
85

nnn eilte das kleine Reptil, frisch und gesund, der nachsten Dorn-

becke zu.

Mir ist, I was freilich wenig besagen will,) von einem solcheo

Kampfe noch kein Beispiel vorgekommen, weder in praxi, noch in den

Annalen der Ornilhologie, so wait ich diese kenne. Darum babe ich

denn auch nicht saumen wollen, dieses Factum zur olTenllichen Kennl-

niss zu bringen.

Dijrfle ich mir iiber dasselbe ein Urtheil eriauben, so wiirde icb

vermuthen: der Wiirger, — ein vielleicht noch junger und mithin zu

unerfahrener Vogel, - babe, seinen Kraflen allzu sehr vertrauend, die

Eidechse zuerst angegrifTen, sei aber von ihr dann auf die vorbesagle

Weise am Schnabel gepackl und hierdurch kampfunfahig gemacht worden.

Salvis quidem melioribus.

Kleinwallsladt, am 28. Sept. 1855. C. E. Diezel.

Nachschrifl. Nicht sowohl ein „melius^ zur Erklarung des

Vorfalles, als vielmehr ein die Tauschung des Vogels erleichterndes

,accidens'' oder ^coincidens" mochte vielleicht in der Annahme liegen:

dass der Wiirger die, halb im Grase oder Moose versteckte Eidechse

nicht vollstiindig, sondern bloss theilweise gesehen habe; also nur elwa

den, meist braunlichen Kopf derselben, ihren griinlichen Riicken, oder

dergl. Diess wiirde ihr dann, zumal wenn sie sich bewegte, bei dem

sanflen Glanze ihrer Schuppen um so mehr den Anschein gegeben

haben, als ware sie nur einer jener grossen , braunlichen oder griin-

lichen ond schwach metallisch-glanzenden Laufkiifer aus den Gatlungen

Calosoma , Carabtis und Cicindela, deren Verfolgung die Wiirger-

(Lanius-JAden sich besonders angelegen sein lassen. Dr. Gloger.

Noch ein Wort iiber das Schnnrren der Becassine.

Von

Pfarrer Job. Jackel

Oftmaligen freundlichen AulTorderungen des Hrn. Revierfdrsters

Diezel nachgebend, eriaube ich mir, Nachstehendes der OelTentlichkeit

zu tibergeben.

Die Ansicht, dass die Becassine den mackernden rc^p. schnurren-

den Ton mil den Slimmorganen *) hervorbringe . kniipfl an die iiralton

damonologlschen Vorslellungen an, wie sie bereils bei un.seren heidni-

•) Hhii hort ond liem uft „init <lcm Sfhimbcl". IJiis isi ein ungcschickler

Auxlruck Ocr 8torch kUppert, der Specbt trommelt mil doin .Sdmabcl.
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schen Vorfahren Glaobeiisarlikel waren , und ist somit die altere. Ihre

hauptsaehliclislen Verlreter sind Diibel, Bechslein, Dietrich aus

dem Winitell, Ziegler, hochgefeierte Namen. Dieser Ansiclit gegen-

iiber, welche wir die Bechstein'sche nennen wollen , steht die Nau-
mann'sche, welcher Graba, Jester, Diezel u. A. beipflichten,

gleichfalls Namen vom besten Klaiige. Sie behaupten, dass der in Rede

stehende Ton niit den Fliigeln hervorgebracht werde und nicht aus

der Kehle komme. Ich hatte gern einen Auszug aus den iiber diese

Streitfrage erwachsenen Akten vorausgeschickl . damit der verehrliche

Leser Alies in Kiirze hatte beisamnien finden konnen, was pro und

contra geltend gemacht worden isl. Dadurch wiirde aber gegenwarliger

Aufsatz einen fiir diese Zeitschrift zu grossen Umfang erhalten kaben.

Erwahnen muss ich aber, dass Hr. Dr. Louis Ziegler in seiner Feder-

wildjagd , S. 174, Naumann sagen lassl, jener Ton entstehe durch die

wirbeind schniirrende Bewegung der Schwanzfederspilzen. Dieses un-

verzeihiich unachtsame Excerpt ist bereits nachgedruckt zu iesen und

hat nicht verfehit, den Trelflichen da und dort in Misskredit zu bringen,

ja auch schon eine Conlroverse hervorgerufen. Doch nun wieder zur Sache.

Gleichsam vermitlelnd zwischen der Bechstein'sehen und Naumann'-

scheii Ansicht slehl die Theorie des Hrn. Controlleurs Carl Steinbren-

ner, nach welcher der einfache und dumpfe Begatlungslaut des Becas-

sinenmannchens vermittelst seiner Stimmorgane, die Tremulation in die-

sem Laute aber, die ihm die Aehnlichkeit mil dem Miickern verleihl,

mittelst der durch die gleichzeitigen Flugelschlage bewirkten Erschiit-

terungen des Lungenkastens hervorgebracht wird.

Der Haupteinwurf Steinbrenner's etc. gegen die Ansicht Naumann's

ist der, dass das Mackern, wurde es durch die Fliigel hervorgebracht,

nichl aus so grosser Enlfernung, wie diess der Fall ist, gehort werden

konne. Zur Hervorbringung dieser Laute mil den Fliigeln sei in Be-

riicksichtigung des dabei absolut nothwendigen Widerstandes der aus-

seren zci durchschneidenden Luft die Enlwickelung einer Kraft erfor-

derlich , welche die des Becassinenkdrpers selbst in ihrer hochsten

Spannung bei Weitem iibersteige. Der Ton wird, das ist wahr, iiber-

raschend weit gehort, wenn aber Ziegler behauplet, „oft gewiss Vier-

lelstunden weit^, so ist das nicht wahr, vielmehr ganz gewiss eine

Starke Hyperbel. Qui nimium probat, nihil probat. Der Raum einer

Vierlelstunde ist im vorliegenden Falle eine bedeutende Entfernung und

wird sich Jedermann leichl iiberzeugen kijnnen, dass das Schnurren auf

eine solche Weite unmoglich gehort werden kann Der nachste Briite-

platz der Becassinen hiesiger Gegeud ist von meinem Hause , welches
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am Rande des Dorfes den sumpfigen Wiesen zugekehrt liegl. hochslens

15 Minuten enlfernt, und habe ich in mancher lieblichen Mondnachl

heimkehrend genau auf die Entfernung geachlet, in welcher das eigen-

Ihiimliche Tonen verklang , ofters noch lange lauschend am offenen

Fenster geslanden und Irotz meines sehr scharfen Gehores nichts mehr

vernommen. Immerhin aber wird der Ton sehr weit geliort. Ein Ana-

logon desselben ist das Schnuiren der Spechte, welches gleiehfalls der

Ausdruck geschlechllicher Extase ist. Das weiliiiii lonende nPorrrrrr"

des Rolhspechles wird docli ganz beslimmt auf rein mechaniscliem Wege

hervorgebrachl. Stehl dieser kraflige Ton mil dem Volumen des Specht-

kdrpers in adaquatem Verlialtnisse? Gewiss nicht der klingende durre

Eichenzarken, an dem der sonderbare Musiker sitzl, das stille Welter,

bei welcliem allein er der Erwahlten seine Gefiihie vorlrommelt, die

Hohe, in welcher diess geschieht, und der hallende Hain, das ist es,

was den Ton also verstarkt, dass der Unerfahrene sicherlich nicht glau-

ben will, dass ein so lauter Ton von einem verhaltnissmassig so klei-

nen Vogel , als der Rothspecht ist, hervorgebracht warden kann. Die

Orte, an denen die Becassine schnurrt, sind die einsamen stillen Sumpf-

und Moorstrecken, die Zeit, zu der es geschieht, ist entweder die stille

Nacht, in der elwa noch der Kiebilz sein Qui vive? anruft, oder die

Morgan- und Abenddanimerung, dercn Schweigen von wenig thierischen

und menschlichen Lauten unterbrochen wird, oder der sonnenhelle Tag,

der in Becassinen-Gegenden auch ruhig genannt werden muss. Za

jeder Zeit sind also solche Bedingnisse gegeben, welche den Ton der

Sumpfschnepfe weilhin vernehmbar machen. Zudem erklint;! des selt-

samen Luflgauklers beriichtigtes Schnurran aus der Luft herab, ein Mo-
ment, welcher zur Verslarkung des Schalles das Meisle beitragt. Bei

dem Spechte deuten allcrdings innere und aussere Bildungsformen , der

robusle, sehnige Bau des ganzen Vogels, die osteologischen Verhalt-

nisse des starken Schadels mit seinen, eine Luxation der Unlerkiefer

erschwerenden, wohl eingelenklen Quadralknochen, der massive meissel-

artige Schnabel, die derbe Musculatur und endlich auch das Schulzorgan

gegen Quelschungen des Sehnerves, die von Dr. Ge mm i nge r **) im

hinlaren Sclerolicalsegment das Spcchtaugcs entdeckle Knochcnplalle,

auf bedeutende Kraflausserungen hin. An den Schwungfedern der zart

gebauten Becassine bemerkt man nun freilich nichts Aull'allendes, wor-

au« ein Causalncxus mil dem lauten Schnurrcn nur zu vermulhen ware.

Nach diesem Zugestiindnisse, das nicht zuriickgehalten werden durfle,

•) ZciUchr f. winBcnsehaftl. Zoologie; von C. Th, v. Sicbold und KuUil^er.

IV. Bd., 2. Heft, 1852, S. 21.'> (T.
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m()chte ich darauf hinweisen, dass ia dem fraglichen Tone nur der

Vokal aU", nie e.in „a- gehiirt wild und ein ganz ahnlicher Laul anf

mechaiiiscliem Wege enlstehl, wenn man an einen Slock Schwungfedern

von irgend welchen, nur niclit zu kleinen, Vogein bindet und mil die-

sem, ungefahr wie mil einem Sabel, kraflig gegen einen starken Luft-

zug haul. Tauscliend ahnlich wird der Tun, wenn man ein diinnes

Lineal oder eine Schleisse (Lichtspahn) an einen ellenlangen Bindfaden

befesligl und so das Lineal in der Luft reclit schnell Kreise beschrei-

ben lasst. Gegen die Beweiskraft des lelzleren E.xperimenles kann Hr.

Steinbrenner einwenden, dass die Becassine slalt Filigein weder Lineale

noch Lichtspahne, sondern eben nur Flcigel babe. Ich will aber nur

beweisen, dass ein dem Schnurren ganz, sogar tauschend ahnlicher heu-

leoder Ton auf eine und andere Weise raechanisch erzeugt werden

kann. Das sogenannte Mackern wurde nie anders, als bei der Procedur

des Absturzes, gewiss nicht einmal im Aufsleigen gehort, ein Umsland,

der ebenfalls fiir mechanlsche Hervorbringung des Tones spricht und

Bechstein gegeniiber von solchem Gewichle ist, dass Hr. Steinbrenner,

wie ich nicht zweifle, besonders hierdurch veranlassi wuide, seine Ver-

millelungstheorie aufzuslellen. Zur Begriindung derselben wendet er

unter Anderem ein , dass die Slimmorgane der damit begabten Thier-

mannchen vom Annaheren ihrer Begallungszeil an bis zu deren ganz-

lichen Verlauf zu ganz anderen markirleren Lauten , als in der Zwi-

schenzeit, qualificiren und letztere sehr haufig von ebenso ungewohn-

lichen excentrischen Bewegungen und Gesticulalionen begleitet werden,

dass die Becassine, gleich ihrer nahen Anverwandten, der Waldschnepfe,

die Bedingungen zur Hervorbringung starker (!) Kehllaule ohnehin be-

sitze , dass ein weileres hierzu nolhwendiges Element, die wahrend des

Aufsteigens in die sehr voluminosen Lungen aufgenommene atmospha-

rische Luft, im Ueberllusse vorhanden sei, die mannliche Becassine

ausser dem Mackern einen anderen Begaltungslaut nicht horen lasse und

demnach mit Recht gefragt werden musse, warum ihr von der Natur

als eine unerklarliche Ausnahme versagt geblieben sein sollle, in sol-

chen Momenlen von ihren vollzahlig vorhandenen Stimmmitteln Gebrauch

za machen, wo fast alle bewegenden Krafte des ganzen inneren Orga-

nismus mit kaum widerstehiicher Heftigkeit dazu drangen. Was die

markirleren Laute und die excentrischen Bewegungen anlangt, bin ich

einverstanden. Dass die Waldschnepfe starke Kehllaute hervorbringe,

finde ich in der Natur nichi begriindet. Alle ihre Tone sind entweder

rauh oder heiser gedampft, oder endlich hoch und scharf, keiner aber

ist weit horbar, was der Fall sein miisste , waren nur einzelne dersel-
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ben stark. Tiefe, dumpfe, aber kurze Laule bringl sie hervor, namlicfa auf

den Balzplalzen ihr Quarien, das mich immer lebhafl an Bauchredner

erinnerl hat, so selir kommt dieser Ton aus ihrem Innern heraus. Ihr

Piiilzen (Psieb, Pietz, Piiitz,) ist noch kiirzer, ein scharf markirler,

hochklingender Laut. In gleicher Weise sind auch die Stiinmen der

Scolopax major, gallintda und galUnago heiser, rauh, kurz und nichl

laut. Lelzlere hat noch, gleich der Waldschnepfe, einen hohen kurzen

Ton, der wie ^Sipp" klingt. INach Hrn. Steinbrenner's Erklarungsver-

such miisste, wenn icb ihn anders rechi verstehe, der eigentiiche Grund-

ton des Becassinen-Mannchens ein langgedehntes „Duhhhhhh'' sein; erst

die Erschiitterungen des Lungenkastens durch die Fliigelschlage sollen

daraus das mbgiicbsl schneil zu sprechende Tremulando ,,Dudududududu''

machen. Solch' langgehaltene Laute aber sind weder den Sumpf- noch

Waldschnepfen eigen

Wenn die Spechte im Friihjahre um ihre Weibchen werben und

kampfen , hort man von ihnen, nachdem sie sich lange genug laut

Echreiend umhergetrieben, ihr Schnurren. Die eilersiichtigen Mannchen

hangea sich, manchmal gar nicht weit von einander, an verschiedene

Zacken und trommeln
,

gleich jeneni sonderbaren Kautze, der sich bei

seiner Angebeten mit einem Standchen auf der Pauke besonders zu in-

sinuiren gedachte, ihren Waidschonen die heftige Brunst ihrer Gefiihle

vor; wobei sich jedes Mannchen zu bemiihen scheiiit, den schonsten

Wirbel zu schlagen, um den fatalen Nebenbuhler auszustechen. Der

kraflige Grunspecht, dessen anatomische resp. osleologische Verhallnisse

dieselben, wie bei den anderen Spechten, und zwar schwacher, als be'

dem Schwarzspechte, und weit starker, als bei den Rothspechlen sind'

jauchzt und lacht hoch obcn auf dem Baume seine Liebeslust aus voller

Kehle in den grijnen Forst hinein und Irommelt ganz allein unter sei-

neo Yerwandten nicht. Warum macht nun der Griinspecht, trotzdem

dass bei ihm die zum Schnurren erforderlichen Organc vollzahlig vor-

banden smd, eine unerklarliche Ausnahme , schreiet bloss und trommelt

nicht? Ich halte die Bemerkung hier nichl fiir iiborllussig, dass Bech-

tteia keinen Buntspccht hat schnurren horen , dagegen vom Griinspecht

behauplet, dass er diess Ihue, welchem die grossten deutschen Ornilho-

logen, Brchm und Naumann. auf das Enlschiedendsle widersprechen.

Ob bei dem Schopfer aller Dingu auch das Spriichworl „variatio de-

leclat" gilt, wciss ich nicht, gefae aber, dass in der Natur nicht Alles

ttber eineo Leist geschlagen ist.

Der Kdniglich Hannoversche Postsecretar W. A. E. Pralle zu

Celle hat am 24. Harz 1846, gegen Mittag, auf ganz freiem Hoore
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und zwar nach kurzem Zwischenraume zweimal , von einer fliegenden

Becassioe, die er etwa wahrend einer lialben Stunde beobachtete, den

ungefahr wie ,Jick-jack, jlck-jack klingenden Gesang und das Mackern

lu gleicher Zeit vernommen, d. h. das Mackern begann schon, ehe das,

diesem sonst vorhergehende, Singen ganz beendigl war. Am 25. Marz

1851, ebenfalls gegen Mittag, fand er seine fiiihere Beobachtung auf

das Unzweifelhafleste bestatigt, indein er den Gesang wahrend des

mSckernden Schnurrens und auch noch nach demselben von einer und

derselben sich gaukeind umherlreibenden Becassine ununterbrochen ver-

nahm. Freilich, setzt er noch hinzu, sei das Mackern, da die doppelte

Verrichtung des SIngens und des krampfhaflen Starrens der Federn zu

gleicher Zeit vernommen worden, weniger laut und anhallend gewesen

als es sonst zu sein pflege, wenn der Gesang ihm vorhergehe, oder

wenn es ganz ohne diesen ertbne. (IVaumannia, 1852, S. 24 ff.) —
Alle Fehde hat ein Ende, und auch dieser Aufsatz, sobald das Hr.

Steinbrenner glaubt; ich kann mir aber leicht denken, dass er sagen

werde, diesen beiden Beobachlungen lagen oplische und andere Tau-

schungen zu Grunde. Ich an meinem Theile muss geslehen, dass ich,

so wenig als Naumann u. A., das Tik-lak, oder, wie man es sonst

versinnlichen will
, je in der Lufl gehorl babe und bisher noch immer

der Meinung bin, diess sei die weibliche Lockslimme. Herr Gadamer

in Trolle Lungby in Schweden , ein Gegner Bechstein's , halt das

„Gicko, gicko!" fur den wirklichen Balzlaut der Becassine, den sie aus

der Kehle, doch — seines Wissens — nur auf der Erde sitzend von

sich giebl. Dieser Laut sei ein Liebesgesang oder Slandchen , theils

urn das Weibchen herzuzulocken, oder um es zu umgaukein, wobei das

Mannchen mit hangenden Fliigeln und ausgespreizlem Scliwanze umher-

stolziere, (Naumannia, 1853, S 411 IT.) Von einem sehr erfahrenen

liichtigen Jager, der in der hiesigen sehr Becassinen- reichen, friiher

in dieser Beziehung noch viel besseren Gegend seit mehr denn 40 Jah-

ren diese seine Lieblingsjagd treibt, bin ich auf das Bestimmteste ver-

sichert worden, dass ihm im Friihjahre auf der Suche mehrmals vor-

gekommen, dass Becassinen -Mannchen, nachdem sie vor ihm hinaus-

gefahren, im Fluge ihr Tik-tak etc.! hijren liessen, sich dann hoch

aufschwangen und schnurrlen, was er unter Verhallnissen beobachtel

habe, die eine Tauschung unmoglich gemacht halten. Aus diesem Allen

durfle wenigslens so viel mit hbchster Wahrscheinlichkeit hervor-

gehen, dass unser Vogel noch einen anderen Begattungslaut hat, als ibr

Schnurren.

Wurde ferner, so fahrl Hr. Steinbrenner weiter fort, selbst wenn die
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Fliigelkraft dieses Vogels ausreichend ware , der von dem Luftwider-

slande abliangige Laul auf eine dem mcnschlichen Ohre bemerkliche

Weise, sowohl in seiner Betonung, als in seiner Dauer zum Oefleren

variiren miissen? Es sind aber im Gegensalze jene stets gleich schal-

Unden Tone auch in ihrer Dauer gleich und in letzlerer Beziehung

der Zeit angemessen zu eraehten. welclie erforderlich sein mochte, um

die nach Maassgabe des Bediirfnisses slaltfindende Entleerung der luft-

gefiillten Respirationsgefasse vollig zu bewirken. Pralle hat (siehe

oben) eine solche Variation des Tones seibst und seiner Dauer bekannt

gemacht. Sei dem, wie ihm immer wolle, ich kehre Hrn. Steinbren-

ner's WalTe gegen ihn selbsl; denn ich bin der festen Ueberzeugung,

dass die besagte Gleichniassigkeit des Lautes einer der hauptsachlich-

slen Beweise gegen Bechstein und die Vermiltelungstheorie isl. Jedcr

Ornithologe weiss, welch' eine Verschiedenheit in den Locktonen der

Schnepfenvogel , sowohl der verschiedenen Individuen einer Art, als

auch eines und desselben Individuunis statlfindet. Gewohnlich sind es

feine NiianQen im Notensatz, (sit venia verbo,) oder die Slimme ist wie

belegt, oder flstulirt, wie bei eineni in das Stadium der Pubertal eintre-

tenden musicirenden Knaben, bald nach oben, bald nach untcn, letzteres

z. B. bei Totanus glottis, dem hellfarbigen Wasserlaufer. Bei Weitem

aufTallender wird dieses Variiren bei den Kuckuken und bei denjenigen Sing-

vogein, die man ihres Gesanges halber im Kafige zu halten pflegt. Hier

giebt es bedeutende Abweichungen von den normalen Lauten und resp.

sogenannten Waldgesangen, solch" erbarmliche Stiimper, dass es dem

gemeinen Manne und dem naclistbeslen Vogelliebhaber aulTallig wird.

Kame nun das Schnurren der Becassine aus der Kehle, so miisste es

nothwendiger Weise individuell, wenn auch nur fiir ein an feinere Un-

lerschiede gewbhnles Ohr wahmehmbar, variiren, und diess dann selbst-

versliindlich um so mehr, wenn die Tremulation durch die Erscliiitterung

des Lungenkastens entstiinde. Der Ton wird aber durch die Schwung-

federn hervorgebracht*) , und weil diese bei alien Becassinen vollkom-

men gleich gehildel sind, so ist auch in jedem Becassinen-Fliigelpaare

die instrumentalc Slimmutig, wenn ich fo sagen darf, iiberall ganz die-

selbe und muss der Ton bei den rapiden Flatlerstiirzen ebenfalls immer

der gleiche sein. Vergcssen wir hierbei nicht, dass die Sumpfschnepfe

nur bei heiterem Himmel, dagcgcn nicht bei Slurni uud Regen, nicht

bet Wind und dumpfcm Welter , also in der Hauptsache immer so

•) Der Vo(;cI hchifKSt init solitlifin Krii(tiiiilwunft(! fust ncnkrecht uhwiirts, dasR

die f^roHNen Schwiin^fcdem der aiibgrbrcitetcii, (ftillKcliHltcn«ii Kliigel in eine vibri-

renrl«, HtArk 7.iit<;rti<1e Bcwcgunfi; gerethen.
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ziemlich unter gleichen barometrischen Verhaltnissen ihre Evolutionen

macht und demnach die Schallwellen unserem Oiire immer denselben

Ton zulragen. Derselbe miisste nach dem Geseize, welches den Klang

der Glocken bei verschiedener Wilterung und Windrichtung gar sehr

verandert, anders lauten, wenn die Luft mil dicken Diinsten erfiillt ist,

anders bei stiirmischem , windigem Welter, als am lieileren Friihlings-

morgen oder Abend. Bei Feuchligkeit in der Luft, Regen oder nur

nebligtem Niederschlage wird aurh das Gefieder dieses Sumpfvogels

feucht und verliert die nothige Steifheil; die weiche Luft aber besitzt

nicht die zur Hervorbringung des Schnurrens erforderliche widerstands-

fahige Trockenheit. Bei starkem Wind wird das leichtgebaule GeschOpf

ein leichtes Spiel der Luftslromung und darum unterlasst es in diesen

Fallen seine Gaukeleien. Alles diess lauter Beweise gegen Bechstein

nnd Hrn. Steinbrenner.

Nach Leizterem wird ferner jeder wiilktihrliche aussergewohnliche

Kraftaufwand , z. B. bei dem Schlage und Slosse
,

gleichsam als Unler-

stiitzungsmittel, von einer ebenmassigen Luftauspressung begleitet, wei-

che, wie an activen Holzhauern , selbst auch an sich stark kratzenden

Hunden wahrgenommen werden konne, nicht selten in einen unwillkiihr-

lichen stohnenden Kehllaut iibergehe. Diese Beispiele werden zur Er-

klarung des Salzes beigebracht, dass sich wahrend des Absturzes der

Becassine die Lunge von der wahrend des Aufsehwingens eingcnomme-

nen Luft enlleeren miisse, und zuni Beweise, dass mil solcher Expala-

tion Kehllaute verbunden sein miissten. — Der Faike stosst ohne einen

Laut aus der Kehle, aber mit heftigem Sausen der Fliigel auf seine

Beute herab, und ich sah erst im letzten Herbste eine grosse Schaar

graner Reiher, unler denen sich ein prachlvoller Silberreiher befand,

aus bedeutender Hohe fast senkrecht. bald auf die rechte, bald auf die

linke Seite sich werfend , in einen grossen, vor Kurzem geslecklen

Weiher hiesiger Gegend einfallen, ohne etwas Anderes, als ein pfeifen-

des Sausen, wie von fallenden Sleinen, zn hoien. Dass faule Holz-

hauer bei jedem Hiebe, gleichsam Nachdrucks halber , einen Kreister

thun", wie man hierorts sagt, weiss ich wohl , aber ebenso gut auch,

dass das eine lacherliche Angewohnung ist, von der die meisten Holz-

hauer frei sind. Die Spechle fiihren bei ihrem Schnurren, Nahrung-

suchen und besonders bei dem Zimmern ihrer Nesthohlen ihre Schna-

belhiebe mif der ganzen Wucht des weit zuriickgebogenen Oberkorpers;

ich babe aber noch keinen dieser riistigen, befiederten Waldholzhauer

wahrend seiner Arbeit einen stohnenden Kehllaut hervorbringen horen.

Auch von Studenten konnte ich weder bei dem Stossen, noch bei dem
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Scfalagen, weder auf dem Fechtboden, wo zu leichtem Spiel die blanken

Waffen blitzen, noch auf der Mensur jeiien Holzhauerton vernehmen,

und von den sich kralzenden Hundeii glaube ich , dass ihre Kehllaute

lediglich Folge des durch das Kralzen entstehenden wohllhatigen Ge-

fiihles sind und Behagen ausdriicken.

Nach Herin Sleinbreiincr wild jeder einfacbe gedelinte Stimmlaut

tremulireiid (absatzweisei in demseiben Takte heivorgeslossen , in wel-

chem enlweder Schlage auf den Brustkaslen oder mit den Armen oder

Beinen aurh nur in die Lufl gefuhrl werden. Kraflige Flugelschlage

bei den Vdgeln miissten dieselbe Wiikung zu aussern im Stands sein;

demnach und weil die Tremulalion , das Mackernde im Laute der Be-

cassine, im gleiclien Takle mit deji gleichzeitigen Flugelschlagen statt-

linde, sei die Fulgeiung nicht sehr gewagt, dass diese Tremulalion durch

die Eischiillerung der Flugelschlage bewirkt werde. — Nehmen wir

einmal an, es sei so. Nun frage ich aber: Wenn Fliigelbewegungen

so kraftig sind , dass sie den Lungejikasten eines Vogels erschiittern,

miJssen dieselbeu alsdann nicht auch noch einen besonderen vernehm-

baren Ton hervorbringen? Niemajid wird das in Abrede stellen konnen,

der das Wuchteln der Kiebitze und Schwarzspechte, das pfeifende ^wich-

wichwich" der fliegenden Enlen , das bei slillem Wetter weit horbare

Schnurren in dem WellenDuge der Rothspechte. das Fludern oder Rau-

schen der Waldschnepfen bei dem Aufstelien (wubwubwub) und der-

gleichen kennt. Man wird mir die Grusse der Enteii, die lischbeinartigen

starrenden Sleuer- und harten Schwungfedern der grossen und kleinen

Spechte, den Rebhlihner-artigen Bau des Waldschnepfentliigels u. s. w.

entgegen balten. Darauf erwiedere ich, dass do h gewiss schon mancher

Jager auf dem Abendanstande auf Enten plotzlith iiber sich ein Sausen,

fast wie von einer Ente, vernommen, sich fertig gemacht, und zu seiner

Ueberraschung nur eine Becassine in seiner Nahe einfallen gesehen hat.

Auch wenn das Miinnchen nach beendigtem Schnurren zu seinem Weib-

chen niederschiesst, liisst es ein Sausen, gleich eineni fallenden Steine,

hdren. Dabei sind die Fliigel angezogen. Um wie viel mehr muss also

bei den rapiden Flatlersturzen, die das Tremulando hervorzubringen im

Slande sein sollcn und einen Vogel, dessen zweites Element die Luft,

desten Lust das Gaukelii isl , wirklich ermiiden"), ein unmitlelbarer

selbsteigener Ton von deii vibrirenden Schwungfedern erzeugl und ge-

bOrt werden? Hierinnen liegt das Hauplargumcnt gegen Bechstein und

die SleJDbrennersche Theorie. Nach Beiden sind die Fliigelschwingungen

•) Aiifun);8 orfolifcn ilic Aljslurac in Puuscu mjii ti I'is B, ipiitcr von 20 Ijis

ib Sekiinden (Naumann).
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ganz tonlos, was nichl sein kann; Herr Steinbrenner statuirt nur eine

Einwirkung auf deu Kehlton. Die etwaige Behauptung, dass man den

von mir urgirten unmittelbaren Laut der Schwiiigen nur nichl hore,

reicht nichl aus. Die Naumannsche Ansicht ist am schlagendsten fak-

lisch bewiesen , sobald sich Pralies VerblFentlichung unwiderieglich be-

slaligl, was noch erforderlich sein diirfte. leh bin weit enlfernl, iiber

dieseibe absprechen zu wollen, habe es aber vorgezogen, die Wider-

legung der Gegner Naumanns mil eigenen WalTen zu versuchen Ich

bemerke nur noch, dass der Sleinbrennerschen BeanlworUing der Frage,

warum die Becassine das Schnurren (Mackern) niemals am Boden, son-

dern nur aus der Luft erschalien liisst, alie Anhiinger Naumanns, nur

von andern Gesichtspunkten aus, beislimmen, die Erkiarung aber iiber

die erolische Bedeutung des welblichen Djibil, endlich die Satze, dass

sich in dem sogenannlen Mackern die geschlechlliche Exlase des Vogeis

zu erkennen gibl, diese die ganze animale Yilalilal desselben bis zu

ihrer hochsten Polenz sleigerl und ihn zu aussergewohnlicher unglaub-

licher Thiiligkeit und Leistungsfahigkeil geschickt macht, unbedingl unter-

Echreiben.

Zweifler und verschiedene Meinungen wird es in vorwiirfiger An-

gelegenheit so lange geben , als voii uns bleierncn Vogeln nichl jeder

unglaubige Thomas aus dem Jiigerstande und der loblichen Ornilhologen-

Zunfl mil einer Becassine in dem freien Luflraume auf- und abschwe-

ben und in nachsler Nahe zusehen kann, wie sie es bei dem Lustspiele

niachl, dessen ersten Akl nach Naumanns Behauptung Jedermann, der

sich darum bemiihen und die Augen aufthuii will , deutlich genug zu

beobachlen im Slande isl. dessen letzler Akl, ungesehen vom Spaher,

hinler den griinen Coulissen der Sumpfgraser etc. spiell.

Wie welt es mir gelungen, Naumanns Ansicht gegen alte und neue

Einwiirfe zu begriinden, niogen die sebr verehrlichen Lcser entscheiden,

Herrn Steinbrenner aber danke ich verbindlichsl (iir die mir durch

ieine Arbeit gewordene Anregung.

Opinionum commenla delel dies, naturae judicia confirmat.

Neuhaus bei Eriaiigen, am 3. Marz 1855.

Anaet' ruflcollit Pull, in derGefangenschaft. — Diese

fiir Europa. wenigslens fur dessen westliche Halfte . so iiberaus sellene

Erscheinung, scheint auf ihren herbslllchen Wanderungen aus den hohen

Polargegenden von Europa und Asien um ihre siidlicben Meeresgeslade

aufzusuchen , nicht sellen oder vielleichl auch sehr regelmassig selbsl

bis in die Mitte der slavischen Staalen gen Weslen sich auszubreiten.

1
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