil ge!l)em An-
fluge, welclier lel/.lcrc jedocli an der
unteren Seite bcliarf begrcn/.l eriicheiut.

Scbnabe) und FubbC gelbbrauri.

Kliigc! und Scbwan/. wie jene der
• Iten Viigei.

iNestkleid nucli unlieliannl.

Muscicfipo minuta S c h i 11.

A! t e r Vo g e 1 , Hannch. und AVeibch.

Ke h 1 e und B r u s t w e is si ich, mil

blaugraucjn lirunde; der Schnabel und

die Fiisse si'bwar/lich.

Fliipei ohne weisse Abzcicheii.

Scb\%'an7.federn, nusser den vier niil-

lel.^ten, der Aiissenltaule der ersleri und
der liinenraltne der ^ie^len, von der

Wurzel an his iiber die llalfle weiss.

JiingererVogel, (/wei und drei-

jahlig:)

Kehle granweisslich mil gelblichem

Anfluj.'e, welcher an der uuleren Seite

ohne scliarfe Bcgrenzung ist.

Schnabel und Fiisse gelbhraun.

F'tugcl uiid Schwann wie jeiw it»r

alien Viigel.

iNeslMeid, wie Tolgt

:

9»
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Die Kehle graugelblicii , Brust und Bauch schwarzbraun gefleckt.

Scheitel, Nacken, Riicken und Fliigeldeckfedern graubraun, mit rost-

farbenen Flecken, Schnabel und Fiisse braunlichgelb. Fliigel und

Schwanz wie bei den Allen; bloss die erste Schwanzfeder mit weniger

Weiss verschen.

Das hochzeilliche Kleid dieses Fliegenfiingers hat, bei seiner An-
kunft im Mai, sowohl auf dem Scheitel, wie auf dem ganzen Riicken

und den Fliigeln einen roslbraunen Andug, der jedoch bald versehwin-

det: da nur die Federrander so gefarbt sind. Das Mausegrau, welches

darunler liegt, trilt alsdann reiner und sichtbarer hervor. So wird auch

das Blassgelb, welches nun an den unteren Theilen der jiingeren Vogel

noch vorhanden ist, durch Abstossen der Federn und durch Ausbleichen

ppaterhin matter und sparlicher.

Die Brust und der Bauch sind bei alien Vijgeln weisslich-grau

mit einem kaum benierkbaren gelblichen Schallen, welcher an den

Seitenfedern am deutlichslen erseheint, bald aber verschwindet: worauf

das Grauweiss reiner wird. Die After- und unteren Schwanzdeck-
federn sind weiss.

Maasse der ausgewachsenen Vogel:

Miinnchen: Lange 4" 11'" — 5" 2'". Breite 7" 9'" — 8"

2Vi"'- Die angelegten Fliigel 1" vor der Schwanzspilze endigcnd.

Weibchen: Lange 5"; Breite 7" 10'". Die angelegten Fliigel

pndigen 1" vor der Schwanzspilze.

Iris dunkelbraun. Augenlider schwarzbraun. Rachen gelblich.

Inner er Bau. Die Speiserohre ist diinnwandig; der Vormagen
drilsig, 3"' lang. Der Magcn hat eine platte, langlich runde Form, ist

von miissig slarken Muskeln umschlossen, und die innere starke Magen-
haut ist faltig. Der Darmkanal hat eine Lange von 4" 10"' bis zu 5",

beim Weibchen bis zu 6". Die Blinddiirme haben die Lange von I bis

1 'l."\ und hcichstens eine Weite von Vi"'-

Nab rung: Fliegen, Kaferchcn und kleine Raupcn.

Betragen. Dieser Fliegenliinger gchiirt weit mehr zu den vorsich-

tigeren und sclbst scheueren Vogein, ais zu den arglosen und zutrau-

lichen. So hat er hierin z. B. gar keine Aehnlichkeit mit den beiden

gewithnlichen Arten, der Muse, luctiiosa und Muse, grisula, welche

bekanntlich beide selbst ausser der Begattungszeit eine gewisse Zutrau-

lichkeit gegen Menschen zeigen. Wahrend seiner Begattungszeit flieht

zwar auch der gegenwiirlige vor einem sich ihm nahenden Menschen

so leicht nicht, wie ausser derselben; doch zeigt er noch wahrend der-

selben eine gewisse Vorsicht, sobald er bemerkt, dass man ihn beob-

achtet. Ja, das Weibchen bleibt iiberhaupl zu alien Zeiten furchtsam;

und man bekommt es daher nur iiusserst selten zu sehen. Der Vogel

isl hiernach der lebhafteste und beweglichste unter den Gattungsver-

wandlen, aber zugleich auch neidisch und beissig gegen alle kleineren

Vogel , und wohl am meislen gegen seines Gleichen. Mit der Muse,
parva verlragt er sich weniger, als mit der Sylvia sibilatrix und mit

anderen Sitngern. wenn sie in sein Revier kommen.
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Schon bei Sonnenaufgang, und bis tiach Sonnenuntergang, liisst das

Mannchen seinenGesang lioren. Derselbe hat so viel Eigeiilhiimliclies,

dass er mil dem keines anderen Vogels zu verwechseln ist: bloss den

von Muse, parva abgerechnet, bei wekher jedocli ein geubtes Ohr

bald genug einen wesentlichen Unlerschied gcgen den seinigcn enl-

decken wird. Doch muss ich benierken , dass derselbe freilich auch

bei den verschiedenen Iiidividiien ziemlicli abweichend ist, ja, dass ein

und dasselbe ihn wohl nach der jedesinaligen GefUhlsstimmung verlan-

gert Oder verkiirzt, und lauter oder schwacher horen liisst. Indess

wird man in demselben stels niehr Klang und Mannigfalligkeit linden,

als im Gesange der Muse, parva. Yor melireren Jahren, bei Gelegen-

heit einer ornithologischen Excursion nach einem grossen, vier Meilen

von hier (an der T rebel) gelegenen Buchcnwalde , hatle ich die

schone, einem Ornithologen wohl nur selten zu Theil werdende Gele-

genheit, in dieser Hinsicht zwei gleich eiliig singende Mannchen beider

Arlen mil einander, auf einem nur 300 Schrille langen Raume, zu hdren

und zu vergleichen. Dieser Gesang laulete bei einem alien Vogel, von

welchem ich denselben unler den vielen mir vorgekomnienen Fallen

am vollkonimensten horte, etwa so:

I.
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sie namentlich da. no an Gruppen lioher Bucheii junger, dicliter Auf-
sclilag von ungleiclier Holie grenzle. In lelztereii llUchlel sie gem bei

ungiinstiger Witlerung, zumal bei starkeni Winde. Wenn sie demnach
audi sicli vorzugsvveise gern an slillcn , abgelegencn Waldstellen auf-

halt, welche eben diese Bedingungen eiliiilen: so ist mir doch ein Fall

bekannt, wo sie gemeinschaftlicli niit Miisc parva ihren Aufenlhalt in

der Nahe einer Forsterwohnung hatte , die zwar vom Walde umschlos-

sen liegt, bei der aber dennoch grosser Verkehr war, als ich niich im
Jahre 1845 wahrend ilirer Zugzeil da befand. Hier sah ich damals

nichl weniger, als sechs Stuck von beiden Arten, auf einem Raume
von kaum 50 Fuss Liinge zugleicli. Es war diesclbe Stelle, wo ich

spaterhin, i. J. 1847, ein Piirchen von M. parna nistend land. Auch
liebt mimita solche Waldstellen, wo es gut gebahnte Holzwege giebt,

auf welche sie gern milunter herabgeht, uin laufende Insekten da zu

fangen. Ich habe sie oft bei dieser Beschafligung belauscht. Es liegt

hierin eine Eigenthiimlichkeit, die ich schon bei meiner erslen Bekannl-

schaft mit ihr (ini Jahre 1830) vorausselzte: da bei dem E.xemplare,

welches ich damals zuerst schoss, an den Fusssohien feslgetretene Erde
klebte; — ein Unistand, der niir so aufhel, dass ich ihn sogleich in

meinem Tagebuche annierkte. Wenn sie in der Nahe ihres Aufent-

haltes kleine Wassertilmpel, Regenpfiitzen in Fahrgeleisen u. dergl.

findcl : so benutzt sie dieselben gern zum Baden und beniisst sich dabei

so, dass sie es kaum noch vermag, dem nahestehenden Buchenaufschlage

zuzuflaltern. Ich fand einst eine gerade in dieseni Zuslande , die trotz

demselben, ehe noch ihr Gelieder wieder abgetrocknet war, zu meiner

Verwunderung schon eifrig wieder ihren Gesang anslinimte, und zwi-

schendurch ihren Lockton horen liess: wahrend sie inzwischen dann und

wann zur Abwechselung ihr Gcfieder locUerle und ordnete. Die Lust

zum Baden und die, auf der Erde nach Insekten zu suchen, — selbst

bei trockenem und schonem Welter, wo es doch gar nicht an fliegenden

Insekten zu mangeln pllegt, — hat sie iibrigens mit der M. parva
gemein. *) Denn auch die letztere habe ich eben so oft bei der Be-
friedigung dieser Triebe belauscht, und gefunden, dass die genannten

Lokaliliilen ihr gleichfalis als Aufenthaltsorte zusagen. Nur Ein Mai,

und zwar zu Anfange der Zugzeit, traf ich M. minuta in einem Nadel-

holze
,

(von Kiefern ,) wo sie gegen ihre sonstige Gewohnheit amsig

*) Schon der §anxe Aul'eiillinlt, nocli metir fiber die hier ge^childerlen Ziige

der Silteii und Lebensweise . erinnern ganz unverkennbar nicht minder an das
gevvohnliche Kot h k eh I che n , (Sylvia rubeculnj als Karbe und Zeichnung —
mit Ausnnhuie des weissbuuten Scliwanzes — diess namentlich bei den ,,roth-

kehligen", Ihun. Die von Bonaparte fiir HI. parva gebildele Galtung J^ry-

throsierna ist somit auch durch die charaUterislische Lebensweise natiirlich be-
griindet. In Oslindien und im Himalaya kominen nicht bloss einige der parva
sehr ahnliche, wo nicht identische, (hnciira (im,, rubecula Sws.) sondern auch
mehrcre, in andern Farben ge/.eichnele, aber generisch tibereinslinimende Arten
vcr- lijesen schliesst sicli die, dem Himalaya eigenlhiimhche Gatlung Dimorpba
Hodgs., welche gleichfalis durch mehrere Arlen \ ertrelen wird, sehr nahe an.

Wir besitzen milhin auch hier, wie in vielen andern l''iillen, in Europa nur ein-

zelne Repriisentanten einer ganzeu naturlichen Grnppe, als deren eigentliches

Vaterland Asien zu belrachlen ist. Uer llerausgeber.
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in den oberen Aeslen iniissig hoher Biiume heiumtlntterte: walir-

scheinlich , uni sich Insekten zu fangen; wobei sie aber weder Lock-
ton, noch Gesang lioren liess. (Sicber Beweis genug, dass sie sicli

daselbst nicht lioiniisch fiiblte.) Es war bei raulier, kiihler Willeiung

in der erslen Halite des Mai-Monals, wo ihr das allda miteingeschlos-

sene Nadelliolz melir Scbutz darbot, als das niiht woilab von da ge-
legene Laubholz. welches danials noch sehr bliilleiarm war.

Fortpf lanzung. Ich sah M. minuta in den Ictzten Tagcn des

Mai gepaart: indem sich beide Gatlen schon am liiulorte bel'anden nnd

liier den Nestbau begannen. Das Weibclien war dabei der lliatigsle

Theil und zeigle sich fast den ganzen Tag beschiifliget, Material zur

Neststelle zu tragen. Das Mannchen sah ich selten sich an diescr Ar-
beit betheiligen. Es hielt sich jedoch. als treuer VVachler, forlwalircnd

in der Nahe der Baustelle und liess lleissig seinen Gesang, vom friihcn

Morgen bis an den spaten Abend , vernehmen. Nicht etwa nur bei

ungewohnlichen Erscheinungen, — wenn es z. B. den Lauscher in der

Nahe gewahrte, wo es dann freilich immer der Fall war, — soiidern

haufig auch, wenn gar keine Veranlassnng dieser Art vorhanden schien,

unterliess es das Singen, urn statt seiner den Locklon „rick rick'- an-
zustimmen, der alsdann zuweilen eine Viertelstunde lang forterlunte.

Vielleicht geschah diess aus Besorgniss fiir das abwesende Weibchen,
Oder sonst aus einem, nur ihm selbst bekannten Grunde. Ermiidung
seiner Stimmwerkzeuge, oder sonstige Erschlaffung, schien wenigslens

die Ursache davon nicht zu sein : da es ja eben den Lockton mil gros-

ser Energie horen liess. Auch dieses Betragen des Mannchens beira

Nestbaue unlerscheidel die gegenwarlige Art wesentlich von M. parva,
Denn bei letzterer sah ich -das Mannchen in mehreren Fallen ebenso
beschaftiget bei dem Bauen des Nestes, wie das Weibchen: obgleich

es dann ebenfalls viel singt, wiewohl gerade in dieser Zeil stels weni-
ger, als vorher. Ihr Nest baut M. minuta gewohnlich auf nur niassig

liohe, aber zuweilen auch auf sehr hohe Buchen. Auf einer anderen

Baumart habe ich dasselbe bis jetzt nicht gefunden. Das erste enldeckte

ich auf einer massig hohen Buche: da, wo, etwas iiber der halben

liaumhohe , durch das Vertrocknen eines starken Astes eine Vcrtiefung

im Ilauptstanime enlslanden war, in welche sich das Neslchen einge-
bauet land. Ich entdeckle dasselbe jedoch leider erst, als die Jungen
bereils aus den Eiern geschlupft waren. Es gelang mir sogar nicht

eininal, durch Aullinden eines Sluckchens Eischale meine Neugier hin-

sichtlich der Farbc und sonstigen Beschallenheit der Eicr zu befrie-

dicen. — Das zwcite Nest fand ich erst C Jahre nach obiger Enl-
deckuiig selbst. ungeachtel der alljahrlich wiederbolten sorgfalligslen

Nathlorschung. Denn jeder Beobachter weiss ja, dass gewijlmlich das

Aufliiiden des Nestes vor dem Ausscliliipl'en der Jungen aus den Eiern

bei sehr vielen kleinen Viigein im Grunde nur ein glucklicher Zufall

zu sein pflegl: weil sie in der Auswahl der Briiti'stelle so iiberaus vor-
sichlig zu Werke gehen. Ein solcher Zulall war es denn auch hier,

wclcher mir nach so langer Zcit endlich die erwunschte Gelegenheil

vcrschalTte, mindeHtcns den Bau des Nestes ziemlich vom Anfange an
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zu beobacliten. Eben desslialb aber fand ich niich natiirlich dann auch,
so lange diese Arbeit der Vogelchen wahrte, urn so bestimmler jeden
Morten schon vor Tagesanbruch in nieinem Versteck unfern des aus-
gewahlten Baumes ein, und machte von da aus die wohlbelohnenden
Beobaehlungen. Abermals konnte ich jedoch, za meinem giossen Ver-
drusse, die Eier selbst aus diesem Neste nicht erhalten: und zwar wegen
der Unnioglichkeit, den hohen, giallen Baum zu ersteigen. — Ja sogar
ein driltes Nest, welches ich zulelzt (im J. 184r9) enldeckte, erfullte

inir diesen Hauplwunsch noeh nicht: da ich dasselbe, ahnlich wie das

ersle, nicht friiher aulTand, als bis die Jungen bereits von den Alten

mit Fuller versorgt wurden. Indess konnte ich nun wenigstens das

Nest selbst genau untersuchen: da es sicii an gunstigerer Stelle, aufdem
abgebrochenen Gipfelstamme einer zweistiimmigen Buche , befand. Es
besland aus Moos, war inwendig niit wenigen Haaren ausgefUltert , und

kaum grosser, als das von M. jyarva, welches auch ziemlich aus dem-
selben Material besteht.

Die Jungen werden von den Alten, — welche ubrigens das Futter

liir sie meistens gerade nicht in der Nahe des Nestes suchen, sondern

aus den nahen Dickichten holen, — mit grossem Eifer gefultert und

nach dem Ausfliegen sogleich in das geschlossenste Unterholz gefUhrt.

— Von dieser Zeit ab nimmt der Vogel iiberhaupt ein sehr vorsich-

liges Betragen an. Er wird nun scheu und zuriickgezogen; und wan
hort kaum dann und wann einmal seinen Warnungsruf.

Die Ankunfts-Zeit dieses Fliegenfangers ist gewiihnlich die zweite

Halfle des Monats Mai. Sein Abzug im Herbsle lasst sich , bei seiner

grossen Zuriickgezogenheit nach der Briitezeit, nicht angeben. Ich be-

mcrkte ihn nur bis Ende Juli. Denn obgleich ich von da ab den ganzen

Monat August hindurch an den beliebleslen Stellen seines gewohnlichen

Aufenthalles mit grosser Sorgfalt nach ihm herumsuchte : so habe ich

doch bis jetzt weder dort, noch anderswo, nach dem Juli cine Spur

von ihm gefunden.

Als wir, der verslorbene Prof. Hornschuh und ich, im Jahre 1837
bei der Herausgabe unscres „Verzeichnisses der in Pommern vorkom-

menden Vogel'' diesen Fliegenfiinger als besondere Art aufstelllen, er-

wartcten wir zum voraus von vielen Seilcn her Einwijrfe gegen die

Selbstandigkeit derselben. Diese Erwartung hat sich denn auch mehr
oder weniger bestatiget. Sie hat uns jedoch schon desshalb um so

weniger uberraschen konnen, weil auch wir zunachst, bei der ersten Be-

kanntschaft mit diesem Thierchen, von der Ansicht ausgingen: dasselbe

mochte nur M. parva Bechst. in deren milllerem Allerszustunde sein,

also bcvor sie das hochzeitliche Gefieder mit rostrothlicher Kehle an-

gelegt hat.

Unser Grundsatz war aber: dass der Naturforscher seine Augen
vor wesentlichen , von der Nalur selbst dargebotenen Momenten, auch

weuu diese seiner vorgefassten Meinung enlgcgen sind , eben so wenig

verschliessen diirfe, wie er sich eriauben soil, unwesentliche Erschei-

nungen oder gar blosse Zufalligkeilen zu Gunsten seiner Ansichten zu
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deulen. Die Wahrlieit allein muss Uberall seine Gesetzgeberin sein.

Von dieseni Grundsalze ausgehend , und in Foige soldier, uns ,,weseiil-

lich" scheinenden ,,Momente ," sahen wir liier nach Verlauf mehr-

jaliriger Beobachtung beider Vogel uns gedrungen, unsere M. minuta

als eiue von M. parva Bechst. verschiedene Art aufzustellen.

Die Eigenlliiimliclikeiten der unserigen (M. minuta) sind, wie

vorslehend gezeigt: Ii dass ihrGesaiig iiinger und lebli after ist,

als der von M. parva; 2) dass in ihrem Betragen mehr Leben-
digkeit und Sclilaulieit licrrscht, als bei M. parva Bechst.;

3) dass ihre Knochen bei alten Vogein dieselbe Harte
zeigen, ja zuweilen , walirscheinlich bei sehr alten Individuen, noch

hiirter sind, als jene der rostrolhkehligen Exeniplare von M. parva
Bechst.; 4) dass endlich den ganz alien Vogein der i1/. minuta^.S.

der gelbe Anllug an der Kehle und den Seiten im hochzeitlichen Kleide

mangelt , welchen audi brullaliige Vogel mittleren Alters in dieseni

Kleide mehr oder weniger, je naeh dem rclativen Alter und zwar bei

beiden Arten, (M. porta und M. minuta,) slets besitzen.

In Betrachl des letzteren Uiiislandes wiirde man also mehrere

Jugendkleider bei M.parva Bechst. voraussetzen iniissen : wenn man

unseren Vogel bloss fiir einen jiingeren Allerszusland von ihr halten

wollte, bevor sie das hochzeitliche KIcid, mit rostrother Kehle und scharfer

farbiger Einfassung derselben, erhalt. Nanilich: man wiirde in solchem

Falle gezwungen sein, das alte Thier von M. minuta, oline gelben

Anllug am hochzeitlichen Kleide, etwa fur den jiingeren Vogel im

drittcn Jugendkleide (ausser dem Nestkleide) von M. parva
Bechst. zu halten. Gegen diese Annahme sprechen aber nach unserer

Mcinung die Hiirle der Knochen, die schwarze Farbe derFUsse und des

Schnabcls, und vor Alleni der v o 1 1 k o mm n ere Gesang. Denn letz-

lerer wiirde, analog dem Neslbaue, nach einem nothwendigen
Maturgesetze bei alleren Vogein slets vollkommner sein miissen, als

bei jiingern.

Weiteres iiber die Selbstandigkeit dieser Art zu erweisen, ist uns

zur Zeit nitht moglich gewesen. Fcrnere Beobachtungen allein ver-

mogen das Weitere aufzuhellen, um die etwaigen Zweifel zu losen.

Diejenigen aber, welche letztere noch hegen, mogen wenigstens

unseren gulen Willen, der Wissenschaft durch unsere Bemuhungen zu

niitzen, auch hierbei niclit verkennen. Denn selbst in dem Falle, wenn
cs sich wirklich erwiese , dass unsere M. minuta nur der jungere

Vogel von M parva Bechst. sci , (was uns nach unserer Beobach-

tung und den von uns gewissenhaft angefiihrten Thalsachen jedoch nicht

anndimbar hat erscheincn konnen:) so wtirden unbefangene Richter uns

wohl die Anerkennung nicht versagen wollen, dass wenigstens durch

diese unsere Beobachtungen ein nicht geringer Bcilrag zur Aulhellung

der Nalursescliichle einer, bishcr noch wenig gekannten Vogelart ge-

liefcrt wordeii sein diirfte.

Grcifbwald, im Juli 1852.
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