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verscheuchten wir Schwarme von Sperlingen, die diese friiheren Wohn-

sitze des Menschen noch nicht verlassen, sondern im Gegentheil von

denselben, wie von grossarligen Neslern, erst rechl Besilz ergrifFen

batten. Korner von kleiner Hirse und Hafer, die hier und da massen-

haft zerslreut lagan, verfelilten niclit, sie noch eine Zeit lang an diese

Stalte zu fesseln. Der Sperling ist uberall in der Welt zu Hause. (?)

Wir sind ihm aller Oris begegnel, wo es Menschen gab, und stets war

sprudelnde Lebhaftigkeit und Streitsucht sein Charakter, stets vernahmen

wir sein durchdringendes , unwirsches Zirpen. Wir bemerken noch,

dass er in der Talarei, in China und Thibet vieiieicht noch unverschain-

ter, als in Europa auflritt; denn Niemand verfolgt ihn hier; ehrfiirchtsvoll

schont man sein Nest und seine Brut. Desshalb dringt er auch dreisl

in die Hauser ein und lebt darin niit der grossten Zulraulichkeit, indem

er nach Gefaiien das, was die Menschen ijbrig lassen, aufliesL Die

Chinesen nennen ihn Kia-niao-eul, d. h. Vogel der Familie."

Weiss man, ob der Sperling des inneren Asiens identisch mit un-

seretn Passer domesticvs sei?

Die tatarischen Sandwusten und Rerge sind mit eieganten Fasanen

bevolkert. Fasanen-Eier werden von den mongolischen Fiirslen zu

vielen Tausenden alljahrlich als Tribut nach Peking geliefert. Sie die-

nen u. A. zur Herstellung eiiier Pomade, deren sich die Kaiserinnen im

Serail bedienen, ihr Haar geschmeidig und gianzend zu machen.

Eine „^Voclien8<iif>e" in der Orultliolo^le*

Nach Livingstone niitgetheilt

von Dr. G. Hartlaub.

„Wir batten hier grosse Moganewiilder zu durchreisen und meine

Leute Bngen eine Menge der Vogel, die man Korw6 nennt, (Tockus

erythrorhynchusj in ibren Blulplalzen , die sich in Hobiungen (Baum-

lochern) der Moganebaume (Bmihinia) bel'anden. Am 19. Februar

stiessen wir auf das Nest eines Korwe, welches gerade vom Weibchen

bezogen werden sollte. Die OelTnung erschien auf beiden Seiten mit

Lehm verraauert (plastered,) aber eine herzformige OelFnung war ge-

blieben, genau so gross, um den Korper des Vogels hindurch zu lassen.

Die Hohlung im Baume zeigte alle Mai eine ziemlich geraumige Ver-

langerung nach oben und dahin versuchte der Vogel zu fliichten, wenu

man ihn fangen wollte. In einem Neste fanden wir ein weisses , dem

einer Taube stark ahnelndes Ei, und ein zweites liess der Vogel fallen,

iiachdem er schon in unseren Handen war. Im Ovarium entdeckte ich
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ausserdem noch vier. Zum erslen Mai erblickle icli diesen Vogel in

Kolobeng beim Holzschlaffen in einem Walde. Eiii Eiiigeborener, der

bei mir war, rief pliitziicli : ,Da ist das Nesl eines Korwe." Ich sah

in einer massigen Hohlung eines Slamnies nichts als eine Spalte,

ungefahr einen halben Zoll breit und drei bis vier Zoil

lang. In der Meinung, das Wort Korwe bedeiile irgend ein sehr

kleines Saugelhier, wartele ich mil gespannter Aut'merksamkeil, was der

Mann wohl berausziehen wurde. Derselbe brack nun den barten Lebm,

mit welchem die Spalte umgeben war, weg, langle init dem Arm hin-

ein und brachte einen ausgewachsenen Tockus erylhrorliynchus heraus.

Er erzahlle mir sodann, dass das VVeibchen, nacbdern es sein Nest be-

zogen, ein eigentlicbes Wocbenbetl ablialten miisse. Das

MSnncben mauere den Eingang zu und lasse nur eine kleioe OelCnung,

durch welche der eingescblossene Vogel den Scbnabel stecke , um sich

so vom Manncben futtern zu lassen. Das Weibcben verfertige das Nest

3us eigenen Federn, lege die Eier, briite sie aus und bleibe bei den

Jungen bis sie vollstandig ausgefiedert sind. Wabrend dieser ganzen

Zeit, welche zwei bis drei Monate dauern soil, ist das Manncben eifrig

bescbiiftigt , die Gallin nebsl den Jungen zu fiiltern. Gewohnlicb wird

die Gefangene bei dieser Diiit selir felt und gilt dessbalb bei den Ein-

geborencn als Leckerbissen , ualirend das arme Manncben janimerlich

abmagert, oft in dem Grade, dass es bei plotzlicb einlretendeni Tem-

peraturwechsel mit Regen, wohl vor Schwiiche vom Baum fallt und

stirbt. Ich babe gar keine Gelegenheit gel'unden, die wirkliche Dauer

der Gefangenschaft zu ermitlein, aber als ich acbt Tage spaler auf den-

selben Baum bei Kolobeng stiess , war die Oellnung scbon wieder zu-

gemauert, und es schien darnach, als babe sich der unglucklicbe Witlwer

bereits wieder mit einer neuen Gatlin gelruslet. Wir liessen beide un-

gesturl, und spiiler wollte es der Zufall, dass ich den Ort nicbt wieder

betreten habe. Der Februar ist der Monat, in welcbein das Weibcben

dag Nest bezieht. Wir sahen viele dergleichen
,

ganz oder noch nicbt

vOllig ferlig, und bier, (nabe den porlugiesiscben Bcsitzungen in Mos-

sambique,) wie um Kolobeng lautete ganz ubereinstimmend die Aussage

der Eingeborenen dahio, dass der eingescblossene Vogel erst dann frei

wird, wenn die Jungen lliigge sind, also um die Zeit der Kornreife.

Da dicse aber zu Ende April fallt, so wurde die Dauer der Gefangen-

schaft zwischen zwei und drei Monate betragen! Mitunler soil das

Weibcben zwei Eier ausbriilen , und wenn die beiden Jungen vollkom-

men flugge sind, haben zwei andere gcrade die Eischale durcbbrocben.

Dann verlasse es das Nest mit den beiden iiUeren, und beide Gatlen
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fiitterlen alsdann, nachdem die Oeffnung von iieuein zugemauerl, die

beiden zuriickgebliebenen Jungen. Verschiedene Male beobachtete ich

einen Asl, der deutiiche Spuren davon zeigte, dass hier zu oft wieder-

hollen Malen der inannliclie Korwe wahrend der Ernahrung des Weib-

chens gesessen hatle."

(Livingstone , Missionary travels in South Africa" p. 613.)

Ueber die ivilde Jagd.

Von

Eag. V. Homeyer.

Im Jahrgange 1857, Heft I, dieses Journales theilt Hr. Dr. Gloger

eine Beobachtung mil, dass wilde Giinse den Glauben an die vi'ilde Jagd

veranlasst haben. Schon mein Vater, der fiir jede Naturbeobachtung

empfanglich war und einen vorurlheilsfreien Blick hatte, belehrte mich

in meinen Kinderjaliren dariiber, und sehr oft babe ich daraals und

spaterhin Gelegenheit gehabt in sljllen Nachlen die wunderbare Aehn-

lichkeit einer ziehenden Schaar wilder Ganse mit dem fernen Gelaute

einer jagenden Meute zu beobachten. Oft genug wird auch von Un-

kungigen und Aberglaubigen noch in jetziger Zeil die wilde Jagd ge-

hijrt, wo ein friedlicher Zug von Gansen seines Weges zieht. Am auf-

faliendslen wird der Larin jedoch , wenn solche Ziige plotzlich um-

schwenken.

Die Erkliirung der wilden Jagd ist jedoch hiermit noch nicht

erschopft. Schon das wait seltnere Erscheinen, ja das orlliche ganzliche

Verschwinden derseiben litsst sich durch die Abnahme der wilden Ganse

nicht erklaren; denn wenn auch die Zahl der hier nistenden Giauganse

ausserordenllich abgenommen hat, bleibt der Zug der nordischen Durch-

ziigler der verschiedenen Gansearten doch noch immer so gross, dass

an dazu giinsligen Orten taglich zur Zugzeit viele Ziige einander folgen.

Es ist mir aus vielen Griinden wahrscheinlich, dass die Ganse erst in

spiiteren Zeiten im Volksglauben an die Stelle der Eulenarten getreten

sind, nachdem namlich der Glaube einmal feslgewurzelt war.

Ein mir sehr bekannter, jetzt langst verstorbener, durchaus wahr-

heitsliebender Mann, der Kdnigliche Forster Vahl erziihile dariiber:

„Als ich noch ein junger Mann war, Irieb mich der Drang zur Jagd

oft meilenweit in fremde Reviere. So stand ich einst — es war zu

Ende des vorigen Jahrhunderts — am Rande des Bugewitzer Bruches,

welches, sich an die Koniglichen Forslen der Ueckermiinder Gegend

anschliessend, vereint mit diesen einen sieben Meilen langen Wald bildet,
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