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brachte fnlr viele, aus jedem Neste drei oder vier Sliick, von denen

einige sclinn selir stark bebriitel waren. Die Eier sind zienilich gross,

(24— 30'" lang, im Mittel 3 Lllij 1,:U Quent. scliwer,) rund, und blau-

lich-weiss gefarbt; wenn sie ausgeblasen sind, erscheinen sie fast rein

Weiss. Die Araber erhoben ein Zetergesclirei, dass wir ihre heiligen

Vogel (Si inhere) beunruhiglen, und riefeii auf Aali und niicli den

Flucb und die Strafe des Himmels berab, was Aali ganz in Wuth und

Verzweiflung brachte. Von alien bestiegenen Nestern, (ungefahr zwan-

zig,) waren nur sechs belegt; an den iibrigen Nestern baulen die Vo-

gel noch. Mancher Baum war mit mehreren Nestern bedeckl.

Gegen 3 Uhr Nachmittags setzten wir unsere Reise fort und er-

blickten init Sonnenuntergang das Minaret der Capitol^ Ost-Sudahns.

Eine Stunde spater iagerten wir unter einem mir wohibekannten Baume,

welcher mein Zelt schon manchmal beschattet hatte.

Am 13. Juni. Ein niachliges Krokodil, das sich halben Leibes

aus dem Wasser hob, rief mir den Morgengruss zu. Ihni folgten meh-

rere, lauler Riesen. Am Stronie standen: Tantalus Ibis, Ibis reli-

giosa, Ardeola bubvfcus, Eyretta alba QLatiepi'), Ardea cinerea, A.

alricollis , A. Goliath? Leptoptilus argalla, nach Riippell, (crume-

nifera, nach Gray;) auf einem Baume der Insel Muhsa-Beis sassen

Pelecanus minor und Chenalopex aegyptiacns ; kleine schwarze Enten

CAnas vidiiata) flogen mit lautem Pfeifen bin und her; nabe am Ufer

breitete Plotus Vaillaiitii seine Schwingen; weiter slromaufwarts spa-

zierte eine Geseilschaft von Loffiern, wohl alie der Species P/a/a/ea

tenuirostris angehorend ; am Strande sah man Limosa spec. ? Hoplo-

pleriis spinostis . Himantopus rufipes , Ceryle rudis; auf den Baumen

am Ufer flogen Melierax polyiomis , Coracias abyssinicus , Tockus

nasulus , T. erythrorhynchus und Fringilla lulea herum; iiber dem

Strome schweble ein Seeadler, (Haliaetus vocifer,') iiber der unfernen

Stadt kreisten viele grosse Geier.

Mittags gingen wir nach Chartham hiniiber.

(Forlsetxung folgl.)

Der NuOen der Feldtauben fiir die Feider. ") —
Unter diejenigen Thiergattungen, deren fortwabrende niilzliche Wirksam-

keit Ubcr dem geringen und schnell voriJbergehenden Schaden, welchen

sie zuweilen und meist nur unter besonderen Umstanden verursachen,

sehr vielfach iibersehen wird, gehiJren die Tauben iiberhaupt, raithin

•) Aus Nr. 240 (Jahrg. 185f>) der „Preusgischen Correspondeni", una lur

BenuUuDg milgelheiU van Hrn, Dr. Gluger.

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



414

auch die zahmen oder halbzahmen ins Besondere. Ehedem ging man
darin so weit, dass naiiieiiriicli in manchen Theilen oder Staaten Deutsch-

lands die Gesetzgebung das Reclit, sich Tauben zu hiilteii, selbst I'iir die

landliclien Grundbesitzer sehr beschrankte und fUr die kleineren die

Haitung derselben meist iiberhaupl verbot; oder dieseibcn galten , wo
nicht gesetzlich , doch observanzgemass als „vogeifrei" in dem Sinne,

dass Jederniann, der enUveder Jagdbesilzer, Jagdpachter oder sonst be-
fugl war, ein Scliiessgewehr zu fiihren, sie beliebig eriegen durfte. Sie

waren daher ein Hauptziel fast aller so genannten ^Sonntagsjager" und
sonsliger unbebolfener oder noch ungeiibter Schiitzen. Ja, erst vor elwa

2 Jahren geschah es, dass eine zu Leipzig erscheinende landwirllischaft-

liche Zeilung einem sons! riihmiich bekannten schweizerischen Natur-

kundigen den Ausdruck des Wunsches gestatlete: ,nian moge die Tau-
ben fiir vogelfrei erklaren \^ Der Verfasser, wie der Herausgeber, liess

hierbei ganz unbeachtet, dass friiher eine solche Beslimniung oder Ge-
wohnheit vielfach beslanden hat, dass man aber auf Grund reil'erer Er-
fabrung davon zuriickgekommen ist. Was z. B sehr entschieden gegen
die Verkehrlheit der friiheren Observanz spricht, ist der Umstand , dass

man in Belgien, — dessen Landwirthe sich anerkannt vorlrelTlich auf

ihr Fach verstehen, — besondere „Tauben-Th ii rm e", d. h. grosse

Taubenhauser, auf offenem Felde besitzt; und dass man dieselben ab-
sichtlich da hinaus baut, um den Bewohnerinnen derselben das Gewinnen
ihrer Nahrung, und mit dieser das Reinigen der Felde r von Un-
kraut-Samereien, recht bequem zu machen.

Die dorligen Landwirthe beweisen dadurch eine naturgeschichllich-

richtige Erkenntniss des uberwiegenden mittelbaren Nutzens
dieser Thiergattung, abgesehen von dem unmittelbaren, welchen sie durch

das Fleisch ihrer Jungeji gewahren, und von dem geringen , zuweilen

von ihnen verursachten Schaden. Dagegen ist man selbst in Frankreieh,

— wo ein minder schneereicher Winter die Taubenzucht noch mehr
erieichtert, — bisher ebenso, wie auch bei uns zu einer solchen Ein-
sicht noch bei Weitem nicht allgemein gelangt. Diess zeigt der wie-
derholle Slreit, welcher sich dort (in der Soci^t^ Imperiale d'Acclima-

lation) iiber die Frage erhoben hat, ob der Nutzen der Tauben iiber-

wiege, oder die Schadlichkeit derselben! Und doch ist Nichts leichter

durch eine hochsl einfache Berechnung zu beantworlen,

Der Zeitraum namlich, wo die Tauben iiberhaupl schaden konnen,

meist aber doch nur unter besonderen Umstanden wirklich schaden, be-
schrankt sich auf durchschnittlich wenig mehr als 1 Monat im Jahre,

zur Saezeit im Herbste und Friihjahre. Denn obgleich diese beiderseits

zusammen iiber 1 Monat dauert, so kommt sie den Tauben doch auf

landwirthschaftlich nachtheilige Weise immer nur insofern zu statten, als

die soeben gesaten Getreidearten und namenllich die Hulsenfriichte,

(welche sie dem Getreide, zumal der ihnen zu rauhen, spitzen Gerste

und ganz besonders dem stechenden Hafer, sehr weit vorziehen,) nicht

rasch genug eingeegt werden. Sobald Letzteres aber geschehen ist,

verzehren sie nur die obenauf liegen gebliebenen Korner,
die ohnehin verderben, mithin ohne sie unbenutzt bleiben wiirden. Ein
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Gleiches thun sie mil denjenigeii, vvelche bei der Ernte ausgefallen sind.

Sie vervverthen also gerade das, was anderenfalls uiibenutzl ver-
loren ware: iiidem sie es durcli ihre Jungen buclislablicli „in Fleisch

verwandeln." Demi da sie, ijii Gegensaize zu den Huhneraiten , weder
etwas mit den Fiissen aus der Erde scbarren , noch mit ilirem weichen

Schnabel beraushacken: so isl dasjenige, was sich entweder scbon ini

Boden oder noch in den Aehien, Scboten oder Hiilsen befindet, sicber

vor ihnen. Hochstens vermogen sie zuweilen an Raps und Hiilsenfriicb-

ten einigen Schaden zu thun , wenn naeh dem Abniaben derselben in

Folge ungewbhnlicher Hitze oder langer Niisse die KiJrner leicht aus

den sich dann von selbst olfnenden Schalen springen. Indess bleibt

dieser Nacbtheil ein hOchst unbedeutender.

Ura so beachtenswerlher muss aber die Thatsache erscheinen, die

sich bei einigem Nachdenken ebenso ven selbst ergiebt, wie das Oeffnen

der Kropfe geschlachleter Tauben sie unzweifelhaft darthut, — dass

die Tauben das ganze iibrige Jahr hindurch von Unkrau tsanie-

reien leben Und zwar dienen ihnen gerade die Sanien der aller-

lasligsten Unkrauter des Feldes zur Nahrung: namlich theils diejenigen,

welche auf der Scheuertenne oder dem Schullboden am schwersten oder

gar nicht durch Sieben. Fegemaschinen etc. aus dem Getreide zu ent-

fernen sind, auf dem Felde selbst aber den Wuchs des letzteren am
meisten benachtheiligen , wie Kornblumen, Rade, Vogelwicken,
Knoterich, wilder Mohn („Klatschrose"), Hederich und Hirse-
gras; theils geradezu giftige, wie die der verschiedenen Wolfs-
milch-Arten, die ausser den Tauben gar kein anderes Thier frisst

oder fressen darf, wahrend ihr Genuss in beliebiger Menge den Tauben

durchaus nicht schadet. Diese besondere Eigenlhiimlichkeit derselben

zeigl also wohl deutlich genug, dass gerade sie von der Natur vorzugs-

weise dazu bestimmt sind, beschrankend auf die Verniehrung dieser nicht

bless lastigen , sondern zugleich fiir andere Thiere unmitlelbar schad-

llchen Gewachse einzuwirken ; abgesehen von dem, was sie in Geniein-

schaft mit vielen anderen kornerfressenden Vbgein zur Vernichlung der

Samereien ungiftiger Unkrauter beitragen.

Wahrend sie also von den Kornern angebauter Nutzpflanzen das-

jenige, was ohne sie fiir uns verloren gehen wiirde, nutzbar machen,

indem sie es durch ihre Jungen verwerthen , thun sie in BetrelT der

Unkrauter noch mehr. Denn sie machen hier sogar das enlschieden

Schadliche ausser dem, dass sie es der Menge nach vermindern,

auch durch einen thierisch - organischen Uniwandlungsprocess direkt

nlitzlich fur uns.

Nachschrift Was sich hierbei ubrigens von selbst versteht, was
wir aber fur den Wiederabdruck des Vorslehenden iin ,,Journale" doch

zu mehrerer Sicherheit noch hinzufugen wollen , isl: dass man auch

demjenigen Schaden , welcher eine so niitzliche Thiergattung nach Um-
sttinden verursachen kann, vorzubeugen suchen kijnne und solle. Diess

wird bei den Feldfliichlern zur Saezeil dadurch gcschehen, dass man sie

dann in den Schlagen oder „TaubenthUrmen" eingesperrt hiilt, und dass

man diejenigen, welche in Taubenhausern oder kleinen Genisten unter
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den Dachern etc. wohncn
,
(wo sie meistens nicht eingesperrt werden

konnen,) durch Fiittern auf dem Hofe davon abliall, nacli Nahruiig aus-

zufliegen. Ebenso wird naliirlich eiiiem wirklichen Uebennaasse im

Halten von Tauben ebenfalls nie das Wort zu reden sein, denn aller-

dings kann in solchem Falle, wenn eine spatere Nachsaat erfolgl, eben

die allzu grosse Menge sie veranlassen , den zufallig uneingeeggt ge-

bliebenen Saamen eines Feldstuckes ganz oder fasl ganz aufzuzehren,

auch wohl die schon keimenden Korner herauszupicken, u. dgl. Gl.

Machricliten.

An die Hedaciion eingeK^migene SehriPten :

153. Tableaux paralleliques de I'ordre des Gallinaces, par S. A. Monseigneur

le Prince Ch. Bonaparte. (Extrait des Coraptes rendus dcs sean-

ces de TAcad. d. Sc. , tome XLII , seance du 12nie Mai 1856.) —
Vom Verfasser.

154. Catalogue des Perroqucts de la collection du Prince Massena d'Essling,

Due de Rivoli, el observations sur quelques especes nouvelles ou pen

connues de Psitlacides, par M. Charles de Souance. (Extrait de la

Revue et Magazin de Zoologie. No. 2. 1856.) — Vom Prinzen Ch.

L. Bon ap a rte.

155. Oefversigt at Kongl. Velcnskaps-Akademiens Foerhandlingar. 1851,

No. 2. — Von Hr. J. W. Grill.

156. Neue and wenig gekannle Arten der Kaiserlichen ornilhologischen

Sommlung. Von August v. Pelzein, Assist, am Kaiserl. Konigl.

Zoologischen Cabinele. (Aus dem Marzhefle des Jahrg. 1856 der

Sitzungsberichte d. niathem.-naturw. Classe d. Kais. Akad. d. Wis-

sensch. [Bd. XX. S. 153 u. f.] besonders abgedruckt.) — Vom Verfasser.

157. Ueber neue unH wenig gekannle Arten der Kaiserlichen ornilhologi-

schen SammluDg. nebst Auszugen aus Job. Natterers handschriftlicbem

Catalog fiber die von ihm in Brasilien gesammelten Species der Fami-

lien Trogonidae und Alcedinidae. Voo Aug. v. Pelzein. (Aus

dem Aprilhefte d. Jahrg. 1856 d. Sitzungsber. d. math.-naturw. 01.

d. Kais. Akad. d. Wiss. [Bd. XX. S. 492 u. f.] besonders abgedr.)—
Vom Verfasser.

158. Excursions dans les divers Musees d'AUemagne, de Hollande el de Bel-

gique, et Tableaux paralleliques de I'ordre des Echassiers, Par S. A.

Monseigneur le Prince Ch. Bonaparte. (Exlr. d. Compl. rend. d. se-

ances de TAcad. d. Sc. tome XLIII, seance du 2 aoul 1856.) —
Vom Verfasser.

159. Description of a New Species of Birds of the Genus Sylvicola Sws.

By John Gundlach, M. D. of Havana, Cuba. Read Octob. 22, 1855.

(Aus Ann. Lye. Nat. Hist.)— Vom Verf. durch Hr. Bez.-Dir. Sezekorn.

160. Dr. D. Korth u. H. Korlh, Taubenzeitung und Organ der gesamm-

ten Haus-Federviebzucht, mil Inbegriff der Sangvogel. No. 1 — 26.

(I. u. 11. Quarlal, 1856.J Berlin, Verlag v. Otto Jancke. — Von deo
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