
271

Ueber Grnndsitze znr Benrtheilnng wirklicher Arten und

blosser Abandernngen.
Von

Dr. C. W. L. Gloger.

(Zweiter Vorlrag desselben am erslen Tage tier Versammlung deulscher Orni-

Ihulogen 7.11 Kutlien. am 3. Juni d. J.)

[Unler Verweisung auf meine „Vorbemerkung" zu dem vorstelien-

den „erslen" dieser Vortiiige in deren gegenwartiger, erweiterter Ge-

stalt iiabe ich hier nur das hinziizuselzen, dass, urn bei der Mannich-

faltigkejt der besprochenen Einzelnlieilen die Uebersiciit zu erleichlein,

ill der Bearbeitung fUr unser ^Journal" die besonderen, kleingedruckten

reberschrifteii zur Bezeiclinung der, sich dem Inhalte iiacli ergebenden

Abschnitle hinzugefiigt worderi sind. Sonst ist, trotz der bedeulendeii

Zusiitze, welche das Ganze , iiii Vergleiche zu der kiirzeren , hin und

wieder bloss andeutenden miindlichen Dariegung, hier erhallen hat, auch

die Form dieselbe geblieben. D. Herausg.]

(Wesen uinl Nut/.en eirtes stren'^ princi pie 1 1 e n Verfahreris iiberhaiipt.]

Die Anlworl auf die soeben geschehene Frage, wie man Prin-

cipieii iiberhaupt anzuwenden habe, pflege sich uberali schon von

selbst, d. h. aus den Principien selbsl, zu ergeben. So denn auch hier.

OITenbar sei aber die Frage auch gar nicht so ernsllich gemeinl, wie

sie anscheinend laule. Im Gegenlheile: sie sei gewiss nur in freundlich-

scherzhaftem Siiine und mil der Ueberzeugung geslelll worden, dass es

viel schwerer sei, dieselbe bloss mit Worten , als vielmehr gleich auch

mit der Thai zu beanlworlen. Denn wirkliili verhalle sich die Sache

hier, gliicklicherweise
,
gerade umgekehrl, wie zu seiner Zeit bei dem

bekannlen ,hic Khodus, hie salta!" Niimlich es werde slcls bei Weileni

leichler sein, an vorliegenden Exemplaren von zweil'elhallen Varielalen

oder Species die Anwendung der gemeinten Principien gleich selbst

Torzunehmen und sie folgerichtig durchzufiihren, als: mil kurzen Wor-

len so allgemcinhin zu sagen, wie die Sache iiberhaupt zu niachen sei.

Dagegen habe es durchaus keine Schwierigkeil, in dem ersteren

Falle sich selbst und Anderen jedesnial die Grtindc anzugeben, warum
dieeen Principien gemSss das Kinc I'lir eine gule Species, das Anilere

nur fUr eine Varietal zu halten sei. Vielmehr gehiire ein solches

Klarmachen da eben zur Sache. Denn alles Vcrl'ahren nach Principien,

und sein Gegensatz zu cineni principlosen , bestehc ja eben darln, dass

man bei ersterem sich iiberall der Griinde I'ijr das Eine, so wie gegen

das Andere bewussi sei , oder bewusst zu werden snchen iniisse , und

dass man sie nach beiden Seiten hin gegen uinander abwiige, um sich
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nach dem Uebergewichle derselben fiir eins von Beidem zu entscheiden.

Tlieorie und Praxis, also die Priiicipien an sich und deren Ati-

w en dung, miissen einander liier, wie uberall durchdr Ingen.

Erst Beides zusammen fUhre siclier zum Ziele. Dann aber konne man

sich haufig sogar, — wenn auch natiirlich bloss vorlaufig, — iiber

manclie bedeutende Liicken in dem positiven, erfalirungsmassigen Wissen

da, wo deren augenblicklicli noch vorlianden seien, mil recht guleni

Erfolge hinweghelfen. Nur diirfe man sich freilich definitiv eben so

wenig iiber solche ^Liicken" hinwegselzen, wie iiber Principien! Das

Erstere von Beidem glaube der Vorlragende selbst erst neuerlicb wieder

in der Frage iiber „Fuligula Homeyeri" bewiesen zu haben. Er sei

bekanntlich, im Gegensatze zu alien Anderen , vom ersten Augenblicke

an der Meinung gewesen, dass man sie „hochst wahrscheinlich'' bloss

fiir eine klimatische, siidlichere Varietal in hoherem Alter zu halten

habe : obgleich damals Uebergangsslufen zwischen ihr und der gewiihn-

lichen Fuligiila ferina wenigstens in Deutschland noch nichl bekannt

gewesen seien. Indess haben sich die Uebergange . als thalsachliche,

„erlahrungsmiissige'' Beweise gegen die vermeintliche specifische Ver-

schiedenheit der „F. Homeyeri^' von der gewohnlichen F. ferina, sehr

bald gelunden. Ja , sie seien in Siidfrankreich schon beschrieben ge-

wesen , ehe man sich bei uns zu der irrigen Meinung verleiten liess,

die erslere fiir eine Species, oder gar fiir einen Bastard zwischen F.

ferina und F. ni/roca anzusehen.

Dergleichen Falle seien daher wohl geeignet, zu zeigen, um wie-

viel eher man durch ein Verfahren nach richtigen Principien auch das

vvirklich Richtige Irelle, als durch ein willkiirliches, entweder principiell

verkehrtes, oder, wie man es hiiufig noch richtiger nennen konne, durch

ein gaiiz principloses. Irren, oder wenigstens in Zweifel bleiben, konne

man freilich nach Umstiinden zuweilen auch beijenem; besonders, wenn

eben das gegebene Material noch zii unvollstiindig sei. Durchschnittlich

werde es jedoch kaum in je Einem Falle unter zohn geschehen , dass

man sich lausche. Da aber sei es denn doch gewiss ein sehr viel ge-

ringeres Ungliick fur die Wissenschaft, hin und wieder vorlaufig Eine

gute Species zu Ubersehen, oder zu verkennen, und sie einstweilen fiir

eine blosse Varietal zu halten, als : neunmal blosse Varietalen als ver-

meintliche Species aufzuslellen ! Denn erstere bleibe ja doch in der

Natur immer, was sie eben sei; sie gehe durch unsere jeweilige falsche

Meinung iiber sie nicht aus der Wirklichkeit verloren, und werde mit-

hin auch fiir die Wissenschaft nicht verloren bleiben. Es komme also

wenig darauf an, dass man sie fiir's Erste nicht gerade ihrem vollen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



273

Werlhe nach auf den ornithologischen Raiiglisten stelien habe. Vei-

gessen aber werde man sie ja ohiieliin audi so niclil. Vielmehr sei

ihm, wie anderea Bekennerii seiner Principien eine reclit bezeichnende

Abanderung, (wie u a. diese „Ful. Homeyeri"} selir viel anziehender

und wissenschafllicli weilhvuller, als diei iieue, an sich aber gewohn-

liche, wenn auch sonsl gute Species, an welchen man dann eben weiter

Nichls lerne , als was man von Hunderten anderer her schon langsl

wisse. Eine schlechle Species dagegen werde man eigenliich niemals

ganz wieder ios: da man sie wobl sachlicli oder moralisch, aber leider

nicht auch historisch wieder todlmachen konne. Denn nach aller Wiihe-,

Zeit- und Papierverschwendung . welche es kosle, ihr thatsiichlich den

Garaus zu machen , habe man sie doch immerforl noch als nulzlosen

Ballast unter den Synonymen mit nachzuschleppen. Und bekanntlich

sei es mil 2 oder 3 so entstandenen „Synonymen" oft noch lange nicht

abgethan ; vielmehr sehe man gar nicht selten eine einzige, weit ver-

breitete und stark abiindernde wirkliche Species jetzt in ein halbes

Duzend solcher vermeinllichen ^Arten" zerrissen. Vor diesem Uebel

werde uns ftir die Folge nur eine sorgfaltige Anwendung richtiger all-

gemeiner Grundsatze bewahren, ebenso, wie sie uns jetzl von der

Menge schon vorhandener schlechter Arten befreien solle.

Principien seien die Leuchte auf dem Wege hierzu, wenn audi

freilich nicht der „Weg" selbst. Ohne sie aber tappe man auf's Ge-

rathewohl im Duiikeln herum; und es sei dann blosser Zulull, wenn

man zuwellen das Kichtige treffe. Mithin liege, wenn es milunter doch

geschehe , kein Verdienst darin ; denn man werde es durchschriittlidi

eben so gut IrelTen, wenn man das Fallen dor Wiirfel , das Ziihlen der

Kockknopfe, oder sonstwie das Loos dariiber enlscheiden lassen wolle.

Ja, man wiirde sogar auf diese Weise hiichsl wahrscheinlich bei Weilem

nicht so unendlich viel schlechte Arten bekommen haben, wie deren

I. B. Gould und mancher Andere dadurch geniaclit haben. dass sie

jede nur irgendwie ein wenig abvveichende Varietal haben zu einer Spe-

cies erhebcD wollen. Auch sei die Ornithologie der einzige Zweig der

Naturkunde, wo ein so verwirrendes Verfahren jetzt noch >i> vicll'ach

herrsche. In der Bolanik , so wie fast in Jedem anderen Theile der

Zuoiogic, besonders in der Enloinologie
,
(und nur elwa mil Ausnahme

der, sehr oft hoclist schwierigen Saugelhierkunde ,) sei man Uber diese

ganze Verirrung seit lange hinaus. Auch sei dicselbe anderswo nie in

dem Grade weil getrieben und noch wenigcr so gleldisum „grun(lsiilz-

lich" oder so .vorsalzlich" feslgehallen worden, wie Alanche es neuer-

liuh in der Uriiithologie gethan haben.

Jinni. r. O.uilb, IV liJi'H., Nr. Tt, IM lO.'ja. f

^
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Fiir letzlere glaiibe Rediier iibrigens die na turgemassf n Grund-
salze beieils in seiner erwalinlen Scliiift („das Abandern der VOgel

und Saugelliiere durch Einfluss des Klima's") nach den meisten Rich-

tungen bin senaii und speciell genug dargelegl zu haben. Dieselben

haben sich nun seit dein allgemeinhin bestaliget: oft sogar nach viel

weilerem Uml'ange, als er damals ihr Zuliert'en angenonimen und vor-

auszusetzen gewagl habe. Das zeige sich namentlich an den Arbeiten

der Herren v. Nordmann und v. Middendorff, die bei ihrer viel-

seiligen Praxis ilberall seine Nachfolger hierin geworden , indeni sie

allenlhalben von diesen Grundlagen ausgegangen seien. Er wolle daher

jelzt nur einige Nachlrage dazu in Bezug auf sniclie Punkle iiefern, in

BetrefT deren er damals noch entweder nichl weit genug gegangen sei,

Oder fiir dip er damals weniger Griinde und Thatsachen beizubringen

gebabl habe, als deren sich jetzl herausslellen,

[Wie oiler \v(»iliircli klimatische Al):in(ieriinCTeri entslelien iinil

sich for tb j I d en]

So gehure es zum Beispiei unler die allgemeinslen Erscheinungen,

dass gewuhnlich, (d. h. mil einzelnen Ausnahmen, die sich dann

aus den besonderen Unistsinden erklareii ,) die siidlichen, oder sonsl

aus wiirmereji Gegenden stanimenden Abander ungen Kleiner seien,

als die meisten Individueu derselben Art bei uns.

DIess hange offenbar mit jener slarkeren Verdunstung zusammen,

wie eine warmere, Irockene und aulHochebenen oder Gebirgen zugieich

diiniiere Lull sie jederzeit hervorbringen. Dieselbe babe nolhwendig

den Erfolg, dass Thiere einer und derselben Art, bei gieichviel Nah-

rung an beiderlei Orten, doch nicht auch gieichviel niihrenden und bil-

denden Sloll' zu ihrer kiirperlichen Ausbildung in sich behalten kunnen.

Den einen gebe davon weit mehr aus dem Korper unbeautzl wieder

verloreu, als den anderen. Desshalb werden sie in wiirmeren Gegenden,

zumal wenn sie keine Wasserthiere seien, kleiner bieiben. Wie bedeu-

tend aber dieser Unterschied in dem Maasse von Ausdiinstung sein miisse,

das zeige sich recht deullich aus der Beobachtung der Raubvogel. Bei

uns Irinken dieselben, wie bekannt, selbst im heissen Sommer nur sehr

wenig, ja manche fast gar nicht; dagegen habe uns Herr Brehm der

jungere ausdriicklich berichtel, dass in Aegypten die Adler taglich ein-

oder sugar zweiinal an den Nil, oder sonst zum Wasser fliegen, um zu

trinken und sich nicht selten auch zu baden. Das Klima schafle also

dort in sehr bcslimmter Weise ein Bediirfuiss fiir sie, von welchem sie

bei uns wenig oder Nichls wissen. Und gewiss zeuge Nichls mehr fiir

die Naturwahrheit einer solchen Ansicht uberhaupt, einerseits, und zu-
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gleich fiir Werlh gufer Beobachtuiucn andereiseits, als: wenn die Ur-

heber der letzleren unbewussl sclbst specielle Beweise fiir das beibringeii,

was sie anderenfalls noch allgemeinhin zu bestreiten versuchen. So

wirke nicht sellen Derjenige am beslen mil fiir eine Walirlieit, der

sich abmiihe, gegeii sie zu liampl'en.

Derselbe Einfluss nun , welcher in warmeren Landern ein solches

Bediirfniss erzeuge , konne aber nicht ohne niehrseitige Folgen auf den

Organismus bleiben, an welcliem sich das neue oder gesleigerle Be-

diirlniss zeige. Namentlich miisse er seine Wirkung auf die Haul, als

Verdunslungsfliiche, und mithin zugleich auf diejenigen Gebilde ausiiben,

welche in ihr wurzeln. Diese aber seien die Federn. Wenn daher

dieFiirbung derselben sich im Siiden verdunkele oder lebliafler

werde, sich also verschonere, (so lange wenigstens, bis andererseils auch

die slarkere Einwirkung von Licht und Warme sie ofl wieder uin so

starker verbleichen niache:) so erklare sich diess physiologisch iiusserst

leichl. Namlich es riihre davon her, dass in Folge einer slarkeren Ver-

dunstung von bless wasserigen Slolfen, und vernioge ihres nothvvendig

werdenden dfteren Wiederersatzes , nunmehr die an sich diclileren far-

benden SlolFe, welche eben dieser Verdunslung nicht mit unlerliegen,

sich um so mehr verdichten, anh^ufen und zugleich chemisch vollkom-

mener entwickeln. Der Grund sei also derselbe, wie in gleicheni Falle

bei der Pflanzenwelt unler warnierem Klima der grossere Wolilge-

schmack und slarkere Wohlgeruch aller Fruchte.

Doch niache in klimatisch-gemassiglen Landslrichen auch schou das

zunehmende Aller den ihierischen Organismus zu einer hOheren Enl-

wickelung derjenigen Thittigkeit fiihig, welche die den Farbeslolf ab-

sondernden Haulorgane zu verrichten haben. ZuviJrderst liege diess ja

schon in dem Beslrebeii jedes Organismus, sich weiler zu vervollkonun-

nen. Ein zwciler Grund aber sei olfenbar der, dass derselbe spiilerhin

eben hierzu mehr Krafl oder Slolf aufwenden konne, als vorher: weil

er den, in der Jugend noch zur Vergrosserung und physisch-nialeriellen

Kriinigung erforderlichen Aufwand in diesem Falie bereits well hinler

sich habe. Daher Jenes hiiufige Zusammen fallen der siidlichen

klimalischen Varietsiten niit den hiiheren A I terszuslii n de n bei

una. Wenn indess letztere in sehr vielen Fiillen den ersleren doch

nicht vollkommen gleich werden , so sei auch diess nur eben so natiir-

lich : du im Siiden ja sehr viele Exemplare gleichlalls bedculend all

werden. Koli^llcli bleiben sie den unsciiucji danii irnmcr wieder nm

die gesammle anderweilige klinialisclie Einwirkung voraus. Kcin Wunder

also, wenn bei uris z. B. Irotz aller speciliiichen ^Wesensgleichheit,"

1«»
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(^wie Hr. Dr. Altum deri BegritT von „Species'' definire,) keine noch so

alte Blaumeise zu einein vollendeten „Parus itllramarimis" , oder

kein deulsclier Haussperling zu einer vollslandigen ,,FringUla hi-

spaiiioletisis'' werde. Die theilweise bleibende Ungleichheil thue daher,

trolz dem, beiderseils der urspriinglichen „Wesensgleiclilieit" durchaus

keiiien Einlrag.

[Die V rzii gs weis e bedeulende Grossenverschiedenlieit bei vielen

Raubvogeln; dann n. a. bei En ten,]

Ebeii so wenia:, uiid nocli weniger als bei Varieliilen von Species

anderer Galtungen und Ordnungen, werde nanienllich bei Ra u bvogelii

auf die Verschiedenheit der Grosse so viel, wie es bisher ofl ge-

schehen, zu geben sein : obgleich der Gegensalz dei' Extreme hierin bei

ilinen hiiufig ein so bedeutender sei, wie kaum irgendwo anders Viel-

melir sei gerade hier dieser bedeutende Wechsel ein vorzugsweise leicht

erklarliclier: zumal bei den grosseren Arten, wo er ja auch iheils am

biiufigsten in so auirallendem Grade vorkomme, theils am meislen in die

Augen falle.

Man brauche sich zu dieseni Behufe nur die sehr verschiedenen

Umsliinde zu vergegenwarligen , unter welchen das Aufziehen der

Jungen verscliiedener, aber dichl neben einander wohnender Paare

gleicher Art schon in einem und demselben Jalirgange erfolgen konne,

und sehr ofl wirklich erfolge. Die griisseren und mitlelgrossen Arleii

legen bloss 2, 3 oder hochslens 4 Eier, von denen haufig eins nichl

befruchlet sei. In lelzterem Falle babe dann bei zwei Gelegen von je

2 Eiern das eine Paar nur fiir Ein Junges zu sorgen , das zweite aber

schon fiir zwei; und vollends ein drilles Paar, dessen Weibchen 3 Eier

gelegt babe, die alle drei befruchlet gewesen seien , habe gar fiir drei

.lunge Nahrung herbeizuschaffen. Es werde also dem ersten Paare weit

leichter fallen, sein Eines Jungen rait Ubermassig reichlichem Putter zu

versehen , als dem dritten , seine drei auch nur hijchst karglich zu er-

niihren. Ein so grosser Abstich der zufalligen Verhaltnisse niiisse aber

nothwendig von bedeutender Mitwirkung sein. Denn man wisse ja,

namentlich von den Hausthieren her, welch' einen grossen Einlluss die

reichlichere und diirftigere Ernahrung derselben in der Jugend iiber-

haupt, oder besonders in deren ersler Zeit, auf die spatere bleibende

Grosse ausiiben.

Was jedoeh schon in einer und derselben Gegend als Folge zu-

fiilliger Umstande geschehe , das konne um so mehr in verschiedenen,

unter sich weil entlegenen Landstricheu einlreten , wo dann vielleicht

auch noch die soeben besprochenen , unmillelbaren Wirkungen klima-
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tischer Einfliisse liiiizulrelen. Selbst der Umsland, dass alteie Paare ge-

wohnlich bedeutend fniher nislen, als jiingere, ziimal oft viel friiher als

diejenigen , welche es zuni ersten Male Ihun, — kdnne viel dazu bei-

Iragen, den einen die Ernaliriing der Jungen zu eileichlern, und sle den

andereo zu erschweren. (Es geschelie daher iiberhaupt sehr mil Recht;

wenn Teinminck, Bruch, Schlegel, Degland u. A. hierbei iiher-

all viel Gewieht auf ziifallig verspalete Biulen u. dergl. legen.) In

der Thai bescliranke sicb die Sache auch bei den Raubvogein nicht

auf die grossen und miltelgrossen Arlen. Vielmehr liabe man bekannt-

lich friiher in Deulschland, und ganz neuerlich wieder in Frankreich,

aus dem Sperber zwei Arlen oder wenigslens zwei ^.Racen" (!!)

machen wollen , die sich durch ihre Grosse unterscheiden sollen. Ge-

rade auf den Sperber sei aber diese Bemerkung mil anwendbar; da er

gewohnlich ebenfalls nur 3— 4, jedoch auch milunler 6 oder gar7Eier

lege. Er konne demnach gleichfalls rechl leichl in die Lage kommen,

dass er bald nur 3, bald aber doppell so viel Junge zu ernahrtn habe.

Einer der schwierigsten und verwickellsten Falle , die es geben

konne, liege bei den Schleier-Eulen aus den verschiedenslen ge-

massiglen, warmeren und heissen Landern aller 5 Erdlbeile vor : da sie,

abgesehen von selir bedeulenden , aber durchaus nichl specifisch-cha-

raclerislischen, sondern allerseits in einander versehwimmenden Abwei-

chungen der Farbung und Zeichnung, so enorme Grossen-Verschie-

denheiten zeigen , vvie solche ohne irgend ^deulliche Arls-Characlere"

vielleichl nirgends wieder vorkommen. Bei ihnen sei es daher aller-

dings weit leichler, ein Duzend und mehr verschiedene „Arlen" an-

zunehmen
,

(wie es Iheilwelse geschehen sei, und darunter 4 oder 5

allein fiir Neuholland!) als 2 oder 3 derselben mil auch nur einiger

Sicherheil zu characlcrisiren. Denn , was man als vcrmeintliche Keiin-

zeichen solcher .Arlen" hinzuslellen pflege, passe meisl eben f'reilich auf

das gerade vorliegende und beschriebene Exemplar, aber nur selten auf

ein zweiles oder gar drilles. Indess werde in Belrelf der Grossen-

Abweichungen zuvordcrsl auch liier dasjenige gelteti, was hieriiber so-

eben von Raubvogein iiberhaupt gesagt worden sei. Zwcilcns komme

ein sehr wesentlicher Umsland hinzu, der, soviel bekannt, auf keinen

anderen Raul)vogel anwendbar sei. Es sei die ganz eigenlhiimliili. (it-

wnhnhi-il der Schleierculen, schon In gemiissigten Erdstrichen oft zwei-

mal im .lahre. daher zu sehr enlpegengeselzten Jahreszciten , in war-

meren l.andern aber sogar zu alien Zciten dos Jahres, zu hccken. Dieser

ganz besonderc I'msland kcinne aber gcwiss nichl ohne sehr bedeulenden

Einfluss sowohl aiif die tirttssc, wie auf die Farbung der zu so sehr
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verschiedener Zeit eizogenen Thiere sein: da er sehr verschiedene Nah-

rungs- iind vielleichi noch verschiediiere Teinperalur-Verhallnisse fiir

die jedesinal ervvachsendeu Individuen mil sich fiihre. Dritlens habe

vvahrscheiniich Itein Raiibvogel iibeihaupt Wohnorle, die je nach ihrer

Lage, [z. B. auf der Scliattenseile von Kirchen init ungemein dickera

Gemauer, oder sonst in kiihien Gebauden, und dann wieder auf der heis-

sen Sonnenseite hOlzerner Thiirme) eine so ausserordenllich verschie-

dene Temperatur haben, wie es bei den Schleiereulen der Fall sei. Bei

ihnen konne der Unterschied hierin I'iir 2 ganz nahe bei einander vi'oh-

nende Paare durcbsclinitllich 6-8" Warme betragen. Vierlens konime

noch cine sichllich haufige Neigung zu Melanismus hinzu , uin Farbung

und Zeichnung zu verandern. Was fiir einen Werth konnen also hier

„Arten" haben, die man ohne jede fliicksicht auf so einflussreiche Ur-

sprungsverhallnisse und Lebensumstiinde nach solchen Unlerschieden auf-

stelien wolle, die oft lediglich aus dergleichen individuellen Zufaiiig-

keiten entsprungen seien? —
Unter den En ten seien schon in Europa die nordischen Exem-

plare ofl bedeulend griisser, ais die uiiserigen; vollends aber fiir Nord-

america gebe Audubon die Unterschiede niehrfach als noch als weil

grosser an: so dass er seine Verwunderung iiber diesen Abslich im

Liingenmaasse, und noch mehr iiber den in der Schwere oder dem Mas-

sengehalte, ausdriicke. Doch scheine der Grund hiervon dem Redner

ebcnfalis nahe zu liegen Wie niimlich alle Schilderuugen von Reisen-

den bezeugen, so erwache im hoheren Norden das gesamnile pllanzliche

Leben, und mit ihm natiirlich auch das der nicderen Thierweit, beim

raschen Einlrelen des volien Sommers (ohne Vorhergehen eines wirk-

lichen Fruhlinges) nach dem langen Winterschlafe und bei dem alsdann

fast ununlerbrochenen Sonneiischeine, mit einer Macht und Schneliigkeil

ohne Gleichen. Daher sei, Irotz der geringen Mannichfalligkeit der Fauna

und Flora jener Gegenden , ihr Massenreichlhum hieran um so grosser

:

so dass fiir manche inseclen-, larven- und vvurmfressende Vogel, zumal

fiir Enlen, dort nach dem Ausscliliipfen ihrer Jungen eine wahre lleber-

fiille von Nahrung vorhanden sei. Faber z. B. erziihie ja , dass er

schon auf dem, vergleichsweise noch sehr gemiissigten Island an dem

Ufer des grossen Landsee's Myvalu bis an die Knochel in den todtem

meist vom Wasser ausgeworfenen Milcken gewadet sei. Im nordlichen

Amerika aber, verglichen mit Nordeuropa und Nordasien, komme offen-

bar noch die Gestaltung des Landes und sein Massenverhiillniss hinzu,

um die Nahrungsnienge fiir dorlige Enten und fiir manche ahnliche Vogel

noch reichlicher erscheinen zu lassen. Denn bekanntlich werde in Amerika
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nach dein Noiden zu die Masse des Landes immer breiler: wiilirend

nach unlen
,
gegen den Aequiitor hiii , selir wenig Land vorlianden sei.

Da werde also der gesammte Briilrauin fiir hochnoidische Vogel, irn

Vergleiclie zu dem Ueberwinterungsraum derselben , welcher oft fiir

andere Individuen derselben Arten der Briilraum sei, ein selir ausge-

dehnler. Eistcie kounen sich dalier iiber selir viel weilere Flacheii

bin vertheilen. Umgekeliit, vvachse fiir Europa nebst Asien die Land-

masse vom JNorden gegen Siiden zu ganz bedeulend. Hier also miisse

die Menge nordischer Brutvogel sicb dann viel melir zusaniinendrangen;

ihr NahrungsUberfluss konne daher vergleichsweise nicht fiiglich so

ungewohnlich gross sein, wie in den entsprechenden Theilen Amerika's.

Ebensowohl aus dieseni Gruude, wie in Betracht der unmillelbaren Wir-

kung der klimalischen Eiufliisse auf die Farben, und mit diesen auf die

Zeichnung, seien gevviss die ainerikauischen Enten-Species vorzugsweise

einer scliarf-krilischen Revision bediirftig. Denn gar inanche der bisher

da angenommenen Arlen diirften sich dann als weder unter sich, noch

von den europiiisehen specilisch verschieden erweisen.

[Verschiedenheiten der Fussbefiederiing bei Raubvugeln.J

Der Vortragende habe ferner in dem angefiihrlen Werkchen darauf

hingewiesen , dass der Ihierische Organismus unler versehiedenen Ver-

hallnissen das Erforderliche odcr Niilzliche versliirke, das minder nolbig

Werdende hingegen verinindere. So brauche naliirlich iu vvarraen Kli-

malen das Federkleid minder warm zu sein, als in kaiten. Dem ent-

sprechend vermimlere sich nun bei siidlichen Raubvtjgel-Varietaten die

unlerste Befiederung der Beine; wie u. A. bei dem Geier-Adler,

(Gypaetus.) Dagegen vermehre sie sich bei nordlichen, und zwar

hauptsachlich mit dem Alter. So bei den grossen hochriordischen Edel-

falken beider Welten, Fulcu cundicans , islandicus . yroeiilandictis,

norrefficiis etc., welche der Redner, — hier freilich sehr im Gegcn-

ealze zu Schlegel, — alle mit einander bloss fiir Abiinderungen Einer

Species ansehen kiinne. Denn immer die weissesten uder hellsten E.xem-

plare, also die altesten, gleichviel von wo sie herstaminen, zeigen anch

die Beine am weileslen abwarls belicderl. Uass Aehnliches zugleich

bei anderen Raubvogein der Fall sein moge, darauf lasse z. B. der

japanisihe ra u ch fii s s ig e Bussard schliessen, in Betrefl' des&uii iir.

Schlegel in Xweifel scheinc, ob maji densolben als gute Art belrach-

len solle, oder nicht. Derselbe halic nicht, wie der unserige, ganz bis

nach unlen beliederte Fusswurzcin; doch seien sie diess, wie Sclil. sehr

richlig heifuge, auch bei dem unserigen hinterwiirls nichi, (wahrend sie

e» bei (Icn rauchfiissigen Adierji volletiindig sind.) Vielmehr werde ihrc
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kahle, schuppige Hinterseite nur von den iibrigen Federn mitiiberdeckt.

Mithin eischeiiie dem Redner so der Anfang zii einein theilweisen Kahl-

werden des iinteien Tlieiles der Fusswurzel unler dem Klima von Japan

wohl gegeben. Zugleich wolle er hierbei aus deniselben Grunde eine

besondere Achlsainkeit in BelrefT einer zu voreiligcn Begrundung von

Species bei den Eulen mil schwachbefiederlen Fusswurzein einpfehlen.

Denn aiich von ihnen scheiiien inanche weit verbreitete Arlen hierin

bedeulend zu variiren. Wenn aber solche Dinge Uberhaupt nicht einmal

fiir die verschiedenen Individuen der Species genau feslslehen : wie

kOnne man da vollends gar ohne Weileres aiif geringe Abweichungen

darin Genera griinden? —
[Abweichungen in der Liin^e (ier Fliigei.J

Ganz besonders habe der Spieehende gegenwiirtig einen zweiten

Hauptpiinkt von grosser Wichligkeil, der bisher aber gerade mil am

vvenigslen Beachtung gefunden habe, als einen derjenigen zu erwahnen,

hinsichtlich deren er seine friiheren Annahmen oder Voraussetzungen

durch neuere, seildem ermillelte Thatsachen weit iiberlrolfen sehe. Diess

sei die verringerte oder vermehrle Lange der Fliigel bei manchen

Vogelarten, je nachdem sie dem Klima ilires Wolin- und Brutlandes

gemass entweder Slandvogel bleiben konnen, oder Zugvogel wer-

den miissen.

Auf nur wenige, ihin danials vorliegende Erfahningen hieriiber sich

stiilzend, habe er diese Frage in seiner Arbeit ilber das klimatische

Abandern , so richtig ihm die Sache Iheoretisch auch bereits damals

erschien, doeh nur mit grosser Vorsichl und Zuriickhallung besprechen

konnen. Inzwischen habe er seitdem selbst noch einige Beweise mehr

dafiir gefunden; ganz besonders aber habe Schlegel, in der „Fauna

japonica", die Zahl derselben weit iiber sein Erwarlen hinaus vermehrt.

Hr. Schl. fiihre da namiich bereits iiber ein Duzend solcher Falie in

Belreff dorliger, zum Theil auch noch andervveilig vielverbreiteter Arten

mit grosser Bestimnitheit an. Vorzugsweise bemerkensvverlh scheine

hierunler die Wahrnehmung an dem, als Kosmopoliten bekannlen Cha-

radrius phicialis s. apricariiis. Bei ihm gebe Schl., tabgesehen voii

der sehr abandernden Farbe der unteren Fliigeldeckfedern,) die bedeu-

lend verschiedene Lange der vorderen Schwingen unter verschiedenen

Klimaten speciell an. Und zwar seien dieselben, wie zu erwarten stand,

am kiirzesten bei den Exeniplaren warinerer oder ganz warmer Lander,

welche da naliirlich am wenigslen oder gar nicht zu wandern brauchen.

Die kiirzesten von alien haben aber die amerikanischen. Es liege dem-

nach wohl sehr nahe, diese Thafsache in specielle ursachliche Verbin-
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dung mil dein I'mslande zu bringen, dass ja eben ganz Amerika , ob-

>vohl dasselbe in der Mitte seiner Gesainniteisliecliiinff sich ungemein

verschmaleie iind bier nach Osten bin zugieich einige nichl iinbedeii-

tende Inseliauine neben sich babe , doch iibeiiiaupt ein so zusaninien-

hangendes und durch kein Meer iinterbrochenes Ganzes biide, wie ein

solchcs auf der osllichen Haibkiigel nichl vorhandeii sei. Dort braiichen

also Vogel , die, wie die Mehrzahl der Wad<M' , vorzugsweise ,,Laiifcr"

seien . bei ihren Wanderungen ineisl gar nichl iiber das Meer zu flie-

gen; etc. Bei mehreren anderen Arlen, worunter aiich Singvijgei, slehe

eine rnerklich grossere Liinge der Fliigel in BelrefJ' gronliindischer oder

sonsl hochnordiseher Individuen ebenso fesl. —
Seibst das Verba Itniss der verscbiedenen Korperlheiie zu

einander, welches man gewohnlich ais fiir jede Species unwandelbar

habe ansehen woiien, unterliege demnach doch auch nichl sellen eineni

sehr wohl zu beachtenden Wechsel. Und gerade er konne uns freilich

das richtige Erkennen der Arlen bedeulend erschweren : da nicht immer

gleich auch die Mittelslufen zwischen den Exlreinen bekannt seien oder

bekannt werden. Aber keine Erschwerung, woher sie auch riihren

mcige, enlbinde uns der Pflichl, iiberall die wirkliche Wahrheil zu su-

chen : milhin gerade auch da , wo sie nicht bereils an der Oberflache

liege. Denn sie da zu linden, sei eben keine Kunst und konne dem-

nach auch kein Verdiensl in der Wissenscbaft sein.

[Abweichtinjien der Schniihel nach (irosse und Bildun^.j

Sebe man bier also zuniichsl einen Beweis dafur, wie durch ver-

starklen Gebrauch die Fl ug w er kze uge sich weiler a us bit den,

wahrend sie bei verminderlem Gebrauche in der Enlwickelung zuriiek-

bleiben : so werde sich ein Gleiches vielleichl noch mehr in Belrelf der

Fr e s s w e rk zeuge, also der Schnabcl, herausstellen. Indess werde

diess, wie vorauszuselzen, hauptsachlich nur von solchen, ofl weitver-

breitclen Arlen gellen, die enlwedcr Sa a m e n sch a I er sind, oder

fonstwie eine mehr oder weniger harle pllanzliche Nahrung zerkleinern

mussen; dann zuniichsl von solchen, die, wie u. a die Wilrger, harlere

Ineeclen verzehren, von welchen siidliche Lander meisl grijsserc Arlen

(oder wohl auch grossere ..Varieliilen" gleicher ,,Arl") hervorbringen.

Bei Vogel-Arlen derjenigcn Gallungon , wo die Farbuiig zweier oder

mehrerer Species einander gli'ich und keine sie uulerschridcnde Zcich-

nung vorhandcn sei. da konne milhin auf diose Weise der alleiii spe-

cifieche (Iiilerschied der Srhnabel sich nhschwachcn.

So bei den K re u zs r h n ah e I n. Ilier gebe cs bekannlllch, wie-

wohl iihne mcrklichen Kmiluse aul die eigeriUiclie Schnabel-Gestalt,
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nichi selten Exemplare von Loxia curvirosira, die einen fast eben so

slarken Schnabel zeigen, wie sonsi nur L. pityopsillacus ihn besitze:

walirend er bei manchen der lelzteren wenig starker erscheine , als

gewohnlich bei ersteren. (Daher friiher die tlieilweise, aus bekannten

Griinden aber schon an sich nirgends zu billigende Erklarung, dass der-

gleiihen Individuen durch Verbastardiren beider Arten entslanden sein

sollten!) Der Grund sclieine hier dem Redner sehr einfach darin zu

liegen, dass es nach erfolgtein Nisten iiaufig den erst soeben erwach-

senen, dalier noch in der Ausbildting begrillenen Jungen an Saamen

derjenigen Nadelbaum-Arten felile, auf welche sonst jede ihrer Species

von der Natur vorziigsweise angewiesen sei. Dann greife, wie man

wisse, aus Noth jede von ihnen zu der Hauptnahrung der andereo, d. h.

zu dem Saamen anderer Nadeiholzer ; die Zapfen dieser aber seien be-

kanntliuli in der Starke und Harte ilirer Saaniendecken oder „Scliuppen"

sehr bedeutend voii einander verschieden. Hieraus erklare sich also

wohl auch die Erscheinung, dass der Schnabel dann bei Kiefer-

kreuzschnabein oft so bedeutend schwacher bleibe: weil sie an

den Tannen- und Fichtenzapfen eine, fiir sie gar zu lejchte Arbeit ha-

ben. Ihre Press- oder vielmehr Brech- und Schiil - Werkzeuge bilden

sich durch verminderten Gebrauch dann weniger aus; jene der Fich-

tenkreuzschnabel dagegen Ihuen es naliirlich mehr, weil die Kie-

ferzapfen ihnen die nolhvvendige Vorarbeil hijchst bedeutend erschweren.

(Denn sie niOssen die Schuppen derselben ziivdrderst mehr als zur

Hiilfte ihrer Dicke miihsam durchnagen , stall sie, wie die schwachen,

diinnen der Tannen und Fichlen, sofort einfach nach riickwarts umzu-

brechen.) Iiidess bleibe der Schnabel-Unlerschied beider Arten, weil

er hier ein wirklich specifischer sei, doeh iinmer noch recht wohl

kenntlich. In Belrelf der, bisher meisl angenommenen asiatischen und

nordamerikanischen Arten dagegen, (mit Abrechuung von L. leucoptera,')

miisse eine „specifische" Verschiedenheit noch sehr zweifelhaft erschei-

nen. Denn ihre Farbeneigenthiimlichkeiten seien kaiirn auch nur be-

merkenswerth klimatische; die, ohnehin meist sehr geringfiigige Ab-

weichung der Schniibel aber kbnne eben sehr leicht bloss auf denjenigen

Verschiedenheiten beruhen , welche zvvischen den Zapfen der dorligen

Kiefer-, Tannen-, Fichten- und Liirchen-Arlen, verglichen mit den

unserigen, Slatt linden.

Ebenso gelte die Anwendung hiervon wahrscheinlich auf die un-

gemein grosse, bekanntlich aber gleichwolil durchaus nichl specilifche

Verschiedenheit der Schnabel nach ihrer Liinge und Starke bei dem

Nussknacker oder Tannenhaher, (Caryocatactes.J Namlich es werde

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



hier nachzufoischen sein , ob (lie Individuen mit sehr kiirzem , dickem

Schnabel nicht als Brutvogel slels voizugsweise denjenigen Landslriclien

Europa's uiid nainenllich Sibiriens angehoren, in vvelchen sich Waldiiii-

gen von „Arven'" oder Zirbel-Kiefein, Pimis cembra, Uberwiegend

vorfinden, iind wo dieser Vogel mithin die ziemlicli giossen, sehr harten

iind von ihni sehr gelieblen Saamenkerne derselben, die so genannten

,,Zirbel-Niisse", aus den fauslgrossen und sehr harlschuppigen Zapfen

herausarbeite. Denn ebenso, wie man den Eichelhaher als Verbreiter

der Eichen kenne, so seien unsere siiddeulschen Gebirgs-Forslwirihe

in's Gesainnit dariiber einig, dass man lediglich dam Taiinenhaher (durch

solche von ihni vertragene und verlorene Zirbelniisse) die Pflanzung der,

noch jelzl slellenweise auf den hohen dorligen Bergen vorhandenen

Arvenwalder verdanke. Das zeige schon das bloss gnippenweise, also

vereinzelle, durehaus nicht massenhafte Vorkommen derselben; ganz

besonders jedoch beweise es der Umstand , dass sie ihrem hohen Alter

nach unverkennbar aus Zeiten herstammen, wo in jenen Gegenden liber-

haupl noch an gar keine forstwirlhschaftliche Behandlung von Wald-

bestanden, viel weniger an PRanzungen oder Holzansaaten gedacht wiirde.

Andererseits, wenn auch wahrscheinlich viel minder, konne wohl noch

das zahlreiche Vorhandensein von Hasel-Gestriiuch und Haselniissen Oflers

von Einfluss auf die stiirkere Entwickelung des Schnabels beim „Nuss-

knacker" sein.

Sehr zu beachten sei dieser Punkt ferner bei den, sowohl ini

Schnabel, wie theilweise in der Gesammtgrbsse oft bedeutend ver-

schiedencn Rohrammern verschiedener Lander, oder selbst mancher

ganz nahe unler sich benachbarler Gegenden. Bui ihnen habe man,

besonders nach der Grosse und Form der Schnabel, 2, 3 oder gar 4

Species annehmen zu miissen genieint: (^Emberiza schoenichis, E. pa-

lustrU ». uqualica, E. pyrrhuloides und E. intermedia ;) ja sogar der

Vorlragende selbst habe da friiher wenigslens an zwei Arten geglaubt.

Er habe damals namlich die Mitteislufen noch zu wenig gekannt. .lelzt

aber sei er sehr geneigl, diesen Fall mit unter diejenigen zu zahlen,

in welchen er mit der Befolgung seiner cigenen Principien , also mit

dem Einziehcn schlechlbegruniletfr Arten, damals noch nicht weit genug

gegangen .sei. Denn ebcn die ganzc Verschiediiiheit der Schnabel,

(abgegehen von den rnit ihr vnrbundenen Abweicliungen der Gcsammt-

grtigge, ) aei hier ofl'enbar gar nicht einmal so gross, wie beim Tannen-

hiher, bei welchem doc-h mit KechI Niemaiid an verscliicdr'ni' ,, Alien"

denke: weil es bei ihm gli-ii liialls keine Granze zwischen den Extremen

gebe. l)a nun auch liei den Kohramincrn die vcrmcintlichen „Arten"
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bei vermehrler Aiizahl von unlersiichlen Individiien sich in jeder Bezie-

hung immer weniger und weniger unterscheiden lassen: so konne auch

hier der ganze Schnabel-Unterschied sehr leicht von der verschiedenen

Gibsse und Harte ihrer pflanzlichen Hauptnahrung heriiihren. Mit der

gesammten Beschaffenheit dieser aber, namenllich mil ihrer Nalirhaftig-

keil, moge dann eben die kbrperliche Grdssenverschiedenheit dieser Vo-

gel zusanimenhiingen. Denn in gleichem Grade , wie nach Norden bin

die Saainen der Sumpf- und Hirse-Graser, nebst diesen ganzen Pflanzen

selbst, immer kleiner und ziigleich diinnselialiger werden : in demselben

Grade werde auch der Schnabel der Rohrammern dort kleiner, schwa-

cher und langlicher, daher schmaler. Ebenso geschehe meisi nach

Siiden bin beiderseits das Gegcnlheii. Namenllich sei es beachlenswerlh,

dass es besonders grosse und zugleich rechl dickschnabelige Individuen,

(die hierin milunter wirklich den Gimpein ahnein,) ganz ersichllich nur

da gebe, wo man seil 1 — 2 Jahrhunderten das niitziichsle aller Surapf-

graser, niimlich den, gewiss auch fiir die Rohrammern sehr wohlschmek-

kenden Reis, anbaue. Bei der Miihe, welche die Enll'ernung der nicht

bloss dicken, sondern zugleich auch so eigenthiimlich zahen Schale

seiner Korner bekanntlich selbsl den Miillern verursache, miisse das

Errcichen dieses Ziels wohl um so mehr auch diesen Vogein Arbeit

macheii. Seines Wohlgeschmackes wegen scheulen sie dieselbe aber

naliirllch nichl. Indess babe die Sache nebenher wohl eine ziemlich

ergolzliche Seile, wenn man sich denke, dass vermulhlich erst die ila-

lienischen Landwirthe durch ihren Reis-Anbau das nachlragliche Enl-

slehen von 1 . "2 oder gar 3 vermeintlichen ..Arten von Rohrammern"

veranlassl haben, durch welche sie nun, wenn auch freilieh nichl mil

AbsichI, die Ornithologen unserer Zeil ,,aut"s Glalleis fiihren." Und

wenn dieser Fall noch darum bemerkenswerlh erscheine, well bei ihm

die Regel, nach welcher klimalische Abanderungen im Siiden gewohnlich

kleiner werden, sich umkehre : so werde um so mehr auch der, mitlel-

bar wirkende, bolanische Grund zu beachten bleiben, welcher hier

die Ausnahme veranlasse.

|t!rosse Verschiedenlieil rfes Maassslabes fiir die Beurtheilung blosser

Abanderungen und wirklicher Arlen je nach der biinlen.oder nicht-

bunten Farbiing nnd Zeichnung iiberhaupl.]

Uebrigens gebe es jedoch, abgesehen von dergleichen Ursachen,

zugleich noch zwei andere Griinde, welche in dem eben vorliegen-

den Falle diese Auslegungsweise ganz besonders anwendbar maclien.

Der eine hiervon bestehe in der vo 1

1

sta nd ig en Aehnlichkeit all"

dieser zweifelhaften Rohrammern nach ihrer Farbe und Zeichnung,
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trotz der ziemlichen Bunlheil dieser an sicli; der zweite Grund sei

die gesaminte, ebeii so vollig libereinstiinniende Lebensweise der-

selben , ihr glelches Nisten, die Eier, Stimnie, Gesang u. s. w. Beides

mac lie, fast alien sonstigen Analogieen zufolge, sowolil hier, wie fiir

ahnliche Falle, eine speeifische Versch J e de nliei t von so ahn-

liclien Weseo iibe'rhaupt schon vorweg selir verdaclitig. Und

speciell liieriiber werde nun eine weilere Auseinandersetziing um so

mehr an ihrer Stelle sein, well Gleiclilieit oder Verscliiedenheiteii gerade

hierin von grossem Einflusse auf die gesammle Haupllrage seien : an

was man bei soldier ausseier Aehnliclikeit blosse Abaiiderungen von

wirklich verscliiedenen Arten soil unterscheiden konnen.

Was zunachst den Aufeiithalt belreffe, niit welehem sich nalUrlich

zuni Theil audi die Lebensweise etwas veriindern iniisse; so habe man

u. a. beim Ha uss p eriinge sich eine solche Versdiiedenheit iin Le-

ben der ilalienisclien u. s. w. von unseren deutschen bloss eingebildel.

Naher betracbtel, sei davon in der Wirklichkeit gar Nichls vorhanden.

Redner wolle liier nicht auf das zuruckkommen, was dariiber schon in

zweien oder dreien seiner umfassenderen Schriften angegeben sei. Eben

darauf jedoch, ob diese oder jene Thierart bald in Hausern , bald weit

davon, besonders auf oder in Felsen wohne, sei iiberhaupt gar Nichts

zu geben. Erslere dienen ihr dann vielmehr iiberall iiur als willkoin-

mener uiid nieisl sogar mehrfach gewinnreicher Ersatz fiir letztere, wo

diese fehlen. Der ganze Unterschied sei daher entweder nur iirtlich

;

oder huchstens bilde er zugleich eine mittelbare Folge klimatischer

Ursachen. Ein Streit hieriiber, wie er freilich sehr kurzsichliger Weise

mehrfach geluhrt worden sei, iniisse sogar hoehsl komisch erscheinen,

wenn man dabei an die unbestrittene Thatsache denke, dass ja das

Genus Homo, Species //. sapiens, das jiingste Werk der Schiipfung sei.

Milhin werde jedcr Zweifel hier ganz einfach niit der Frage iiieder-

zuschlageii sein: wo denn solche Thiere , die jelzt gewiihnlich in Hiiu-

sern leben, wohl geblieben sein solllen , bevor es Menschen gab , und

bevor dieselben zugleich in der Cullur weit genug vorgeschritten waren,

um sich HiiusiT zu baiieii? Denn ollenbar werde es ja doch Nieinan-

den eiiifallen konnen, hierauf elwa zu antworteii : die Nalur habe z. B.

Hausmause, Hausratten und Haurtmarder zum Aergernisse der Menschen

er8l nacherschalTen , sell diese angefangen hiillen . sich Wohnliiiuser,

Magazine und sunslige Gebiiude zu errichlen !
—

(jleichwie nun bei den Haussperlingen aller Liinder bisher noch

Niemand es verniocht habe, irgend cinen wirklichen I'nlerschied der-

aelben in BelrelT ihres Lebeiis, Belragens und Verhullens nachzuweisen :

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



eben so wenig sei diess bei den verschiedenen Rohrammem gesclie-

hen. Ferner: wie bei ersteren keine Granze zwischeii den verscliie-

densten Abslufungen der Farbuna; aufzufinden bleibe, so gebe es bei

lelzleren keine Granze hinsirlillich der GrOsse Oder Form der Sclina-

bel. Ja, ebenso, wie z. B. in Aegypten die Sperlinge je nach ihrem

Lebensalter sehr liaufig in den verschiedensten Farbungsstufen mit ein-

ander vorkommen
,

(indem sie namentlich in dem ersten Herbste ihres

Lebens niclit sellen den unserigen aufs Haar gleichen :) so finde man

in Ilalien die Rohrammem oft viiit bedeulend verschiedenem Schnabel

neben einander, wenn audi vvahrscheinlich zur Briilezeit keine alte mit

extrem schvvachem. Uebrigens bilde sich derselbe aber vermulhlich

oft nach iihnlichen Einfliissen, wie bei den Kreuzschnabein , in rein in-

dividueller Wcise bald mehr, bald weniger aus. Nur bleibe eben die

gul-specifische Verschiedenheit bei letzleren trotz dem forlbeslehen

:

wahrend, umgekehrt, bei ersteren das Vorhandensein von entschiedenen

Miltelstufen auf Nichtverschiedenheit schliessen lasse. Milhin seien zwci

anscheinend so ahnliehe Falle doch, genauer betrachtet , wiederum sehr

wesentlich ungleich.

Was ferner bei den Rohrammem sehr gegen eine specifische

Verschiedenheit spreche, sei, wie schon erwiihnl, die vollstan-

dige Gleichheit der Individuen mil den verschiedensten Schnabein

in Betreir der Farben und Zeichnung Irolz dem, dass in letzteren

beiden schon eine so bedeutende Buntheit liege. Eben dieser

Punkt aber sei libera II fUr die Frage iiber specifische Verschieden-

heit oder Nichtverschiedenheit gerade von so hoher Bedeutung, wie

er bisher meisl unbeachtet gelassen worden , oder man sich dariiber

sehr unklar geblieben sei. Ihn miisse man sich daher allgemein klar

machen, und miisse ihn bei der Beurtheilung neuer oder schein-

barer Arten Ein- fiir allemal feslzuhallen suehen.

Zuvorderst liege es namlich uberhaupt auf der Hand und gehe aus

den, bei einer grossen Menge von Arlen gemachlen Erfahrungen her-

vor, dass Fai-ben und Zeichnung um so leichter individuell , nach dem

Alter, Klima oder sonstigen Ursachen wechsein konnen, Je gemischter

und bunler sie bei einer Species bereils uberhaupt, d. h. nach dem

specilischen Charakter derselben an sich , zu sein pflegen. Eben von

den Ammern seien aber fast alle, (mit wenigen Ausnahmen,) sehr

merklich buntfarbig; namentlich die Mannchen. Ferner kenne man ja

das allgemeine Bestreben der Nalur, iiberall die grosste mog-

liche Abwechselung und Mannichfaltigkeit, zumal in Far-

bungen, aucb specif! sob hervorzobringen ,
— nicht aber, da ein

I
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gleiclimassiges Einerlei zu schafTen, wo ein Wechsel liieiin leicht niiig-

lich sei ! Sie beweise da wahrlich nicht Arniulli an Milteln, Ideen iind

Combinatioiien, sondeni geiade eineii sehr bewiinderiiiigswiirdigen Reich-

thuni an denselben. (Das zeige sie u. A. sehr deutlich bei der giossen

Menge voii Strand- oder Sandpf e i I'ern, Aegialiles, mil ihrer sclion

bunten Hals- und Kopf-Zeichnung, den Stirn- und Halsbandern. Da

sehen z«ar alle Species einander hierin sehr ahnlich; dennoch seien

dieselben zuglelch auch so beslimnil unter sich verscliieden, wie sie in

der iibrigen Fiirbung meist einander gleichen.) Bei den Rohrammern

wiirde nun aber die Moglichkeit zu einem solchen Unlerschiede filr

wirklich verschiedene ..Arlen", wenn sie diess waren, sichtlich ausserst

nahe gelegen haben. In der That sei derseibe ja auch bei alien son-

stigen europaischen , asiatischen und nordafrikanischen Amniern , d. h.,

wenn man sie alle zusammenrechne, bei ungefiihr 20 wirklichen Arten

der Gallung, entschieden vorhanden. Nur bei den Rohraniniern allein

sei hiervon Nichts wahrzunehnien. Wie aber sollte gerade bei ihnen

die Natur sich in dem vollsliindigen Einerlei gefallen haben? wahrend

fUr wirkliche Arten gewiss auch hier viel Abwechseiung muglich ge-

wesen sein wiirde. — Das Namliche gelte bei dem ^rothbiirtlgen"

Orlolane , der so genannten „Emberha caesia s. rufibarbu. Er zeige

ebenfalls keine Spur von speciHscher Eigenthiimlichkeit der Zeichnung;

die Kelilfarbe aber sei klimatisch, wie beini Wiesenpieper; und ebenso

der Mangel von griinlichem Anlluge auf dem grauein Kopfe: weil das

Gelb an der Kehle verandert worden und so verschwunden sei. Denn

jener „Anflug" biide, so lange er vorhanden sei, nur eine Forlselzung

dieses, dann auf den Kopf mitiibergehenden Gelbs.

Von dies em G es ich tspu nkt e aus, — der, wie schon gesagl,

iibcrall liir die Beurtheilung z w e i I'elh a ft e r Arten reslzuhalten

gel, — niUssen alle sein sollende neue Species, wenn sie bei ent-

schieden bunler Zeichnung und Furbung dennoch gerade hierin

einander gleichsehen, vorweg mehr oder minder, wo nicht unbe-

dingl, verdiichtig erscheinen. Und je entschiedener „gleich'', um

so entschiedener ^verdiichtig."

So zumal dana, wenn zugleich, wie es beim Uhu der Allen Welt,

sichtlich der Fall sei, bedeulende klimatische Einllusse die etwaigen

Aenderungen der Grundlarben erkliiren. Derm obgleicli man aus dieser

Einen SIrix bubo neuerlich , zu der schon unhallbaren .,Slr. nibirica^

hinzu, und gleichsani In der Verzweilelung um deren Ketlung, noch

ein Paar ^Zwischenarlen" (I!) mehr gemachl habe : su seien dieselben

doch ebeo lediglich .gemachle", d. Ii. solclie , die man gleichsam der
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Natur selbst gern als das aufdringen wolle, wofiir man sie oline Grund

halte. Gerade alle vier nebeii einander gehalteii , zeigen sie iiamlicli

iioch viel weniger auch nur eine Spur vnii wirklicli specifischem Cha-

rakter, als die beiden, Iriiher allein bekannten Extreme, die man also

damals weit eher fiir Species nehmen konnte. — Wegen ahnlicher

Glelcliheit bei meiklicher Bunlheil sei es daher dem Redner seit jeher

unmuglich gevveseu, an irgend eine specifisclie Verschiedenheit bei den

Blaukehlchen zu glauben. Denn wie sehr nahe wiirde es hier der

Natur, wenn sie mehrere Arlen hatte sclialTen wollen, gelegen haben

miissen, enlweder bei gleichmassig rolhem Schwanze derselben Anderes

zu andern, so, wie sie z. B. es bei den RoUischvvanzchen gelhan lial;

Oder, das Uebrige weniger zu andern, stall dessen aber der einen Spe-

cies nicht wieder einen halb-rothen, sondern einen ganz rothen und

der dritten einen ganz dunklen Schwanz zu geben : ahnlicli , wie sie

z. B. das Weisse und Scliwarze an den Schwiinzen der Sleinschnialzer

specllisch variirt hat. Habe sie ja doch nicht bloss ein Gleiches, son-

dern sogar mehr, als bloss ^Gleiches", bei den allernachslen Verwandlen

der Blaukehlchen, namlich bei den Rubinkehlchen, der (hochsl un-

niitzen) Gatlung Calliope, gelhan, die generisch unbedingt mit ersleren

zu vereinigen seien. Denn wahrend hier beide Arlen beim ersteu Hin-

blicke auf sic von vorn einander so ahnlich sehen , als konnten sie

miiglicherweise nur zwei exireme klinialische Varietalen von einerlei

Art sein, habe die eigentliche, sibirische Sylpia Calliope einen ganz

einfach griinlich-olivenfarbigen Schwanz, gleich der Farbung des Ruk-

kens; bei der vom Himalaya dagegen , der Calliope pecloraiis Gould's,

sei derselbe tief schwarz, an der.Wurzel aber zu einem Dritlheile rein

weiss. Einige Verschiedenheit an Kehle und Brust hinzurechnel, seien

auf diese Weise beide Arlen so bedeutend verschieden , dass zwischen

ihnen ganz wohi noch Raum fiir eine dritle bleiben wUrde, ohne dass

letzlere irgendwie iiber die Merkmale beider hinauszngehen brauchte.

Von den Blaukehlchen aber slehen beide, trolz ihres zweifellosen gene-

rischen Zusammengehorens mil denselben , in Zeichnung und Fiirbung

so weil entfernt , dass man sich da mindeslens 4 — 6 Arlen dazwi-

schen denken konne, die alle noch charakterislisch genug erscheinen

wiirden, urn keinen Zweifel iiber wirklich specifische Verschiedenheilen

zuzulassen. Denn, abgesehen von den so nahe liegenden Modificalionen

in der Farbung der Schwanze, und von den einzelnen Combinalionen

dieser Verschiedenheilen mit der Farbung und Zeichnung der Brust und

Kehle, brauche man bloss zu erwiigen, zu welch" einer Menge von Ab-

wechselungen schon in dem Blau, Weiss, Roslroth und Blauschwarz des
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Halses gegeben sein wurde. Und mil solchen , ihr selbst und von ihr

selbsl bereils gegebenen Giundlagen sollte die Natur sich Niclils anzii-

fangen wissen, oder Nichts damit auszurichten vermdgen, weiin sie da

wirkliche „Arlen'' schaffen wollte? —
Selbsl da aber, wo in der Bun the it zugleicli eine gewisse E in-

fo rmigkeit liege, wie bei der getropften Farbung des Nussknackers

und Baumlaufers, IrelTe Aehnliches zu. Auch da namlich zeigen

auslandische Gatlungen, wie die mit Certhia so nahe verwandte Giuppe

der Dendrocolaples, bei denen es der unzweifelhaften und zuni Tlieile

generisch abweichenden Arlen ziemlicli viele gebe , hierin wiederum

sehr enlscliiedene Abweichungen von leicht erkennbarem specifisehem

Charakter. Gerade ihnen gegeniiber sei dalier nicht leicht Ehvas ver-

dachtiger, als die gesammten angeblichen Baumlaufer-Arten : die 3 oder

4 Gould"schen aus den Gebirgen Indiens, (die freilich, wie so Uberaus

haulig, schon der Name Gould hinreichend bedenklich mache,) mit

eingeschlossen. Denn Formen-Unlerschiede seien da entweder gar nicht

vorhanden, oder hochst unsicherer Natur; die Zeichnung und Verthei-

lung der Farben sei bei alien gleich; die NiianQen derselben aber seien

bloss ahnliche, wie man sie in so vielen anderen Fallen bei klimatisch

leicht veranderlichen Farben iiberhaupt kenne. Sie gleichen etwa den

Abweichungen der angeblichen 3 oder 4 Uhu's , der 4 oder 5 Slein-

huhner (Pei-dix saxaHUs) Europa's und Asiens, oder der Gould'schen

3 Haubenfasan- (Piicrasia- !) Arten , die ganz ersichtlich nur indivi-

duelle, vielleicht auch deni Alter nach verschiedene, oder hoclisleiis

klimatische Varietaten von Einer vvirklichen _Art" seien. Denn be-

kanntlich unterliege das Klinia nicht bloss auf den sehr verscliiedenen

asialischen Gebirgen zusammengenommen, sondern auch schon im Hima-

laya allein, sehr bedeulenden Verschiedenheilen. Desgieichen erscheine

auch Panis puhislris bereils als zu bunt gefarbt , urn nicht alle von

ihm gesonderten , Arlen" der Allen und Neuen Welt bedeulend ver-

diichtig zu machen.

Im Gegensatze hierzu seien jedoch bei n i chl-bu n ter . sondern

mehr- oder ganz einl'ormiger Farbung oft schon sehr geringfilgige,

aber dafiir auch s I a n d h a f t e E i ge n t h ii m I i c li k e i I e n s e h ! w o h I

hinreichend, urn gule, wirkliche Arten zu bezeichnen und so

Ihre Selbsliindigkcit als solche mit Sicherheit feslzustellen. Dasselbe

gelle , obwolil schon nichl in gleichem Grade , bei einer , so zu sagen,

^einformigen Buntheit', wie z. B. die Lerchen und Piepcr sie zeigen.

Beispiele dafiir seien, was Formen- und Grossen-Unlerschiede be-

trelTe: der Kiefer- und Fichle n-Kreuzsch na bei , m wie der
Jmk. r. Orailh., IV J>li>||., Nr. 2>, Juli IWO, ]g
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Bauin- und Wiesenpieper; hinsichtlich der Grosse allein, jedoch

in sehr bedeulender Weise, der Drossel- und Teich-Rohrsan-

ger, nebst Sylvia cmruca und S. Orphea; in BetrelT der Farbung

der Teich- und Sunipf-Rohrsanger, der Sprosser und die

Nachtigall; endlich ganz besonders noch S. fttis Bechst. und S-

abietina Nilss. (S. rufaH auct.) bei fast voiistandiger Gleicliheil, mil

Ausnahnie geringer, aber sicherer Formen-Unterschiede. Das Gegen-

theil habe sich, ganz entsprechender Weise, bei S. aqiiatica und „S.

cariceti" erwiesen, deren Kopfzeichnung etc. so elgenliiiimlich bunt sei.

Die Gleichheit beider iiierin habe ihre specifische Verschiedenheit als-

bald verdaclitig maclien miissen: obgieich sie der Grundfarbung nach

welter von einander verschieden seien, als je zwei der eben genannten

und so ahnlichen gulen Arten. Und wirklicli habe man sich uberzeugt,

dass aquatica und cariceti nur klimatisch oder nach der Jahreszeit

verschieden seien. Indess liabe darauf auch wiederum schon vorweg

die Gleichheit des Aufenthaltes und der Lebensweise beider hingedeutet.

Die verschiedene Lebensweise als Haupt-Krileriuin fiir sehr

aim lie he, dabei aber gule, wirkliche Arten.

Gerade solche Arten namlich, die zwar wirkiich „sehr nahe ver-

waiidl", aber zugleich auch wirkiich verschieden seien, pflegen be-

kanntlich nach Aufenthall, Lebens- und Nislweise, Stimnie,

Gesang u. dergl. in eben so hohem Grade unter sich verschie-

den zu sein, wie sie einander ausserlich hochst ahniich sehen, gleich

als ware die eine bloss eine vergrosserte , verkleinerle, oder sonst ein

wenig veriinderte Nachbildung der andereii. Manche dieser Unlerschiede,

wie namentlich der Gesang, oder die Hohe, Tiefe und Starke der

Stimnie, kijnnen freilich auch noch individuell mehr oder minder wech-

seln; daher miisse man denn auch sie wiederum „cum grano salis"

interpretiren. Vor AUem diirfe man also nicht gleich immer grosse

Dinge auf Kleinigkeiten bauen wollen.

Im Ganzen bilden aber solche Verschiedenheiten in oder aus deni

Leben der Thiere einen so guten Leitstern als Zeichen guter Arten

dass man diesen Erfahrungssatz billig auch werde umkehren und sager

diirfen: Arten von gar so grosser Aehnlichkeit seien vorweg un

so mehr als verdachtig anzusehen, je weniger sie im Lebei

von einander abweichen. Deshalb seien auch von diesem Gesichts

punkte aus , — ganz abgesehen von anderen Griinden , — alle W i e

senpieper und alle Wi esenb achsleize n, (Motacilta (lava Lin

im Gegensatze zu M. cilreola Pall.,) fur einerlei ^Arl* zu haltei

gleichviel, ob die ersteren zum Fruhjahre eine rostrothliche Kehle
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selbst eine solche Oberbrusl bekommen, oder nur die roslgelblichweisse

behalten; und gleichviel , ub die Baclislelzen dann im inaiinlichen Ge-

schlechte eineii griingrauen, aschgraueii, schwaizgrauen oder schwarzen

Kopf, ja iiiitunter sogar nocli eineii schwarzen Oberriicken haben, und

ob sie dabei iiber dem Auge einen breilen oder sehmalen , weissen,

grauen und milunter schdn gelben Streifen besilzen, oder ob gar keinen.

Das Alles niaclie sie noch zu keiner besonderen Species; (auch De-
gland z. B. erkenne daher ganz enlschieden keine von iiinen dafiir an.)

Denn alle diese Farbungs-Abstufungen gehen ja im Ganzen eben so

vollstandig und kreuzweise in einander iiber, wis man wisse, dass auch

die unter sich verschiedenslen Individuen, welche sie tragen , in vieien

Gegenden inehr oder weniger unter einander leben , ohne sich in der

Lebensweise zu unterscheiden. So besonders im siidlichen Russland, in

Griechenland, Nordafrika u. s. w. „In der Natur gehe" bekanntlich

„ Alles niit Yernunft", d. h. nach trifligen Griinden zu; nacli solchen

dUrfe oder sollte man also doch iiberall sich selbst fragen , um zu se-

hen, was die Natur auf sie antworte. Nun haben wir eben gesehen,

dass, wenn sie bei manchen sehr gleichformigen Fiirbungen sehr ahn-

liche wirkliche Arten schaffe , sie dieselben dem Aufenthalte und der

Lebensweise nach um so mehr von einander abweichen lasse. Deninach

haben sie, trotz ihrer korperlichen Aehnlichkeit, verschiedene Zwecke

im Naturleben zu erfiillen; denn in der That vfiirden anderenralls ja

die einen sehr iiberHiissig sein. Ohne Zweck thue aber die Nalur Uber-

haupt Nichls. Milhin sei durchaus kein verniinfliger Grund abzusehen,

wie sie dazu kommen solle, so iihnliche Species hervorzubringen, deren

Verhallen im Leben und zum Naturleben doch nur dasselbe wiire, wie

das Verhalten und Wirken anderer neben ihnen. Denn gleiche Dienste

werden auch gleiche Arlen slets am besten verrichten.

Nun habe man freilich gerade auf dieses gemischte V or kommen
sulcher Abweichungen unmiltelbar neben einander gewohnlich ein

besonderes GewichI zu Gunslen ihrer vermeintlichen Artsverscliieden-

heilen legen wollen : und zwar sowohl in diesen besonderen Fallen,

wie in sehr vieien anderen. Doch auch hierin tiiusche n)aM sich voll-

standig; denn gerade in diesem Sinne oder fiir diesen Zweck beweise

es gar Nichts. Im Gegenlheile wUrde ein schiirlercs Absclineiden

iHer geographischeii Verbrcitung diess eher lliun: da ja in der That

sehr viele wirkliche Arten meist eine ziemlicli beslimmie, siidliche oder

' niirdliche tiranze nicht leicht zu Uberschreiten pdegen. (Uenn wie sel-

ien komnie es z. B. vor, dass von dem Bicnenfrosser, der noch in Un-

prn 80 zahireich nistel, eio Farchen sich uucli nur einige wenige

19*
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Breitengrade aufwarts, nach deni siidostlichen Deutschland hin, verirre.)

Bei solclieii Arten aber, die stark variiren, zeuge eben das Vorkommen

selir veischiedener Varietaten nebeii einander gerade nur um so iiielir

gegen eine specifische Verschiedenheit derselben von einander : weil es

den Beweis liefere, dass und wie sie iiberliaupt , namentlich aber dem

Alter nacli, aus einander entslehen und sicli fortbilden.

Dasselbe thue dann ferncr ilire ganze Lebensweise: indem sie

bei alien diesen Varietaten die naniliche sei. Gerade hieriiber

gehen daher auch Diejenigen, welche an die vermeintlichen Arten glau-

ben und sich MUhe geben, Andere gleichfalls an sie glauben zu ma-

clien, so kliiglicli mit Stillscliweigen hinweg. Soiciie Beobachter hin-

gegen, die eben desshalb nicht an die Verschiedenheit glauben, weil

sie Gelegenheit gehabt haben, die verschiedensten Varietaten oft neben

einander im Leben zu sehen, (wie Hr. v. Nor dm an n in Betreff der

Wiesenpieper und Wiesenbaehstelzen , des gelb- und des rolhkehligen

Ortolanes, Emberiza hortulana und „E. caesia s. ni/tbarba", oder

der Rauchschwalben mit sehr verschieden gefarbten Biiuchen, Hi-

nindo rvsHca und „H. Boissonnemtli" , etc.) solche Beobacliler laugnen

auf das Bestimmleste jede Verschiedenheit im Leben und Verhallen

derselben. Ja, sie haben zum Theil die verschiedensten Varietaten mit

einander gepaart gefunden; so z B. Nordmann die von Schwalben.

Allerdings habe zwar bisher auch Hr. v. Midde ndorff die roth-

kehligen Wiesenpieper noch als von den gelbkehligen verschieden be-

trachtet; indess liege diess vermulhlich nur daran , dass er lelztere

iiberhaupt gar nicht selbst beobachtet zu haben schcine: weil meistens

in den von ihm bereisten Landstrichen bloss rolhkehlige vorkommen

mogen , so dass ihre Zahl da sehr liberwiege. Wenn man sie aber

nicht sehr in der Niihe sehe, oder gar in der Hand habe, so seien

beide eben gar nicht zu unterseheiden ; da, wie Hr. v. Nor dm an a

sehr nachdriicklich sagt, das gesammte Verhalten und der Gesang beider

„unbedingt gleich" seien. Auch der geiibteste Beobachter konne daher

eine Minderzahl der einen neben der Mehrzahl der anderen sehr leicht|

iibersehen. — Ebenso wolle ferner der Graf v. d. Miihle den roth-

kehligen Ortolan, (dieses anziehende und milbeweisende Seilenstiick zu

dem so iihnlichen Falle bei dem rolhkehligen Wiesenpieper und dem

rothsternigen Blaukehlchen.) als von der gewiihnlichen Emb. hortulana^

der „Art'- nach verschieden ansehen. Gliicklicher Weise aber habe;

gerade er selbst den gprechendslen Beweis gegen sich und gegeu seid'**

vorschnell absprechendes Urtheil hierin geliefert. Denn eben das, waif

er von den Neslern und Eiern des „rolhbartigen" Ortolanes berichtetj*'
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passe gaiiz auf die des gewohnliclien; es zeiige also iiichi fiir, son-

derii gegen die specifische Verschiedenheit beider. In Belreff des ge-

wdhnlichen aber, (der E. hortulanaC) habe er sich olFeiibar vollstandig

gelauschl. Denn was er hinsiclitlicli der Nester und Eier von dieseni

angebe, — dass erstere 3—4 Fuss iiber dem Boden im Gestauche an-

gebracht sein sollen ! — vviderspreche geradezu alien bisher gemachten

Erfahrungen : da namentlich alle neuere Beobachlungen das regelmas-

sige Nisten des gewohnlichen Orlolanes aiif der Erde selbsl ausser

Zweifel stellen. Die ilim von dem Hrn. Grafen zugeschriebenen Eier

und Nesler seien wahrsclieinlich iiberhaupt gar nicht die von irgend

einem dortigen Animer, sondern von einer ganz anderen Vogel-Gattung.

Was dann feriier die Farbung der Kehle und der Bartslreifen belreffe,

so habe aueh Hr. v. Nordmann in der Krim ebenso die Uebergange

beider Varielaten in einander gefunden , wie der Vortragende und Hr.

Teinininck bei afrikanischen und sudweslasialischen. Lelzleres also

zii erwahnen, gleichwohl aber iNichts darauf zu geben, (wie Hr. v. d.

Muhle Beides gethan habe,) well solche Mittelslufen zufSllig ihm nicht

auch vorgekommen seien : das erscheine denn duch, auf das Gelindeste

ausgedriickt, entweder sehr eingebildet oder sehr vorlaut.

Bei der Frage hinsichllich der Nislweise zweifelhafter Arten

sei iibrigens gleichfalls wohl zu beachten , was Audubon von hochst

bedeulenden klimalischen Abweichungen auch hierin berichlet,

und was Redner aus dessen Werke im ,,Journal fiir Ornith." wiederge-

geben habe. Ebenso komme hierzu die , von ihm physiologisch dar-

gelegte und sich bereils mehrl'ach besliitigende Wahrscheinlichkeit,

warum auch die Farbung der Eier sich wohl klimatisch verandern,

mithiii ins Besondere verschbnern konne. Haben ja doch bereits Andere

mehrfach sogar auf nicht unbedeutende Verschiedenheiten derselben je

nach der Oertlichkeit, z. B. nach der Lage und Beschaffenheit des

Nistplatzes, hingewiesen. Mit Einem Worle : ohne scharfe allseitige

Krilik sei der Wahrheil sellen oder nie auf den Grund zu kommen.

Alles zeige vielinehr, dass man gerade in der Nalur libera 1

1

keine gar zu klelnlich beschrankte
,

gleichsam schablonenmassige

Gleichheit suchen und voraussetzen diirfe, wie es Manche bei den

Vogein Ihun wolleu : indcni sie die gesamniten Individuen jedcr Ait

sich etwa so vorzuslelien scheinen , als wiiren sie alle genau iiber die-

selbe lodle Hohlform gegossen und hierauf eben so angstlich- genau

nach einem gewissen Vorbilde mit bestimmten Farben angemalt.

Ins Besondere wcrde also z. B. auf die, bisher anscheincnde, aber

noch zu wenig bekannle Verschiedenheit der Eier von rothkehligen
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Wiesenpiepern und von gevvolinlichen, in Belreff ilirer Zeichnung, keine

Enlscheidung zii giiinden sein. Demi bei der engeii Verwandtschafl der

aiisseren Haul mil der inneren, daher auch mil jener des Eileilers etc.,

und bei Absonderung farbender SlolTe durch erstere so an Einer Stelie,

(der Kehie,) konne ja mogiicherweise um so elier das Eine mil dem

Anderen parallel gehen. Namlicb: da auch die alteren Weibclien im

Friihjahre nicht selten eine rolhe Kehle bekommeu, wahrend zu anderen

Zeiten des Jahres auch die Mannchen sie niemals besilzen : so konnte

bei ersleren leicht eine stellenweise Farbe-Erzeugung sowohl hier, wie

zugleich in den Zeugelheilen Stall finden. Oder, noch wahrscheinlicher

:

sie konnle bei den Weibchen hier, bei den Mannchen dagegen an der

Kehle etc. erfolgen. In beiden Fallen wiirde sie dann sich gerade an

den Eiern sichlbar machen. Ueberhaupl aber werde eine blosse Ver-

schiedenheil der Eier , selbsl wenn sie eine viel bedeulendere ware,

als liier, olTenbar niemals hinreichen kdnnen, eine sogar an dem Vogel

selbsl auch nur im Friihjahre, aber nicht im Herbsle unlerscheidbare

Varietal zu einer wirklichen Species zu stempeln. Etwas dergleichen

konne vvuhl in solchen Fallen, wo es neben kleinen, aber slandhaften

anderweitigen Abweichungen mil vorhanden sei, Iheilweise dazu beitra-

gen , den Ausschlag zu Gunslen einer fraglichen Species geben zu hel-

len; aber mehr, als diess, konne es gewiss nirgends. Dass jedoch

eben der Wiesenpieper mil rolher Kehle wirklich niemals anderswie,

als nur an dieser und nur ini Friihjahrskleide , von dem gewohnlichen

zu unterscheiden sei , und dass er inilhin rechl eigenllich bloss eine

„Sommerspecies" bilden wiirde, noch dazu hauplsachlich nur eine der-

gleichen mannliche, (ahnlich, wie man den italienischen und spanischen

Haussperling nur als ganz exclusiv iniinnliche .,Species"' von hoherem

Alter wiirde ansehen kiinnen, da ilire Weibchen den unserigen gleich-

sehen,) davon habe man sich nun entweder schon geniigend iiberzeugt,

Oder man werde es noch. Dagegen habe es bei einem doppell mau-

sernden Vogel naturgeniass durchaus Nichls gegen sich, anzunehmen,

dass eine so gefarble Kehle vorzugsweise das Friihiingskleid der in

warmeren (oder doch im Summer warmen) Landern wohnenden Mann-

chen bezeichne. Vielmehr liege ein ganz ahnlicher Fall in der sehr

ahnlichen Kehlfarbung zahlreicher Wachlel-Nannchen in deren Sommer-

kleide vor. Solche Falle und solche Erfahrungen solle man daher sam-

meln und neben einander halten , uni sich mil seinem Urlheile nach

ihnen zu richlen ; aber nicht iiberall bloss nach jeder ersten beslen

Handhabe suchen, um zu trennen und Zusammengehoriges aus einander

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



zu reissen. Lelzleres heisse: solchen Dingen ihr ganzes wiikliches In-

leresse nehmen, stall ilinen vermeintlicli ein hoheres zu geben.

Die ubermiissig beschrankte geographische Verbreiluiij; niancher vcr-

meintlichcr Arlen als Beweis gegen ihre speeilische S e I b si lindigU ei I.

Schliesslich bleibe jetzt noch ein letzter, allgemeiner Piinkt zu er-

wahnen, den man gleichfalls Uberaus haufig ganz iibersehe, der aber

gerade sehr viele der verme intlich en Arlen vorweg in hohem

Grade verdachlig mache. Diess sei die, weil iiber jede Wahr-

scheinlichkeit hinausgehende und gleichwohl oft so glaubig an- oder

hingenommene Beschrank tli eit ihrer geographischenVerbrel-

lang.

In diesem wunderlichen Glauben, der sicli ilberhaiipl nur bei Or-

nithologen finde, (wahrenri er z. B. den Entomologen in demselben

Grade fern liege, wie man ihn bei ihnen mil besserem Grunde wiirde

vermuthen und verzeihen konnen,) seien vor Allen die von England

sehr slark. Denn sie gehen darin so weil, dass er fiir sie gleichsam

zum Gegenstande eines ganz besonderen , speeilisch - orniUiologischen

Palriolismus geworden sei, der sehr geeignet erscheine, zu einem gulen

Humore zu sliinmen.

Bekanntlich, und zwar aus leichl ersichllichen Grunden, sei die

Verbreilung der Saugelhiere ini Ganzen eine speeilisch weil enger be-

schrankle, als jene sehr vieler anderer Thiere , namenllieh aber der

Vogel. Denn, wahrend es nichl bloss von lelzleren, sondern auch ganz

besonders von Insecten, eine zieniliche Anzahl Arlen gebe, die (ohne

jedes absichlliche oder zufallige Hinzulhun des Menschen) fast buch-

slablich liber die gauze Erde verbreitet seien, indem sie mehr oder

weniger in alien fiinf Welllheilen sich vorfinden, — so gebe es doch

kein Saugethier, welches urspriinglich auch nur in der gesammlen Alien

Well, oder in der gesammlen Neuen, weil weniger allenthalben in bei-

den zugleich vorkame. I'mgekehrl wollen aber jelzt manche Ornithn-

logen, und namenllieh eben die englischen, gerade die Verbreilung ihrer

Vogelspecies hiiufig zu einer so beschranklen inachen, wie man sie von

keiner Saiigelhier-Arl keiine: fund zwar selbsl nichl in heissen Landern

(ibgleich die Verbreilungs-Bezirke dorligcr Arlen die eiigsteii seien, die

es gebe.) Wahrend es z. B. noch sehr zweifelhafl bleibe, ob es

von klelneti europaischen Arlen der saugenden Klasse auch nur Eine

gebe, welche aussrhlicsslich bloss diesem Welllheile allein angehore,

wollen die Englander liir ihre I)i'iden Inseln, die ziisammen kaum etwa

den fiinfzigslcn Theil von Gesamml-Europa belragen, mehrere besondere

Vogel-Arten besilzen ! Da sollen neben den 4 wirklichen Arlen von
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Bachslelzen der iibrigen Tlieile Eiiropa's , MolaciUa alba. M. boariila,

M. cilreolu uiid jW. /lava, zum Ersatze fiir die ersle uiid lelzte durch-

aus 2 besundere ^Aiten", M. Yarrellii und M. Ruji, ganz extra fiir

Grossbritaiiiiieti vorhanden seiii ! Und zwar halte man sie hierin fiir so

eigenlhiimlich scharf begraazt, fiir so britisch ^exclusiv" oder so ex-

clusiv ^britisch", dass beide Extra -Species nur auf dem Zuge nach

einlgeii Strichen des nachslen Fesllandes gelangen solleii. Umgekehrtj

soilen dann ebenso die unverkeiinbaren Urbilder von beiden, also die

gewohnliche M. alba und die gewiihnliche M. flava, den Vereinigten

drei Konigreiehen fehlen.

Als ob Letzleres, auch wenn es damit seine voile Richtiglieit

hatte, (was jedoch gar nicht einmal der Fall sei,) nicht sehr wohl

moglich sein wiirde, ohne dass es dazu einer specifischen Verschieden-

heit jener vermeinlliclien znei britischen ,Arten" von unseren festlan-

dischen bediirfte. Denn bekanntlich sei das Klima von England, Schotl-

land und Irland iiii Winter so eigenthiimlich mild, dass manche unserer

Zugvogel dort haulig oder fast regelmassig iiberwintern; dagegen im

Sommer audi so kiihl, dass walirscheinlich nur desshalb eine bedeutende

Anzahl soldier Vogel - Arten , die auf dem Fesllande unter gleichen

geographisdieii Breiten iiberaus gemein sind, (z. B. Oriolvs galbula,

Sylvia tithys, S. cyaiieciila s. suecica, u. m. a.,) dort fast gar nicht

vorkommen, oder sich nur hochst selten einmal dahin verirren. Waruni ?

Offenbar, well iliiion das Klima daselbst nicht zusagt. Nun konne aber

nalurgemass gewiss iVichls einfacher sein oder naher liegen, als, zu

sagen : der M. alba und M. flava widerstrebe zwar das brilische Klima

nicht; wohl aber veriindere es, da sie ganz besonders zum Abandern

geneigle Farben Iragen , bei ihnen niehr oder weniger diese Farben

und inache sie also hierdurch zu eigenlhiimiichen Varietaten. Slatt

dessen wolle man sie aber durchaus zu besonderen „Arten" erheben.

Das Erstere mache ohne Weiteres die ganze Sache eben so erkiarlich,

wie es sie anziehend erscheinen lasse; es liise also die Frage wirklich.

Das Zweile dagegen mache dieselbe nur sonderbar. Es erklare und

lose aber uicht bloss Nichts; sondern es seize auch die vermeintliche

Losung in vollsliindigen Widerspruch mit AUem dem, was die zoologi-

sche Geographic uns bisher iiber den Umfang der Verbreitung von

Thieren iiberhaupt lelire. Gewiss konne es jedoch nicht leicht einen

komischeren Einfall geben, als den, welchen man hierdurch anderen

„zum Besten gebe", ohne diess aber freilich selbst zu ahnen. Stall

namlich einfachweg zu sagen: die Natur gestalte ebenso dem Klima

Englands, wie dem anderer Lander, die Farbung mancher Vdgel nach
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gewissen, in dem Wesen ihrer Farben liegenden Regeln abzuandern, —
slelle man .implieite"' die seltsame Behauptung auf: die Natur habe es

der MUhe werlh gefunden, oder gar fiir nolliwendig gehalten, speciell

fiir zwei geographisch. so iinbedeulende Flecitclien Landes ein Paar be-

sondeie Bachstelzen- Arlen zu schaffen! Bekanntlich lichte sich aber

die Natur mil ihreni .Schallen'' iminer vor Allem nach der ,Geogra-

phic'", und zwar lediglich nach ihrer eigenen, der ^physischen."

Fast noch weiler gehe man in dieser Hinsicht bei der schottischen,

im Winter diinkelfarbig bleibenden Abanderung des Weiden-
Schneehuhnes, dem so genannten ia^o/)«* scolicns. Bei ihm wiirde

zwar eine zicmlieh enge geographische Verbreitung schon eher denkbar

erscheinen , als bei den Bachstelzen: weil die Verbreitung so schwer

fliegender Arten, wie es die meisten Hiihner sind, in der That eine viel

engere sei, als die anderer Vogel. Indess komme ja eben diese ver-

meinte sArt" gar nicht einmal, wie jene zwei Bachstelzen, in ganz

Brilannien vor, sondern bloss in einem ziemlich beschrankten Theile

desselben. Das habe also wieder, und fast noeh mehr, alle Wahrschein-

lichkeit gegen sich. Ueberdiess habe der Vortragende in Betreff dieser

Varietal bereits vor liinger als 20 Jahren auf diess Alles wohl ausfuhr-

lich genug aufmerksam gemacht; ja unter den Englandern selbst habe

Darwin, ohne hiervon zu wissen, bereits i. J. 1840 von dem irlandi-

schen Berghasen, .,Lepus hyberniciis" , ein Gleiches erwahnt; und Hr.

V. Hiddendorff habe die Frage, in seiner genauen klimatologischen

Krilik der europaischen Hasen - Arten, vollslandigst in"s Klare geselzl.

Dieser irliindische werde namlich im Winter gleichfalls nichl weiss, ob-

wohl er zu der Species des veranderlichen gehore. In ihm sei daher

Bowohl sachlich , wie ortlich, das beweisendste Seitenstiick hingestellt,

welches man von ornilhologischer Seite irgend wiinsclien konne, um

sich deslo leichter zu iiberzeugen, dass und warum dort auch „L. sco-

ticus", d. h. L. saliceti, nicht weiss werde. Mindestens aber von den

Aeusserungen eines Mannes, wie Darwin, in Bezug auf den irliindischen

Hasen konnten die englischen Oinilhologen docli fiiglich Elwas wissen,

und mitlelbar vvulil auch von der Meinung des Rediiers iiber das „Moor-

Schneehuhn.- Letztere namlich soillen die englischen Ornilhologen,

wenri sie auch meistens nicht Deutsch verstehen . doch aus der deutsch

und franzosisch zugleich geschriebenen „kritischen Kevuc der Vbgel

Enropa's- von Sclilcgcl kennen, der sich diesen Gcdaiiken, (auf den

er wohl schwerlich selbst verlallen sein wiirde,) uebst tnaiichen andcren

sehr bald so augeeignct habe, als ware es der seinige. Gleichwohl

»eien aber die britischen Ornithologen bis heute dabci geblieben , auch
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hier ihre vermeintliche ^Art" festzuhallen. Daher werde ein wenig

Humor dariiber nun wohl an seiner Stelle sein.

In warmeren Landslrichen, besonders unter den Wendekreisen,

herrsche allerdings die ziemlich allgemeine Regel , dass man die Ver-
breilungs-Bezirke der Arten sich bedeulend verengern sehe. Thuen

es hier docli auch die von Gattungen. Indess zeige diese Regel,

obwohl sie nur fiir ausschliesslich dort wohnende Formen gelte, oft

sehr bedeiitende Ausnahmen. (Das beweise unler den Siiugethier-

Arlen vor Allem der Tiger, der im siidliclisten Indien haufig in 32—35"

Warme lebe , aber mitten in Sibirien auch mitunter nodi bei 20 — 23*'

Kalle.") Milhin werde auch dort eine gar zu beschriinkte Verbreitung

haufig ein Grund sein, um Verdacht gegen eine Species zu hegen , fiir

deren Selbslandigkeit nichl auch gule Merkmale sprechen. Nichts

aber konne an sich falscher sein, als die Ansicht, dass z. B. eine mit-

telafrikanische Varietiit schoii desshalb von einer sonst geniigend ahn-

lichen oder gar ihr gleichenden indischen, oder letztere von einer neu-

hollandisehen, specilisch verschieden sein solle, weil sich dieselbe nicht

auch zwischeninne vorfinde, oder well man sie da noch nicht aufgefun-

den habe. Denn zuvnrderst konne Letzleres ja leicht auf blosser Fii-

gung des Zufalls beruhen; zweitens aber wiirde, gegeniiber den Erfah-

rungen der Entomologie, selbst mil einem wirklichen Fehlen derselben

weit und breil zwischeninne noch gar Nichts fiir eine specifische Ver-

schiedenheit der so weit von einander lebenden Individuen bewiesen

sein. Vielmehr liefere selbst ein geradezu antipodisehes und nur „anti-

podisches" Vorkommen diesen Beweis noch nicht. Kenne man doch

unter den grosseren oder miltelgrossen und nicht eben seltenen, also

nicht so leicht zu iibersehenden oder zu verwechselnden Schmetterlingen

Europa's bereits 3 oder 4 Arten, die man bis jetzt von auswarts her

nur aus Neuholland erhallen habe; aber noch nicht aus Afrika, nicht

aus Asien, und nicht aus Nord- oder Siid-Amerika. Welche Eigen-

thiimlichkeit von geographischer Verbreitung! Darin liege olfenbar noch-

etwas mehr AulTallendes. als z. B. in dem, selbst von Gould nicht be-

zweifelten, sondern ausdrlicklieh bestaligten Vorkommen der grossen

Raubmove (Lestris catarrhactes) in den kalteren Gegenden so-

wohl der an tarktischen, wie der arktischen Erdhiilfte, nicht

aber zwischeninne; — ein Fall, dem iibrigens vermuthlich auch der

von Procellaria glacialis, (der „Pr. glacialoides" ! von Andr. Smith,)

u. m. a. sich anreihen werden. Unter den Landvbgeln kehre der nor-

dische Buteo lagopus, der hier nur selten bis nach Siideuropa hinab-

wandere, im Cap-Lande wieder; etc.
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Die verliallnissiiiassig geringe Schwierigkeil einer scliarfen Krilili der Species

in der Omilhologie, verglichen iiiit der in anderen Zweigcn der Zoologie.

Allerdings habe die gesammle, diagnoslische, geographische, kli-

malologische und soiistlge Krilik der Species iiberall bedeutende Schwie-

rigkeiten. Doch sei dieselbe gerade in der Ornithologie nach Verhalt-

niss eine wahre Kleinigkeit; sie erscheine da fast wie ein Spiel itn

Vergleiche zu der in der Enlomologie , Conchyliologie nnd Saiigelhier-

kunde. Denn hier verandere sich niclit bloss hauflg beinahe alle Zeich-

nung sehr bedeulend ; sondern sie verschwinde auch nicht selten ganz

oder fast ganz : wahrend gerade sie bei Vogein das Erkennen der

Species oft so leicht niache. Und nieistens dauere es dort leider sehr

lange, bis ein glUcklicher Ziifall einmal so schlagende Aufklarungen

uber gule und ^schlechte Arlen" liefere, wie man sie z. B. in Schwe-

den hinsichtlich der Luchse und Fiichse erhallen habe. Da sei es

namlich vorgekommen, dass manche Luchsweibchen , mit ihren je zwei

.lungen zusaminen, in Farbung und Zeichnung alle 3 vermeintliche euro-

paische -Luchs-Arten'' reprasentirten; ja eine schvvarze FiJchsin, die

in Gefangenschaft mit einem schwarzen Mannchen zusammenlebte , habe

bei der erslen Geburt Junge geworfen,- die zusammen 3 verschiedenen

anderen ^Species" angehorten! Nur eben von der eigenen Species

beider Aeltern war zunachst keins darunler. Solche brachle sie viel-

mehr erst spalerhin : wahrend nun die Zahl der Jungen von anscheinend

fremden Arlen mit jedem Wurfe abnahin. So eclatant warf dieses

eine Weibchen alle die spitzfindigen Unterscheidungen von Canis viil-

pes, C. atopex s. melanugaster , C. cruciger und C. argenlatns oder

nigro-argenteus mit Einem Schlage iiber den Haufen. Und doch war

gar keine Moglichkeit zu einem Zusammenkommen desselben mit ande-

ren Mannchen vorhanden gewesen.

Alls dergleichen Erfahrungen , zunial bei Arten der nachst ver-

wandten anderen Klasse warmbliiliger Thicre, solle denn doch auch die

Ornithologie billigerweise Etwas zu lornen suchen. Es gehore aber

gerade unler die Symplome .ihrer gegenwiirtigeri palhologischeu Phase-',

(wie ihr Jetziger Zustand neulich von einem, leider nicht Anwesenden

sehr IrefTend getiannt worden sei,) dass sie gleichsam Etwas darin

suchc, alle solche, wie anderweitige Belehrung von sich abzuweisen,

sich viclmehr iiberhaupt von jedem Zusamnienhange mit anderen Zwei-

gen der Malurkunde abzuiosen und nun in dieser, ganz unwissenschaft-

lichen Isolirung alle die Fehler, liber wckhe man in anderen Zweigen

der Zoologie schon lange hinweg sei, in qualilaliv und quantitativ

schlimmerer Weise zu wiederholen , als dieselben anderswo jemals
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begangen worden seicn. Nach welcher Richtung hin man hierbei auch

den Blick werfe: in alien falle das Urtheil gleich traurig ans. Ja in

manchen Stiicken, — wie hinsichllich der, an das Unglaubliclie gran-

zenden Barbarei ihrer Nomenclalur, — finde sich anderweilig nichts auch

nur enlfernt Aehnliches, wie in der heutigen Ornithologie. Denn in

der That sei ein grosser Theil dieser Namengebung aus neuesler Zeit

sprachlich von der Art, dass, wenn man nichl vvusste, sie solle eine

Sache des Ernsles ftir ernste Manner der Wissenschaft sein, man sich

wiirde versucht fuhlen mussen, zu glauben, sie solle den Zweck ha-

ben, der lernenden Jugend auf den Schulbanken zu einer sprachlichen

Belustigung zu dienen. —
Was iibrigens die, an sich eben so hdchst anziehende, als vielfach

wichlige Lehre von der geographischen Verbreitung in's Besondere an-

gehe, so trage sowohl die unhaltbare Zersplitterung der Arlen, wie die

fort und fort immer weiter uberlriebene Zertheilung der Gattungen, jede

nach ihrer Weise gleich viel Schuld. Eine, wie die andere zerslore,

jede fiir ihren Theil, geradezu und von Grund aus fijr die Urnithologie

Alles das, was man zoologische Geographie nenne. Sie ver-

nichten damit gemeinschaftlich einen der fruchtbarslen Zweige des Gan-
zen, fiir welchen die Pllanzen - Geographie ein so nachahmenswerthes

Vorbild gelieferl habe, dass man nicht bloss alle Grundziige desselben,

sondern auch viele der iiberraschendslen einzelnen , sofort in der Ver-
breitung der Vogel wiedererkenne: so dass man also nur die speciell

ornithologischen Data zu suchen und zu ermittein habe, zu denen aber

nalurlich in den bolanischen wiederum die sachlich wesentlichsle Grund-

lage schon mitgegeben sei. Doch Alles, was unmittelbar oder mitlelbar

dahin gehore, werde mit einem forlwahrenden Zersplitlern von Arten

und Gattungen in lockere, zusamnienhanglose Alome zersetzl. Denn
wenn bekanntlich eben Species und Genera zusanimen das Ganze bilden,

so liege es klar auf der Hand, waruni eine sichllich naturwidrige Auf-

fassung beider, so, wie dieselbe neuerlich in der Ornithologie von man-
chen Seiten her belrieben worden sei, die erslen Grundlagen des Ganzen

uberall verfalsche und mithin Alles zerstoren miisse.
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