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und noch emsiger verlilgenden Meisen eingenommen. Ah! dachte ich,

die Herren Sohne und Frauleiii Ttichter meiner vorjahrigen Gaste wol-

len auch leben! In diesem Jahre ist aber die Gesellschaft so selir

angewachsen . dass die Frau Pastorin in Branibach aile drei Wochen

ein Brot mehr muss backen lassen. Dabei sinii die Thierchen so zahm,

dass meine Kinder Jas Gesicht an die Fensterscheiben driicken konnen,

ohne dass jene sich in ihrem Mahie sloren lassen.

Aber auch noch auf andere Weise vveiss sich Panis major wah-

rend des Winters zu nahren. Sieh', da kommt so ein Schhiukopf nach

der Bienenhiitle! Er selzt sich an einen Bienenkorb und pocht mil

deni Schnabel kraflig an. Wehe der armen Biene, welche nachsehen

will, wer draussen ist und Einlass begehrt. Kaum erscheint sie auf

dem Flugbretle, da ergreift sie der Morder, zerreisst sie in Stiicke und

verzehrt die Eingeweide und den Honig.

Branibach, im Marz 1855. W. Passler.

nie hielbende Vereinigiing der Clatten bet den niei-

aten Vilgelii , daher ihr Wiederkehren zu einander in jeder

folgenden Briitezeit, wird neuerlich vvohl uberhaupt als hinreichend

erwiesen belrachtet; vveniger allgemein anerkannt scheint aber die leb-

hafte Theilnahme. welche auch noch in der Zvvischenzei t ein

Galle dem anderen schenkt, wenn beide sich in zahlreicherer Gesell-

schaft mil anderen , oder wenigstens mil ihrer Familie , zusammenbe-

finden.

iliervon erzahll Nilsson (,Skand. Fauna, Foglarna . Inledning,

S. X,) zwei anziehende Beispiele, mit dem Beifiigen: , jeder aufmerk-

same Jager werde sich leicht welter davon iiberzeugen konnen." Er

berichlet namllch

:

,Bei einer Jagd im Walde mitten im Winter traf ich cine Familie

von Gamilvs ylandarius an , die aus 7 — 8 Stiick bestand. Da ich

zum Behufe einer Unlersuchung gerade einen bediirfte, so versuchte

Ich, mich Ihnen zu niihern. Sie waren jedoch ungewohnlich ^cheu und

fliichleten sich. Ich schoss daher aus grosser Entfernung auf den nach-

sten; er (iel nicht, war aber stark angeschossen , und blieb auf dem

Baume sitzen. Alle die iibrigen ergriffen hierauf die Flucht; nn. V. w^t

blieb bei dem verwundeten und versuchte auf jcderlci Weise, mich

von demsclbcn fori- und nach einer anderen Seite hinzulocken. Ich

ladete nun wieder und schoss ihn gleichfalis. ETs waren Aliinnchen und

Weibchen."

„Ein anderes Mai erlegte ich im Spathcrbsle einen Parns coeru-
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levs ,
gleichfalls aus einer flesellschaft. Alle zogen danii (luchlig ihres

Weges, bis aiif Einen , welcher lange in Kreisen iiber der Stelle her-

umflog , wo er den gelroffenen halte ins Gras niederfallen sehen.

Schliesslich, da er denselben nicht entdecken konnte, flog er bald nach

einer, bald nach einer anderen Stelle bin, indem er dazwischen fort-

wahrend schrie und mil angstvoUer Stimme dem verlorenen Gatlen rief."

Mil Bezug auf den, gleichfalls erwiesenen Umstand, dass namenl-

lich bei grdsseren Vogein ein Gatle nach dem Verlusle des anderen

gewbhnlich das nachste Friihjahr hindurch , oder wohl auch mehrere

Jahre lang, im Witlvvenznstande verharrt, erinnert Nilsson an ein

Beispiel von einem Kraniche, welches Ljungdahl in der „Tidskrift

for Jagare och Nalurforskare", (Jahrg. 1834, S. 928,) erzahit hat.

Ebenso verweist er dann auf das, was Pallas in seiner „Zoograpbia^'

(II, p. 213,) in Betreff der Singschwane als Kegel bezeichnet.

Eine sehr entschiedene Ausnahme hiervon machen bekanntlich oft

die grossen und mittelgrossen Raubvogel : da bei ihnen gewbhnlich ein,

wahrend der Fo r tpflanzungszeit weggeschossener Galte sehr bald

durch einen neuen ersetzt wird. Auch sie scheinen jedoch nicht so

ohne Bedenken und langeres Warten zu einer neuen Ehe zu schreiten,

wenn der andere Theil „in der Zwischenzeit" verungliickt ist, und

wenn mithin der iiberlebende sich im Zweifel dariiber befiudet, ob sich

der vermisste nicht doch vielleicht noch einfinden werde? Eben dieser

Zweifel in dem einen Falle, gegeniiber der Gewissheil in dem anderen,

scheinl iiberhaupt wohl der wesenllichste Beweggrund zu dem verschie-

denen Verhalten in beiden. Ziehl man ihn gebiihrend mil in Bejracht;

dann wird vermuthlich das Verhalten aller Vogelarten hierbei ein ziem-

lich gleiches, oder doch sehr ahnlich sein.

Eine Thatsache aber, die neu sein diirfte, ist die von Nilsson

angefiihrte und wenigstens bei manchen Arten vorkommende

AnliliusllclikeU der Aeltern selbst noeh an die vor-
Jfihrigen Jiiiigeii: wenn auch, wie IV. sehr passend hinzufiigt,

wahrscheinlich nur bei solchen Arten, welche gewohnlich erst mit

dem dritlen Lebensjahre f or tpf lanzungsfahig werden. So

bei den Moven. In BetrelT ihrer heisst es namlich, (ebenda, S. XI—XII :)

„Man weiss, dass die Jungen der Silbermbve, Larus argen-

tatus , im ersten Jahre viel dunkler als im zweiten sind und sich da-

her dem Alter nach beide von einander ebenso , wie von den wirklich

alten, leicht unterscheiden lassen. Wenn im Fruhjahre der Faarungs-

trieb der letzteren erwacht, so treiben sie die Jungen von sich fort:
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gleich als scheuten sie deren Gegenwart bei ihrer Geschlechtsverrich-

tiing. Jene iiehmen dann ihre Zufluclit zu entfernten Wassern , meist

zu Binnenseeen, und zwar sogar zu denen in abgelegenen Alpenziigen."

(Bald nachher, auf S. XVI, wo N. die befiederten Hauplbewohner der

verschiedenen Hohenregionen der skandinavischen Gebirge bezeichnet,

lieissl es daher fur die .Schnee-Region: Hier trifft man

Larus camis und L. argentaliis an den Alpenseeen; jedoch meistens

nur jiingere Vogel . . .") „Iuzwischen pflanzen die Alten sich fort

und widnien dann all' ihre Serge nur ihrer Nachkommenschaft von dem

laufenden Jahre. Wenn diese aber gegen den Herbst zu erwachsen

ist, dann linden sich auch die Jungen von dem vorhergegangenen Jahre

bei den Alten wieder ein, niischen sich unter ihre dunkleren jiingeren

Geschwister , und warden jetzt wiederum von den Aeltern mit ihrer

Liebe umfasst. Ich habe so im Herbste aus derarlig gemischten Mb-

venschaaren Junge der vorjahrigen Brut heruntergeschossen und ge-

wohnlich gefunden, dass, wenn alle die iibrigen sich fluchteten, ein

Oder zwei a lie Vdgel iiber den geschossenen herumschwarmend ver-

weilten und durch Klagetone, so wie durch ihr Betragen, ihre Theil-

nahme und Besorglheit ausdriickten. Giiickle es dann, auch sie zu er-

legen : so waren es jedesmal ein Mannchen und ein Weibchen. Es

kann also kein Zweifel darilber herrschen, dass es wirklich die Aeltern

der getbdlelen waren."

In der That wiederum eine recht hiibsche Beobachtung, die zwar,

(wie eben jede andere auch,) zuvijrdersl wirklich geniacht sein wollte,

die man aber, nachdem sie gemacht ist, gerade in dieser ihrer Be-

schrankung auf solche Vogel , welche erst nach zwei Jahren brutfahig

werden
,

ganz „naturlich'' linden muss. Es bewahrt sich also damit

auf's Neue der schone, von Prof. Ehrenberg ausgespiochene Satz:

,richtig erkannte Thatsachen miissen sich auch logisch a priori con-

struiren lassen." D. h, : sie miissen, ex post gefunden, so erscheinen,

dass man hinlerhcr einsieht, wie und wesshalb man sie eigenllich schon

zuvor hatte erralhen konnen und sogar errathen sollen.

Denn bekannllich luhrt umsichtiges ^Ralhen" zu leichterem und

schnelierem Finden; der thatsachlichen Zuverliissigkeit des letzteren

aber Ihul es durchaus keincn Einlrag: da jedcr Verniinl'tige das Mn^s

durch „Kalhen'' sich Krgebende so lange nur als .iWahrscheinlich" oder

^hbchsl wahrscheinlich- hinslellen und betrachten wird, bis es durch

Ihatsiichliches .Finden" sich als wahr, und mithin als rich tig „gera-

then", erwiesen hal.

Dabei mag es dann freilich meist ein persbnlich richtiges GefJih
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sein , wenn die neiiere iind neiiesle Ornilhologie sicli gewolinlich nicht

viel aiif das Rathen einlassl; — ^richlig", well sie eben, wenn sie es

thut, gewolinlich falsch ralli. Denn ein Treffer gelingt Ihr, wenigslens

bei einigermaassen schwierigen Fragen, sichtlich nur sehr selten. (Das

hat sich namenllich bei der so genannten „Fiiligula Homeyeri" gezelgl:

wo die ganz falsche Ansicht die nieislen Stimmen fUr sich erhielt, wah-

rend es die weiiiger falsche kaum auf mehr als zwei oder drei Stim-

men biachte.) Aber man sollle sich doch billig davor hijien, in BetrelT

des Nichlkonnens gar zu kurzweg von sich selbst auf Andere zu schiies-

sen: da Mancher es viejleichl im „richtig Ralhen'' sehon desshalb ein

wenig weiter gebracht haben kann, weil dazu ofl vergleichsweise

iiberhaupt nicht viel gehort.

Berlin, den 15. Mai 1856. Gloger.

$$ollten die Hrniiiclie wobi elue besuudere Sonianer-
tracbt babeu? — auch wenn sie dann, wie allerdings nicht zu be-

zweifeln, bloss eine Iheilweise , d. h. auf gewisse Gefiederslellen be-

schrankt ware: ahnlich, wie elwa bei dem Birkhahne; also nicht all-

gemein fiir das gesammte kleine Gefieder eintretend, wie sie diess

bei den mannlichen Enten thut. —
Nilsson, der bereits i. J. 1835 die eigenthiimliche , an Kopf,

Hals und Ernst jener der Henne ahnelnde Somniertrachl des Birkhahnes

beschrieb, (Skandin. Fauna, Foglarna, II, S. 62,) ist geneigt, das Vor-

handensein einer solchen auch beim Kraniche als nichi unwahrscheinlich

anzusehen. Er sagt dariiber, (^ebenda, S. 152,) in einer besonderen

jAnmerkung" :

„IMan trifft Kraniche, deren RUcken und Schultern einen sehr

bemerkbaren rostbraunen Anslrich haben; ja manche sind an

diesen Stellen fast kastanienbraun. Aber noch scheint es nicht

ausgemacht, ob diess etwa die Sommertrach t des Vogels ist."

Bei der ungewohnlichen Klugheit und Scheu desselben mochte die

Sache auch gerade bei uns nur um so schwerer .,auszumachen" blei-

ben, weil es hier nur wenige Gegenden giebt, wo er nistet. Was aber

sehr fiir ihre Wahrscheinlichkeit sprechen kdnnte , ist der seltsame,

in diesem „Journale" (18.55, S. 515) von Hrn. Forstinspector Wiese

erwahnte Unistand , dass ein Kranich ohne Schuss oder sonslige Ver-

letzung desshalb eingefangen werden konnte, weil fast a lie seine

Schwungfedern auf ganz iihnliche Weise zu fast gleicher Zeit

ausgefallen, daher noch im Wachsen begriffen waren, wie bei den

Enten-Manncheu kurz nach dem Aniegen der schlichtgefarbten Sommer-
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trachl. Es ware also zu fragen: wie sah dieser Kranich dainals aus?

Halte er vielleichl wirklicli die von Nilsson angegebene, in"s „Rost-

braune" ziehende oder „fast kastanienbraiinc. Farbuiig des Ruckens iind

der Schullein"? —
Jedenfalls war es gut, dass Hr. Wiese dieses ungewohnlichen Fan-

ges als Merkwiirdigkeit erwahnt lial. - Pass eine so eigenlhiimliche Man-

gelhaftigkeit der Flugwerkzeuge, eine zeitweise vollige Unbrauchbarkeit

derselben fiir ihren Zweck , die Folge eines bless individuellen krank-

hafteo Zustandes gewesen sein sollte , mochte ich durchaus nicht fiir

wahrscheinlich halten. Denn wie sollle es zugegangen sein, dass ein

solcher Umsland, wenn er vorhanden gewesen wiire, (noch dazu, ohne

sich anderweitig irgendwie ausserlicb kennbar zu machen ,) gerade nur

auf das Mausern der Schwungfedern eingewirkl haben solite? und zwar

so, dass er den sonsligen allmahlichen Verlust derselben zu eineni plotz-

lichen allgenieinen gemacht halle? Das wiirde, empirisch, wie theore-

tisch betrachtet, ein Fall ohne Gleichen sein, der ganz ohne Beispiel

dastande, und fiir den mithin gar keine Erklarung inbglich ware.

Allerdings komml ein nierklich henimender, oder sonst sitirender

Einfluss krankelnder Zustande auf die Mauser bei Viigeln liberhaupt

wohl oft genug vor; Cja bei den weiblichen trill bekanntlich die Ver-

zogerung der gesammten Hauplmauser sogar in vollig gesundem Zu-

stande, als Folge einer zufallig mehr als gewbhnlich verspateten Brut

ein;) aber die Wirkung hiervon erslreckl sich dann slels ohne beson-

deren Unterschied gleichmassig auf das gesamnile Ge/ieder. Oder, wo

nicht, so trilTt die Verziigerung vorzugsweise das kleine. Das Umge-
kehrle wiirde ja auch wirklicli das Unzweckmasslgste, organisch Ver-

kehrtesle sein, was in solcheni Falle gesehehen kcinnle. Denn fiir einen

schon ohnehin kranken Vogel, der also bei seiner einslweiligen Schwa-

che viel eher der Verfolgung unterliegen muss , wiirde es ja offenbar

gar nicbls Bedenklicheres geben konnen , als: don so gleichzeitigen

Verlust beinahe aller grosseren Schwungfedern auf einmal ! — einen

Verlust, dessen Wiederersalz bekanntlich auch da, wo er die allge-

meine Regel bildet und wo mithin dor Organismus darauf eingerichtet

isl, slets ein so bedeutendes Maass von Sal'ten und von Bildungskrafl

vcrlangl. Dahcr das Magererworden der Enten-Miinnchon zu dor Zeit

der Mauser ihrer Schwingen, und das entschiedene Abmagern siimml-

lichcr junger Enten zu der Zeit, wo ihnen dieselben ziim erston Male

wachsen.

Demnach ist der erwiihnte Fall wahrscheinlich nur der erste,

durch einen gliicklichen Zufall bekannt gewordenc Beweis von einer
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bisher niclit verraulhelen allgemeinen Thatsache. Diese aber wiirde

eben daria bestehen, dass auch Kraniche beiderlei Gescblechts ebenso,

wie del- Biikhahn und die Enlen-Mannchen, ihre Schwungfedero auf

Eiiimal wechselten uiid voiher eine Iheilvveise besondere Soinmerlracht

aniegten ;
— eine Trachl, deren schlichtere, vveniger abslechende Far-

bung das Gule fur sie hatte , sie den Blicken ihrer Feinde vveniger

leicht bemerkbar werden zu lassen; mithiu abgesehen davon , dass sie

dann zugleich durcli ein stilleres und versteckleres Leben sich densel-

ben viel weniger bemerkbar zu machen suchen. Gelingt es jedoch

hierbei deni Birkhahne und den Enlenmannchen , diese Zeil ohne son-

derliche Gefahr zu iiberstehen: warum sollte es da nicht auch dem

ausserst klugen und vorsichtigen Kraniche gelingen? ihm, dem fiir den

Fall der Noth eine so bedeulende Schnellfussigkeit zu Gebote sleht.

Auch findet ja bei den Gansen und Schwanen eine soiche gleichzeitige

Mauser aller grossen Schwungfedern Stall, ohne dass ihnen derVorlheil

einer Trachl-Veranderung zu Statlen kame. Und noch dazu fehlt hier-

bei den Schwanen slets die Fahigkeit, sich einer Gefahr durch Unter-

lauchen zu enlziehen: wahrend ihre bedeulende Grosse allein sie vor

derselben vvohl nicht besser schiitzen kann , als den schnellfussigen

Kranich die seinige.

Alleidings komrnt bei den, fruher als nahe mil den Kranichen ver-

wandt angesehenen Slorchen und Reihern ein solcher plolzlicher, all-

gemeiner Schwingenwechsel nicht vor. Diess aber beweist Nichls da-

gegen , soiidern spricht eher dafiir : well es nur abermals fiir ihre

mehrseilig grosse Verschiedenheil zeugl. Bei jenen b^iden wiirde eine

soiche Einrichlung freilich beinahe gleich unmciglich, d. h. fast gleich

wenig mil ihrer ganzen Lebensweise vereinbar sein, wie bei den Raub-

vbgeln : da sie es nie vermeiden ktinnen, weit nach ihrer Nahrung flie-

gend umherzuslreifen. Die Kraniche dagegen werden rechl wohl eben

so gut elwa 3—4 Wochen lang sich ernahren und beslehen konnen,

ohne zu fliegen, wie dann die mannlichen Enlen und fiir kiirzere Zeit

auch deren Weibchen zu bestehen vermdgen.

Berlin, den 24. Mai 1856. Gloger.
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