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Beitrage znr Eenntniss des

n: Cucnlns canorns Lin.

"•• Von

Dr. F- M. Ednard Opel, in Leipiig. 'i.i

(Schluss; s. S. 205—225.)

HI.

Gefieder, Sillen, Lebensweise. Fortpflaiizungsgeschichle.

lih glaube im Vorslehenden das angefuhrt zu haben, was zu einem

aiiatoinisclieii Theile einer Munographie ndthig isl, gleichzeitig aber auch

dui'ch diese analomischen Eriauterungen in gewisser Beziehung besser

zum Veislandiiisse des Folgenden gewirkt zu haben. Es bleibt inir so-

nach nocli eioe Besciireibung des ausseren Habitus, der Sitten und Le-

bensweise, und endlich nocb die Enlwicltelung ineiner Erfahrungeii und

Beobacliluugen, so wie die hierauf basirte Ansichl der fiag!ichen Fort-

pdauzurigsweise zu ercirtern iibrig.

leh niOclite kauiu wagen iiber das aussere Anselien unseres Vogels

inich auch nur oberflachlicli zu verbreilen, indem der verdienstvolle

deubche Oriiilholog Naumann in seinem unverganglicheii Werke diese

Verhallnisse so erschopfend als gelreu abgehandelt lial , dass ich niich

nur einer VViederholung seiner Worle schuldig maclien wiirde; zudem

miissle ich es seibst fijr eine Iinpietat gegen die IManen des vor Kur-

zem leider der Wissenschaft enlrissenen Nestors der deulsclien Ornilho-

logen hallen. wollle ich mit einem rivalisirenden Commentare zu seiner

gediegenen Arbeit auftreten. Nur so viel ais eine Monographie ver-

langt finde hier Erwahnung.

liei Angaben der Grossen- und Gewiclitsverhaltnisse weniger Vogel

diirl'le man solche Schwierigkeilen ein constantes Mitlelmaass zu treffen

habeir, ais hier; ich glaube, dass Schwankungen in dieser Beziehung

kaum mehr in diesem Grade vorkommen. Die Griinde dafiir sind ieicht

dann einzusehen, wenn man bedenkt, wie ungleich, ja wie mangelliaft

in frlihesler Jugend die pDegealteriiche Erniihrung sein mag; zu dcm

scheint das Wachsthum in spiiteren Jahren weniger schneil lortzusehrei-

ten als das des Nestvogeis; aller Erfahrung zufolge erreicht der Kukuk

elo ziemlich hohes Alter, Naumann gluubt dies wenigslens auf

25 Jahre angeben zu mUsscri, und es ist Ja aus Analogieen anderer

Thiere zu echliesscn, dass bei lingerer Lebensdauer das Wachsthum nur

ein allmiihiich zunehmendes ist. Stets erreicht das iMiiniichen eine be-

deuleiidere GrOsse als das Weibchtu , und es isl fiir erslercs ein To-
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talgewichl von T'/,—8 Lolli im Miltel anzunelimen, welches sich beim

Weibchen auf 7—7' 'j Lolh reduciren wiirde. Denselbeji Schwankungen

ist die Lange des Vogels unterworren; ich glaube als Mittel beim

mannlichen Individuum 14", beim weiblichen 12" 9'" angeben zu

mijsscn.

Die Bildung des Schnabels ist oft mebr oder weniger verauderiich,

oft ist er merklich gekriimmt, bogenfiirmig, oft flacher, nach den Schei-

den bin gewohnlich zusamniengedriickt, nach der Basis zu breiter wer-

dend; bereils oben bei der Kritik von Brehm's Cuculus cinereus hzhe

ich darauf hingewiesen und das Unzulangliche, in dieser Veranderlichkeit

eine besondere Species zu erblicken, dargelhan; die Spitze des Ober-

kiefers ragt beslandig tiber die des Unterkiefers heiab. Nur bei alien

Individuen ist die Farbe durchgehends sehwaiz, gegen die Basis hin

bleicher werdend, bei jiingeren, namentlich an den, den Nasenlocfaern

nahe gelegenen Steilen, blassgelblich. Gaumen und Zunge sind hoch-

lolh, gegen die hochgelben wulstigen Einfassungen der Mundwinkel,

namenllich an Nestvogeln, grell abstechend; die Nasenlocher werden

ebenfalls von einem blassgrauen wulstigen Rande, die Augenlider von

einem hochgelben Ringe eingeschlossen.

Die im Ganzen schwachen, mit sich deckenden Schildern verselienen

Fiisse sind bis unter das Fersengelenk befiedert; die Federn mil wei-

chem Schaft, an der Basis desselben silbergrau , an der mehr verbrei-

telen Endfahne aber weiss, mit 2 braunen, am Schafte getheillen und

von diesem schief aufsleigenden Querbinden versehen. Die Krallen

theilen die hochgelbe Farbe der Fiisse, die MiUelzehe sammt ihrer

Kralle ist die langsle, alle aber sind an der Unterseile rinnenarlig ge-

rieft; Naumann's Angabe, dass nach dem Tode die hellgelbe Farbe

der Fiisse sich in ein lebhaftes Orangegelb vervvandle, Cnde ich um so

weniger aull'allig, als diese Farbenverwandlung an vielen Exemplaren

der Vbgel in Samnilungen in kiirzerer oder langerer Zeil einlritl.

Ausgewachsene alte Mannchen harmoniren fast immer bis

auf die kleinsten Details in der Farbe ihres Gelieders. Die Beschrei-

bung, welche ich folgen lasse, eiitnehme ich llieils meincn eigenen

Exemplaren, iheils zvvei sehr ausgebildeten , schonen Balgen des iiatur-

historischen Museums unseres Lehranstall, welchem ich vorslehe.

Kopf-, Hals-, Oberbrust-, Riicken- und Fliigeldeckfedern sind leb-

haft aschblau, nach dem Burzel zu geht die Farbe in ein tieferes Blau,

ja sogar oft in's Braunliche iiber; die Fedein der Unterbrusl werden

allffliihlich heller und endlich weiss mit braungclben Wellenbcindern;

eben so die Federn der Schenkel , des Unterleibes and der Schulter.
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Die Schwungfedern besit7.«n zicmlich starre Schafle, kriimmen sich nach

der Spitze zu leiclit sabeirbnnis, sind von seidenarligein Glanze, grau

bis graugriiii, und an der Innenfahne mit 7— 9 weissen , fast kegelfor-

migen Fleckeii bedeckt, voii deneii die erslen zwei manclimal in ein-

ander verlaufen; gegen das Ende der Faline werden sie kleiner, un-

scheinlicher und verlieren sich an der iiussersten Spitze ganz; an Lange

gleiciien sich die erste und fiinfte, zweite und vierte, wogegen die

drilte die iangste isl; die Schwungfedern der zweilen Ordnung sind

dunkelaschgrau mit zwei weissen Flecken, endlich die innersten flecken-

los, einfarbig; die untere Seile der Schwingen ist dunkelbraungrau,

unlerbrochen durch obige Flecken; Fliigeldeckfedern weiss mit braun-

schwarzen Wellenlinien.

Der allezeit zehnfederige Schwanz wird aus langen Federn mit

slarrem Schaft gebiidet; die mitlelsten derselben zeigen eine tiefschwarze

Farbe mit weisser Endspitze: an der Basis treten am Schafle weisse

Flecken auf, die nach dem Kande zu verlaufen. in der Mitle nur am

Schafte abgcselzt sind, und unterbrochen verjiingt am Rande wieder

zum Vorschein kommen; die seitlichen Sleuerfedern sind nicht so tief-

schwarz, mehr schwarzbraun und kiirzer, so dass der ganze Schwanz

keilformig erscheint ; unterhalb, vom After entspringend, legen sich

feingeschlitzte, mit schwarzen Querbinden gezeichnele weisse Federn an.

Das alte ausgefarbte Weibchen kommt dem oben beschrie-

benen Haonchen fast gleich; nur tritt zwischen die weissen, schwarz

gewellten Federn des Halses eine schwach weinrolhliche Farbung, auch

geht die weisse Farbe des Hinterleibes in eine gelbliche iiber, und

zwar dann um so deutlicher, je jiinger das Individuum isl; der Unter-

kurper ist auf gelblichweissem Grunde mit braunliclien Wellenlinien

versehen. Die oben erwiihnle weinrolhliche Farbung alter Weibchen

erieidet sonderbarer Weise an jungen, zumal einjahrigen Weibchen eine

ganz besondere Nilancirung. Linn^ bureils kannte die sugenannten

rothbraunen Kukuke, hezeichnete sie mil dem Nanien Cuculus

rufus s. hepaticiis . und hat sie jedenfalls fiir ncue. von dem grauen

Kuckuk verschiedene Arlen gehallen; heute wissen wir mil Bestimmlheit,

dass dieselbco mit dem lelzteren vdllig idenlisch und zwar meist ein-

bis zweijiihrige Weibchen im Jugendklcide sind. r

Ich selbst habe bis jetzt keine Gelegenkeit gehalit, Individuen in

dieser Furbung zu sehen, und lasse daher hier uber diesclben cine

Beschrvibung fulgen, wie sie Naumann in seinem Werke, (V. Theil,

S. 'Mi. 1826.) angiebt: ,Der Schnabel an der Spiize ist schwarz,

wurzelwarts schmulzig ulivenfarbig oder horngelblich , die Wurzel der
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Unterkinnlade und die Mundwinkel orangegelb; der Racheii orangeroth;

das Augendlidrandchen hochgelb; die Iris sciiun gelb, am Rande in

Schwefelgelb, an der Pupille in Braungelb ubergehead. Bei manchen

ist die Iris auch ganz gelbbraun, bei anderen bereits heligelb. Die

Fiisse sind schtin gelb, nianchmal fast orangegelb, (besonders einige

Slunden nach dem Tode des Vogels;) die Krallen gewohnlich selir licht

gelblichgrau oder schmutzig gelb. An den oberen Theilen ist das Ge-

fieder sefar schiin hell roslfarben, nilt sclimalen schwarzbraunen Quer-

streifen welche an Breite und Form elwas verschieden sind, denn auf

den Fliigeln, den Scliullerii und am Oberriicken sind sie am breilesten

und am ietzteren auch am regeimiissigsten, auT den langen scbmalen

Biirzel- und Oberschwanzdeckfedern aber selir unlerbrochen, in kleine

herzformige Fleckchen ausarlend, so dass an diesen Theilen die schone

Koslfarlje am reinslen isl und last in Ziegelroth ubergeht. Kehle,

Wangen und Vorderhals sind weiss, roslgelb und roslrolhlich an-

geflogen, mit schwarzbrnunen Welienstreifen dicht durchzogen; die BrusI,

Seilen und die sehr grossen Schenkejfedern (Hosen) rein weiss. mit

schiinen schmalen braunschwarzen Querslreifen geweilt; die innere Seilc

der Schenkel mit roslfarbenen , schvvarzlich gebSnderlen Federn durch-

mischl; Bauch und Aflor weiss; die langen unteren Schwanzdeckfederii

.weiss, mit einzelnen al)gebroclienen schwarzen Querslreifen. Die gros-

sen Schwingen sind schwarzlich braun , am Rande der ausseren Fahne

mit regelniassig von einander entfernten roslfarbenen Querflecken, wel-

che nach der Wurzel zu grosser werden und hier zuletzt in Weiss

ubergeheu ; diesen Querllecken slehen nun auf der inneren Fahne eben

so viele weisse, roslrolhlich gemischle Querbinden entgegen, die aber,

wie jene. auch iiicht bis an den Schaft reichen; die hinteren Schwung-

federn haben schwarzbraune und roslfarbige Querbinden von gleicher

Breite. Der Schwanz hat rostfarbene und schwarze, gleichbreile, schiefe,

am Schafle wechselnde Binden, wovon nur die letzle schwarze an der-

weissen Spitze breiler als die andere ist, am Schafle iindern die rosl-

farbenen Binden schnell die Farbe in Weiss, und diese weissen Langs-

flecke dehnen sich besonders an der ausseren Fahne der aussersten

Seilenfeder so aus , dass sie die Rostfarbe nach der Wurzel hin ganz

verdrangen. Alle diese Zeichnungen erscheinen auf der unteren Seite

des Schwanzes mailer, aber hier sind die Schafle nicht cwie oben) ein-

farbig schwarzbraun , so dass die Binden sich auch durch die Schafle

Ziehen. Die untere Seite aller Schwungfedern ist dunkeigrau, weiss

und rotblich gebandert, die unteren Flugeldeckfedern weiss , mil feinen

schwarzlicben Wellenlinien.'^
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„Gegen die Mauser hin ersclieint das Gefieder des rothbraunen

Kukuks sehr abgehleiclil, die Hauptfarbe fust nur dunkelrostgelb slalt

rostroth, das Schwarzbraun in mattes Dunkelbraun umgewandelt u. s. w.,

weshalb denn das Herbstkleid viel heller als das Friihlingskleid

aussielit.''

«- rDer Schwanz hat bei tnehreren dieser rothbraunen Kuknks nicht

die acht keilformige Geslalt, well die mitlleren Federn oft von gleicher

Liinge sind , das folgende Paar kaum etvvas kiirzer als diese ist, die

aiideren aber nun schnell stufenweis an Lange abnehinen , so dass die

ausserste um 2 Zoll kiirzer als eine der mittelsten ist.'- — Soweit

Naumann. (Abbildungen hierzu: Dessen Kupferwerk, Tafel 128.)

Schon nach einem fliichligen Blicke in die eben wieder gegebcne

Beschreibung wird es keinem Zweifel unterliegen, namentlich dann,

wenn man das Uebergaiigskleid berlicksichtigt, dass Linni's Cvcubts

rufus sen hepaticus mit dem Ciiculus canorus zusammenfallt. Wie

auch bereits Naumann angegeben, kommen diese rolhfarbigen Indivi-

duen viel hauflger im siidlichen Deulschland, in Italian, dem siidiistlichen

Europa vor, als in unsereni nordlichen Deutschland, und zvvar sijid in

jenen Gegenden, seiner Aussage zufolge, auch rostrothe Mannchen
anzutred'en. Die Vermuthung Naumann's, dass das haufige Vorkom-

men rother Evemplare im Siiden, und das immer grossere Seitenwerden

derselben, je waiter man nach Norden kommt, in klimatischen Verhalt-

nissen begriindet sei, wer wollle wohl daran zweifeln? Haben wir

nicht viele Beweise daftir, dass die in verschiedenen Winkeln auHallen-

den Sonnenstrahlen auch verschiedene Farben erzeugen? Sind nicht

alle Thiere des holien Nordens sehr bescheiden einfarbig gekleidet,

wahrend die Farbenpracht der Thier- und Pflanzenwelt an Herrlichkeit

und Schiinheil zunimmt, je mehr wir uns dem Aequator nahern?

Auch von Vogeln, welche dem JVorden zwar fremd, aber doch sich

dort einblirgern liessen, haben wir Beispiele, welche uns zeigen , wie

verandernd die nordische Sonne auf die Farben einwirkcn koiine, wel-

che die gliihenden Strahlen der Tropensonne hervorgebracht haben. Es

wird bekannt sein, dass namentlich hiihnerarlige VOgel , die aiis war-

meren Klimalen stammen, wie z B. Fasane und Pfauen bereits im siid-

lichen Schweden ihr strahlendes Gewand mit einem einfarbig weissen

bescheidenen Kleide vertauscheti.

Diejungen Kukuke im ersten Kleide sind in der Farbung sehr

verschieden
; auch hier will ich nur auf Naumann's treffliche Angaben

und Abbildungen in Oftera erwShntem Werke verweisen. Es musste

mir namentlich bei ineinen analumi.schvn Beobachtungen viel darau ge-
iMfO r. OrBilh , Vl. Jktiri., Nr. 84, JuU l&^tl J9
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legen sein , Neslvogel der Untersuchung zu imlerwerfen; durch die Giile

meiner Freunde und durch eigene Nachstellungen habe icli auch vier

derselben beobaclilen koiinen. Alle waren von dunkelbrauniother Haupl-

farbe, wogegen mir die rothe Spielart nie zu Gesicht kam, und es

geliort letztere, wie es scheint, bei uns zu den Seltenheiten. Die

Schwungfedern sind tief braun bis scliwarzbraun , auf der nach Aussen

gelegenen Seilc der Fahne mit 6-7 fast bis an den Schaft reichenden

weissen Flecken versehen, welche an der Basis der Feder rein vveiss

sind, nach der Spitze zu aber mit der braunen Hauptfarbe zusamaien-

iaufen; an der enlgegengeselzten Seite bemerkt man, abweichend von

den Schwungfedern alter Individuen , iiber einander iiegende kleine , oft

roslbraune Flecken.

Auch an den Steuerfedern mischl sich mit der weissen Farbe der

Flecken die tief rostrothe; die Kiele sind bleigrau, die Spilzen ge-

wdhnlich besehmutzl und abgestossen. Der Augenstern ist beim Nesl-

vogel bleigrau, nach dem Ausfliegen briiunlicber, und geht mit zuneh-

mendera Wachsthum allmahlich in das Feuerfarbene iiber. Den Unler-

schied der Geschlechter stellt in den meisten Fallen beim Nestvogel

einzig und alleiii die Section fest, wenn nicht eine allgemein tiefere

rostrothe Fiirbung das weibliche Geschlecht auszeichnet; wenigstens hat

es die Erfahrung gelehrt, dass ganz rostrothe Spielarten der Nestvogel

allemal Weibchen waren.

Characteristisch fiir den jungen Kukuk ist ein weisser Nacken-

fleck, umgeben von kleineren, auf Scheitel und Stirn zerstreut lie-

genden kleinen weissen Fleckchen.

Mit der wiederkehrenden Mauser Irilt auch eine ganz auOallende

VerSnderung der Farben des Gefieders ein , bis endlich die Individuen

vollstandig ausgefarbt sind. Die Mauser selbst tritt wahrend des Aufent-

haltes in wiirmeren Landern ein, fallt also in unsere Wintermonate, mag

wohl aber auch hier sich nicht bei alien zu einer und derselben Zeil

einstellen, da oft einzelne bei ihrer Riickkehr nach den nordlichen Ge-

genden nicht vollstandig ausgemausert haben.

Der Lieblingsaufenlhalt des Kukuks in unseren Gegenden erstreckt

sich weniger auf baumlose Gegenden und weitausgedehnte Haiden , als

auf Laub- und Nadelholzwaldungen, die mit griinen Triflen und niederen

Strauchern wechsein und durch solche unterbrochen sind; liaufig IrilTt

man ihn in solchen Laubholzwaldungen , die schilfreiche , und von nie-

derem Gebiisch umschlossene Teiche umgeben, indem solche Gegenden

vorzugsweise gesuchte Forlpflanzungsstallen kleiner Ybgel sind, welchen

er seine Eier unterschiebt.
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Das Nalnrell iinseres Voxels isl keineswegs ein friedliches zu

nennen : scheu unci sliirmisch in der Freiheil, zeigl er sich in der Ge-

fangenschafl als ausserst unbandig, isl sellen an den Menschen zu ge-

wijhnen , wenn ei' iiberhaupt, «as nieht haufig geschiehl , den Verlust

der Freiheil iiberlebt. Ich habe Nesljunge aufzuziehen versucht, die

Versuclie sind mir aber, wenn auch nicht allemal, gescheitert, aber ich

bin derselben doch bald iiberdriissig geworden; der Neslvogel musste

lange Zeit gefiiltert werden, und benahm sich keineswegs geduldig da-

bei . zudem slosst der iiimmersalte junge Kukuk fast ununterbrochen

einen klaglichen, aber durchdringenden, zirpenden Ton aus, der mil der

Zeit aiich fiir das kraftigste Nervensyslem unertraglich wird. Ich be-

sass einst neben einem jungen Kukuk einen jungen Pirol, und war ge-

nolhigt beide in einem grossen Kalige zu halten : der erstere verfolgte

lelzleren forlwahrend mil weit aufgerissenem Schnabel , urn sich fiittern

zu lassen , so dass ich mich endlich gezwungen sah , beide zu trennen.

Mit anderen Vdgein lebt der Kukuk stets in Unfrieden, ist Gegensland

aliffemeiner Neckereien derselben, duldel aber auch gleichzeitig, ein

gewisses Revier behauptend, in demselben keinen seines Gleichen. Ein

mir befreundeler Gulsbesitzer schoss ein alles ausgewachsenes Mannchen

in dem Augenblicke, als es auf cine Motacilla alba stossen wollte,

welche es schon geraume Zeit unablassig verfolgt hatte; mochte der

Grund hierzu sein, welcher er wolle, so ist dieser Fall doch immer

characleristisch genug.

Berllckslckligen wir gleichzeitig den anatomischen Bau, die un-

gemein grossen Luflzellen . und bringen wir hiermit auch eine gestei-

gerte Vilalilat in Verbindung, so diirfte uns auch das stiirmische, ja

mBchte ich sagen rasllose Wesen nicht Wunder nehnien. In der That

gSnnt sich der Kukuk wenig Ruhe , indem er nur kurze Zeit auf dem

schwankenden Aste harrt, urn seinen wohlbekannlen Ruf, der unter

eigenlhiimlichen Kcirperbewegungen , mit herabliangenden Flugeln und

gehobenem Schwanze geschieht, weithin erioncn zu lassen. 1st nun

auch das Unslete seines Wesens und die kurze Zeit, welche er sich an

einem Plaize niederlasst, in seiner Krnahrniigsweise bedingt , die be-

kanntlich im Erhaschen der Inseklen ofl wiilircnd dcs Vorbeifliegens

geschiehl. oder liegt es Wirklich in elner erhohlen Vilaliiai , immerhin

i^l die in den anatomischen Verhaltnissen angcfiihrle enornie Ausbildung

des Thorax vollsliindig gerechlfcrtigl, und erscheiiit als sehr nolliwendig,

den Bedilrfnissen angepassl Flicgt auch der Kukuk nur kurze Slrecken,

80 legl er doch dieselben mil Leichligkeil, Gewandlheit und ausneh-

mender Schnelligkeil zurUck. ""

19 •
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Die Nalii'ung besteht bekanntlich in Inseclen , Insectenlarven . und

nur in vorgeriickten Monalen des Jahres in Beeren; er nimml dieselbe

reichlich und oft zu sich, was ilim sein weitausdelinbarer Magen, dessen

Vcrdauungskraft durch den driisenreichen Vormagen (siehe oben) er-

holit wird, leicht geslattel. Dass er zur leichtern Verdauung nach Art

der Hiihner unil anderer Vogel Sandkornchen verschlucke , wird all-

gemein beiiauptet, docii hat mir es nicht gelingen wollen solche Mengen

vorzufinden, dass ich glauben miisste, dieselben seien anders als zufaliig

verschluckt worden. Die unverdaulichen Resle , wie die Hautskelette

der Kafer werden als kleine Ge wol 1 e heraufgewUrgt, wovon icli inich

noch dadurch uberzeugte, dass der aufgeschnittene Oesophagus in den

meisten Fallen noch kleine schimmernde Reste von Fliigeldecken hart-

schaliger Insekten zwischen seinen Hautmuskein barg, die nicht beira

Verschlucken hangen geblieben seiii konnten, da fast Alles unzeitheill

hinuntergewiirgl wird; ist unser Vogel genothigt zwischen der aufgeris-

senen, tiefgefurchten Rinde eines Baumes Insecten abzulesen, so klammert

er sich fest an, wobei er durch die starken Steuerfedern jedenfalls

unlerstiitzt wird; wenigstens sind seine Fusse wenig zum Klettern und

Anklammern geeignet, dagegen, wie oben erwahni wurde, die Schwanz-

knochen in solcher Enlwickelung, dass sie eine ahnliche Rolle spielen

kOnnen, wie bei den eigentlichen Klettervijgeln (Spechten u. s w.

)

Schon seit alien Zeiten hat der Kukuk in dem Verdacht gestan-

den, die Eier anderer Vijgel zu fressen; Aristoteles spricht dies mil

ziemlicher Gewissheit aus, ja Plinius lasst sogar den Nestvogel die

jungen Nestgenossen und endlich noch, sobald er erwachsen, seine

Ernahrerin aufzehren , so dass diese schwarze That des Undankes bis

heutigen Tages sprichworllich geworden ist. Die alte Tradition des

Aristoteles hat sich bis auf unsere Zeiten erhalten; der Laie, gebildet

Oder weniger gebildet, will sich oft bei Erwahnung des Kukuks die

Eigenschaft des „Raub vogels" nicht abstreiten lassen; viel solches

inigen Glaubens mag wohl in der grossen Aehnlichkeit des Gefieders

des Falco nisus (Sperber) mit dem des Kukuks seinen Grund habcn,

und ich bin gewiss am letzten bereit Jager- und Bauernweisheit fiir

baare Miinze zu nehmen, doch aber behaupte ich, ist der uralle Glaube,

dass der Kukuk Eier fresse, nicht unrichtig. Keineswegs

will ich obiges Pradicat nRaubvogel" damit zur Gellung bringen . denn

der BegrilF Raubvogel erfordert andere characteristische Eigenthiimlich-

keiten, und wir haben ja viele Vijgel, welche den Eiern in den Western

Dachstellen und deswegen noch keineswegs Raubvogel sind, immer aber

muss ich auf die Gefahr hin , vielfache Entgegnungen zu erhalten , bei
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meiner gethanen Aussage, dass der Kukuk Eier der Neslvogel
fresse, beharren.

Ein zu Anfang Juni geschossenes selir altes Miinnchen unterwarf

ich der Section; der Wagen war weit ausgedehnt iind so straff, dass

beitn ersten Sclinitt die sich contrahirenden Magenwande den Inhalt des-

selben herausdrangten. Der Inhall selbst bestand aus melir oder we-

niger zerselzten In?ectenleibern , ungefahr 5 Sliick vollslandig erhal-

lenen Kdrpern der Coccinella ocetlata et septempunctata , ebenso

2 fast vollstandig erhaltenen Larven des Blaps mortisaga, zwischen

diesen Resten waren kleine blulrolhe, bald langliche, bald kurzere Sliicke

angeliauft, deren Ursprung ich mir nicht mil dem unbewaffnelen Auge

erklaren konnle. Loupe und Mikroskop losten bald alle Zweifel; Quer-

und Langsschnitte, an verschiedenen solcher aufgefundenen Korper unler-

irommen, zeigten deutlich die Structur der Knochen, sowie ein hijchst

feiner Langsschnilt der Korper die Musk e lb und el; ein anderes aus

dem starken Inlialte des Magens hervorgesuchtes Stuck unter schwach-

rer Vergrdsserung ergab sich als Cubitus eines embryonalen Vogels,

an dessen ausserer Muskelschicht sich bereits die Anlage der Feder-

kiele als warzige Erhebung wahrnehinen liess.

Obschon iiber diesen sondcrbaren Fund im grossten Maasse erstaunt

und erfreut, war ich doch nicht sanguinisch genug urn nicht zu be-

furchten , dass ich mich liiusche , iind nahm in Verein mit dem dama-

ligen Secrclair der Gesellschalt Isis zu Dresden, dem jetzl in Berlin

lebenden Dr. Hartwig, den Mageninhalt nochmals unter das Mikroskup;

die nben angefiihrten Praparate wurden unler ein sehr stark vergrOs-

serndes Instrument gebracht, wobei sich meine Wahrnehmungen als be-

griindct herausslellten.

Wenngleich nun diese Thatsache eine lange bestrittene Ansicht

widerlegt, bin ich doch keineswegs geneigt auch das behauplen zu wol-

len, dass seitens dos Weibchens ailemal beim Unterschieben eines Eies

ein Raub an den bereits im Nest liegenden begangen werde, ja ich

wage nicht cinnial zu behaupten, ob iiberhaupt das Weibchen sich eines

solchcn Raubes schuldig mache, da ich nur einmal, und zwar wie er-

wahnl bei einem Nanncheii , die Enldeckung gemacht habe; ich hoffe

aber, dass andere Forscher ihre Forschungen hierauf leuken werden,

wie ich selbst in diesem Jahre gesonnen bin, den immer noch frag-

llchen Punkt weiler zu verfulgen.

L'ebrlgens sei mir hier noch eriaubt zu erwfihnen, dass die aus-

landischen Verwaiidlen unsers Kukuks allgcmein in dem Rufe stehen,

den klelnen Vdgeln durch Zerbrechen und gieriges Ausfressen der
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Eier lu schaden; namenllich gill dies von dem amerikanischen Kukak,

Cvcultis americanus.

Man hat zu wiederholten Malen Individueii geschossen, welche eine

Eischale im Schnabel Irugen, in den meislen Fallen aber es ununtersuclil

gelassen, ob dieselbe die Schale eines fremden Vogeleies, oder ob es

die des eigenen gevvesen sei. Meincn Erfahrungen nach ist das Weib-

chen iiicht iin Stande sein kleines, sehr diinnschaliges Ei grossere

Strecken im Schnabel zu Iransportiren, und es ware hochslens die An-

gabe Naumanns moglich, dass an solchen Stellen
,
wo der Eingang zu

einem Neste zu enge ware urn das briitende Weibchen zuzulassen , das

letztere sein Ei in unmiltelbarer Nahe auf den weichen Boden legl,

hierauf in den Schnabel niinml, und dasselbe sodann unter die andern

Eiern gleiten lasst; ich bin daher nicht abgeneigt zu glauben, dass diese

fraglichen Eischalen im Schnabel geschossener Kukuke in vielen Fallen

fremden Vogein angehorlen, und von jenen geraubt waren; leider sind

hieriiber nicht allemal geniigende Unlersuchungen von sachkundigen

Mannern angeslellt worden, und es ist somit dieser Umstand stels zwei-

felhaft gebliehen. Selbst in solchen Fallen, wo IrefTliche Beobachler

solche Eireste zu Gesicht bekamen, diirften oft Tauschungen vorgekom-

men sein, ehe man die hcichst wichligen Wahrnehniungen eines Kunze

und Baldamus kannte.

Ich darf als bekannl vorausselzen, dass die letztgenannten Forscher

zuerst auf die Eigenthiimlichkcil, dass die Kukukseier ofl den

Eiern der Nesteigenthumer gleichen, aufmerksani machlen;

seit dieser Zeit habeii diese VVahrnehmungen einen forlwahrenden Zu-

wachs gehabt; ja der unermlidliche Forscher Alfred Brehm jun. legl in

einem Artikel iiber die Foiipllanzungsgescliichle des Cuciilus glan-

darius {Coccystes glandarius') in dem Journal fiir Ornithologie

(Jahrgang 1853, Seite 144,) ganz enlschieden die gleiche Farbung der

Eier dieses Vogels mit denen des egyplischen Coitus comix, welchem

der Sirausskukuk die Erziehung seiner Jungen aufbiirdet. dar.

Es bleibt aber immerhin schwer, aufgefundene, dem Ei des Kukuks

lauschend ahnliche Resle mil vblliger Gewissheit zu beslimmen, indem

die Untersuchung nur dann leichter wird, wenn man vergleichsweisc

Eier der Nesteigenlhiimer vor sich hat, wo oft die Griisse einen ent-

Echeidenden Ausschlag giebt.

Ich habe diese Thatsachen hier anfiihren zu miissen geglaubt, um

gewissermaassen indirecle Beweise fiir meine Beobachlting, dass der Kukuk

den Eiern kleinerer Vogel nachstellt, zu liefern, da ich wohl weiss wie

sehr solche unerwartele , und in mancher Augen aulfallige Wahrneh-
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mungen bestrillen und angefuchten werden , und ich mil einer Aeusse-

rung des verdienslvollen Gloger erinnerc, wo dieser sagt: „ein blosses,

einfaches, berichlliclies Hinslelien unerwarlcler Wahrheilen ohne deren

liefer eiiigehende piincipielle Begriindung, (ibt sehr oft nicht die Halfle

der gewiinschten und vielieicht ganz wohlberechtiglen Wirkung aus!^

Komme ich auf die Besprechung der Kukukseier selbst zuriick, so muss

ich gleichzeitig voraus bemerken, dass es sich hier nicht um Angaben

des verschiedenen Aussehens, der Gibsse und des Gewichles handein

kann, sondern lediglich um einen Versuch, die Begriindung solcher Ver-

schiedenheiten annahernd festzustellen. Daher sei fiber die ausseren

Kennzeicheu nur so viel gesagt, als mir nolhwendig erscheint, und ich

verweise zugleich auf Thienemanns Werk der FortpDanzungsgeschichte

der Vdgel, aus welchem ich nachstehende Nolizen grosstenlheils entnehme.

Die IVesleigenlhumer, welchen der Kukuk seine Eier unlerschiebt,

sind nach genauen Beobachlungen folgende: Syhia horlensis. cinerea,

curruca. Hthys. phoenicvrus , rubecvia, anmdinacea. palustris, cari-

ceti, locusiella. trochilus; Accentor modvlaris, Troglodytes vulgaris;

Saxicola rubetra, MolaciUa alba el jlava, Anthxis campestris el pra-

lensis, Alauda artensis, Emberha citrinella. Laniiis collurio, Sylvia

hypolais (nach den neueslen Erfahrungen) ebenso Fringilla monlifrin-

gilta, Emberi^a aureola; von lelzten beiden erhielt Thienemann Nester

mil Kukukseiern aus der Gegend von Archangel von dem Grafen HolT-

mannsegg und Photograph Schwenke. (Zeilschrifl der Isis 1857).

Von den eben aufgefiibrlen Vogein ist der eine mehr, der andere

weoiger von dem untergeschobenen Fremdiinge beliistigt: genaue, nichl

oberflachliche Beobachlungen werden jeden Unbefangenen zu der An-

sicht fiihren. dass der Kukuk in der Nestwahl sehr vorsichtig ist. und

keineswegs das ersle, nachstgelegene wahit um sich seines Eies zu

entiedigen. Wir wissen, dass der Kukuk sich hauptsachlich nur von

Inseclen nahrt. und Irolzdem entschiedene Insectenfresser, wie Meisen,

Kliegenschnapper niemals zu Pflegeallern wahit, im Gegentheil aber

I.erchen, Ammern und anderen kiirnerfressendcn Vogein seine Eier zu-

iragt. Dr. Gloger hat uns bereits in einem IrelTlichen Artikel im Journal

fur Urnithologie (Jahrg. 1853, S. 401,) mil diesen Verhaltnissen bekannt

gemachl, dazu recht trelTende Griinde fiir die Wahl oder Nichtwahl

eineii Nestes gcgeben. und den ,richtigeti Instinkt" des Kukuks beson-

dfrs hervorgehoben.

irh kann mick . ohne mich hier weiler dariJber zu verbreiten , mil

dem Worlc ^Instinkl' nicht recht aussohnen; der Mensch hat von jeher

eJD lu grosses eigenmachliges Selbstbewusslsein gehabt, und sich vie!
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zn hoch liber Mitgeschbpfe erhoben, als (lass er lelzteren hatle Rechle

einraumen konnen, die er fiir sich allein in Anspiuch genommen, und

um jede hohere Action der Milgescliopfe, die nichl ^thierisch" in seinem

Sinne ist, ja in keine Parallele mil sich stellen zu lassen, redete er

sich das in seiner Anwendung so oft missbrauchte Wort ^Instinkl" ein!

Gloger riihmt den trelTlichen Instinkt des Kukuks, den er bei der

Nestwahl entwickelt, wenn er z. B. die Nester der Rohrsanger und

Grasmiicken vorzugsweise aufsucht, indem solche Iheils iiber dem Was-

ser sich erhebend, Iheils in dornigen Hecken verborgen der Zerstfirung

durch andere Thiere am wenigsten ausgesetzt sind. Woher weiss das

der Kukuk? und warum verschonl er fast immer die kleinste Art uns-

rer Grasmiicken, die Ciirruca garnila? Jedenfalls sagt es ihm auch

sein „Instinkt" , dass diese ihrer Kleinheit wegen nicht itn Stande sei,

den jungen nimmersatten Pflegllng zu erziehen, wahrend das angstlichst

umhersuchende, sich seiner Biirde entledigen woliende Weibchen in Er-

mangelung eines passenden Nestes, dem noch kleineren ZauiikOnig in

sein hochgewOlbtes mit schmalem Eingang versehenes Nesl schnell sein

Ei absetzt! —
Die Eier gleichen an Grosse gewohnlich denen der Goldammer,

und iibersleigen selten dieselben an Gewicht, obschon ganz eigenthiim-

liche Schwankungen hinsichtlich des letzteren vorkommen. Thienemann

fand das Gewicht deiselben im frischen, gefiillten Zuslande 70— 80

Gran, das ausgeblasener schwankend zwischen 3—4 Gran. An der

Basis sind sie von grosserem Durchmesser, an der Spilze zugerundel,

seltener zugespitzt. Die Farbung geht aus dem Weissen ins Gelbiiche,

Griinliche oder Graue. Kurz nach dem Austreten des Eies aus dem

Legedarm scheinen sich die Eier iiberhaupt zu bleichen. Ich habe mehr-

mals Gelegenheit gehabt Eier dem Legedarm zu enlnehmen, deren Grund-

farbe ein diistres Graugriin war; wenige Stunden , worin sie dem Ein-

flusse des Sonnenlichtes ansgesetzt waren, geniigten (nachdem dieselben

vorher vollstandig getrocknet waren), die tiefe Farbe in eine hellere,

manchmal gelbgriinliche iiberzufiihren, wobei die diinkleren Flecken

und Zeiehnungen starker hervortraten. Die Flecken gleichen oft weniger

Punkten, als undeutlichen, eckigen Zeiehnungen : die der Basis zunachst

gelegenen haben eine aschgraue, die mittleren eine griinlich-graue, die

die Spilze umgebenden oft hellere oft dunklere Farbe. Die Innenwaiide

correspondiren mit der Grundfarbe, und zeigen eine griinliche oder bei

lichlerer Grundfarbe eine graue Farbung. Die Kalkschale selbst ist un-

gemein zart und leicht verletzlich, so dass man bei der Section des

Legedarmes ziemliche Vorsicht anwenden muss, um das Ei unverlelzt

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



297

xn enlheben. Obschon man nun zugeben muss, dass an der Luft eine

Erhartung slaltfindel, so kann ich von obiger Thatsache aus schliessend,

doch niminermelir glauben, dass der Kukuk im Stande ist sein Ei auf

weile Enlfernungen im Schnabel zu Iragen, ohne dasselbe zu verlelzen.

Was aber mag wohl die Veranlassung der Aehnlichkeit des Ku-

kukscies mil denen der Nesteigenlhiimer sein? Diese Frage ist es, die

meines Erachlens vial schwieriger i\i losen isl als das „Warum?' deg

Nichlbriilens.

Thienemann sucht in oben schon erwalinter Zeilschrifl der Gesell-

schaft „Isis- zu Dresden auch liier einen Weg zu bahnen, indem er die

oft beslrillene Thatsache zur Gellung zu bringeo sucht, dass auch dann

die liukukseier den Eiern der Pflegeallern oft gleichen, wenn sie in

lee re Nester gelegt werden. Die Slelle seines Artikels in obiger Zeit-

schrift laulel folgendermassen : ,Das ersle Kukuksei kennen wir leider

nichi, um sagen zu koiinen, wie die Kukukseier urspriinglich au^saheo,

wohl aber wissen wir, welchen Eliifluss das Bebriilen der Eier und das

Auffultern der Jungen auf dieselben ausiibt. So sehen wir auch bei den

meislen VOgeIn einen hefligen Zug nach dem Orle ihres ersten Auf-

treleris und nach den dabei vorgekoinmenen Verhaltnissen. Wir konnen

wohl mil Sicherheit voraussetzen, dass' bei dem Kukuk es sich ahnlich

verhalle. Ist ein weiblicher Kukuk also von Sylvia cinerea ausge-

briilel und aufgefiiltert worden , so wird er zu demselben Orle zuriick-

kehren und womOglich seinen Pflegeallern und Vbgeln derselben Art

peine Eier iibergeben. Bekannllich ilbt auch der mannliche Vogel gros-

sen Einfluss besouders auf Farbung und Zeichnung der Eier aus. Ist

nun auch das Miinnchen des in Rede slehenden Weibchens von Sylvia

cinerea erzogen worden. so wird die Uebereinslimmung der Kukukseier

mil denen der Pnegealtern um deslo grosser werden. Kann aber das

Weibuhen kein gewtinschles Nest flnden , so wiihlt es dann das ersle

passende Nest sehr verschiedenarliger Vogel, und dann werden die Eier

denen der Pflegeallern am unahnlichsten sein, wenn auch das Mannchen

keine n^here Beziehung zu Jenen hat."

Es isl nicht zu Icugnen, dass diese Ansichl Thienemanns vie! Wahr-

scheinliches hat, und sich rechl gut begrlinden lasst, sobald wir nur

von den Thalsachen ausgehen, die hier der Verfasser anflihrl.

Zun^rhsl dlirfle es dem nestsuchenden Kukuke schon schwer wer-

den, fUr seine 4—6 Eier, die er wiihrend seines Aufenlhalles in unsern

fiegenden producirl, Nesler einer und derselben Art aufzufinden, oder

er muss doch wcnigslens, um zu diesem Zweck zu gelangen, weile

Revierc durchBlreichen , wo sich gUnatige Gelegenhelten bielen; allzu-
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weite Entfernung aber von dem Slandquailiere scheint der Kukuk nichl

zu lieben, sondern nur innerhalb eines nicht allzugrossen Raumes die

Gegend zu beherischen; doch alle diese Falle miigen zugcslanden wer-

den oder nichl, alle Verhallnlsse zur Auffindung von Nestern einer und

derselben Gattung oder Species mogen gunslig sein, die Hauptsache

welche gegen Thienemanns Ansicht spricht, ist folgeiide.

Sowohl bei dem Bebrtilen als auch beiin AufTiiUern von Jungen,

sobald letzteres nur durch Zutragen von Insekten oder Inseklenlaiven

im Schnabel geschieht, kann von einem Einfluss auf die Aehnlichkeil

der Nachkommenschaft nichl geschlossen werden.

Die von den Pflegeallern erhaschlen Kerfe werden zwischen den

hornigen Scheiden des Schnabels getragen, und oft noch iebend dem

Nestvogel beigebracht, so riass also eine Erweichung des Putters mit-

telst Speichels oder anderer driisigen Secreten, wie dies bei Tauben

durch den Kropf geschieht, hier nicht slallfindel; ware aber auch lelz-

leres der Fall, so wiirde immerhin das Einfiltriren von secernirten Saflen

allein auch nicht die mindeste Grundlage fiir eine spatere Assimilation

in der Thatigkeit der Fortpflanzungsorgane geben. Gewisse characle-

ristische Aehnlichkeilen konnen meines Dafiirhallens nur durch Concep-

tion erreicht weiden , niemals durch Einimpfung nahrender Secrelionen,

wie dies die Erfahrung am Menschen vielfaltig bcweist. Der Kukuk

selbst nun, sei er vom Goldammer oder vom Zaunkonig gebriitet und

aufgezogen , zeigt doch wahrlich auch nicht die geringste Aehnlichkeil

weder mil dem cinen noch dem andern; und warum soil denn die Kalk-

schale des Eies gerade der Gegenstand sein, an welchem jene Assimi-

lation sich beurkundet? Wenn die BrutwSrme aber hier hauptsachlich

wirkend wiire, die, wie Thienemann behauptet, auf die Jungen eiuen

grossen Einfluss neben dem Aullilltern iibi , dann ist es zu verwundern,

warum der junge Kukuk. vom harmlosen Sanger ausgebriitel und er-

nahrt, doch der storrische, seine Stiefgeschwister schonungslos aus dem

Neste drangende Vogel bleibl.

Ich halte es fiir selir wahrscheinlich, dass die Nahrung, und zvvar

eine bestimmle , nicht oft veranderle , hier einen grosseren Einfluss auf

solche Umbildungen in Form und Farben der Eier herbeifiihren, und

allerdings in dieser Beziehung bereits die Nestfiillerung maassgebend fiir

die spalere Zeichnung werden kann. Obschon das Fuller der Nest-

alten, um den jungen. nimmersallen Pdcgling zu befriedigen, oft oline

grosse Auswahl gesuchl werden mag, so wird sich doch diese Wahl

immer nur auf gewisse Ernahrungsmiltel erstrecken , die in einem ge-

wissen Umkreise haufiger und reichlicher zu beschalTen sind. Geben
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wir nun noch zu , wie Thienemann anfiihii, dass in dem Vogel ein

befliger Zug nach dem Orle seines eisten Auflretens, und nach den

dabei vorgekommeiien Verhaltnissen rege wird, so konnen wir auch das

zugeben, dass der aus dem Siiden witderkehrende Kukuk oft die Slatte

seiner Erziehung aufsuchi und hier sein Revier beliauptel, urn gewohn-

ten Verhaltnissen zu geniigen.

Es wilrde unbeseheiden sein, eben entwickelle Ansicht fiir allein

richlig hinslellen zu wollen. und ich baile mich iiberzeugt, dass viele

Ausstellungen dagegen gemacht werden konnen, die ebenso widerlegend

sind, als die, welche der Ansicht von Thienemann entgegengesetzt

werden; ich mOchle auch, wie schon oben erwahnt, keineswegs das

Giite und vielleichi Wahre der letzteren weglaugnen, jedenfalls aber

blelbl dabei noch rathselhaft, warum bei so volligcr Aehnlichkeit in der

Farbung , das characleristische sogenannle „Kukuk5korn'' , wie Thiene-

mann seibst in jeneni Artikel angiebt, vollslandig unverandert geblie-

ben ist!

Theorien iiber das Nichtbriiten.

„(iedenkt nur an das alle Lied ,

Es gill noch lieul' wie geslcrn:

Was einmal sein soli das gescliiflhl,

Der Kuliuli sucht nach Nestern" —

Das sind die Worte Shakespeares, welche iins iiber alles Beob-

achlen und Forschen, iiber alles Griibeln und Denken hinwegselzen kon-

nen, sobald wir eine Thatsache hinzunehmen geneigt sind, ohne den

Grund, ohne das Wie? oder Warum? dabei wissen zu wollen. Still-

stand ist Riickschritt, und es hiesse wahrlich stehen bleiben, wenn man

Rich damit zufrieden geben wollle, das Unenlriithselte auch als Unauf-

lAsbares zu betrachten. Ich finde daher auch in obigen Worten keines-

wegs wie Thienemann, „dass der Dramatiker in grossartig dichlerischer

Anschauungsweise den Nagel anf den Kopf getrolTon habe'', um so mehr

aU mir die Noihwendigkeit des Niclitbriitens klarer vor Augen stehl.

Bereits im Kingangc dieser Arbeit habe ich erwahnt, dass die

Ir^ache des Nichlbriitens bisher noth nicbl genligi'nil gclust, uiid iiber-

haupl es fraglich ist, ob sie Jemals zur genijgenden Lbsung kommcn

wcrde. Dem sei, wie ihni wolle ; der mcnpcliliche Geisl kann in seinem

Adlerfluge, rnerreichles zu erlangen, nichl gehiiiderl werden, und dorl,

wo ihm ein unbedingtcs Schauen und Erkennen versagt ist, doch den

Weg finden , der millclbar wenigslcns zur Erkenntniss fiihrl. iSolchc

Pfadc bahnt sich der menschliclie Geist, wenn er Theorien aufslelll.

l)ie»e Tbeorie aber wird um so mehr dem Gebietc der Wahr-
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Scheinlichkeit sicli niihern , als sie Thatsachen zur Grundlage hat, auf

welche sie sich stiitzen kann. Beieils den allesten Nalurforschern

musste die EigenthUmlichkeil des Nichtbriilens unseres Vogels auffallen,

und je schwieriger sich die Losung herausslellle, urn so speculaliver

mussten ihre Ansichten werden, die 8ie dariiber zu begriinden suchten.

Der grossle Natiirphilosoph des Allerthums, Aristoteles, giebl folgende

Notizen iibcr die Forlpflanzungsweise des Kukuks, Cap. IX. 29.*):

,Das Bebriiten des Kukukseies und das Aufziehen des aus ihm hervor-

kommenden Jungen wird von demjenigen Vogel besorgl, iu dessen Nest

das El gelegt worden. Dieser Vogel wirft sogar, wie man sagt, wenn

der junge Kukuk heranwachst, seine eigene Jungen heraus und lassl

sie verhungern. Andere erzahlen, dass er seine Jungen todle, urn den

Kukuk damit zu fiittern; es sei namlich der Kukuk in seiner Jugend so

schOn , dass seine Sliefmulter ihre eigenen Jungen deswegen verachte.

Das ineislc hier Erwahnte wollen Augenzeugen gesehen haben; nur in

der Angabe, wie die Jungen des briitenden Vogels umkommen, stimmen

uicht Alle iiberein; denn die Einen sagen, der alte Kukuk selbst kehre

zuriick und fresse die Jungen des gastfreundlichen Vogels; die Anderen

behaupten, weil der junge Kukuk seine Kameraden an Grosse iibertreffe,

so schnappe er ilinen alles weg, und darum musslen sie Hungers sler-

ben**); Andere wieder meinen, er fresse sie als der Slarkere auf. Der
Kukuk thut gewiss klug daran, dass er seine Kinder so

unterbringt, denn er ist sich's bewusst, wie feig er isl

und dass er sie doch nichlverlheidigenkann. Eristso

fibertrieben feig, dass alle kleinen Vogel sich einen Spass daraus

macben, ihn zu zwicken und zu jagen."

Es ist schwer zu begreifen , wie der sonsl so griindlich beobach-

tende griechische Forscher so verschiedenen Aussagen Gehor geben

konnte, ohne sich, wie es scheint, selbst von der Wahrheit oder Un-

wahrheit derselben zu liberzeugen , und es darf allerdings aiich dann

nicht auffallen, wenn er aus fast volliger I'nkcnntniss des Vogels ihn

fiir zu feig hall, um die eigene Brut zu erziehen. Ich karin nicht anders

glauben, als dass das scheue, unstete Nalurell und die fortwiihrenden

Neckereien , denen sich der Kukuk seitens anderer Vogel ausgesetzt

sieht, Aristoteles auf den Gedanken brachte, ihn fiir feig zu halten.

') Kach der Uehersetiung des Dr. Leiiz, in dessen Zoologie der alien Grje-

chen und Komer. Seile 317.

**) Diese letztere Ansicht, mil Aiisschliessun^ jedweder A bsicht 1 ich Iv ci t

von Seiten drs jungen luickuks, ist inir von jeher als die einzig naturgeniSsse

erecbienen. D. Heraiisg.
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Wir haben Grund genag, um entgegengeselzter Ansicht zu seiii,

da wir den Kukuk als einen kiilinen, mulhigeii Vogel kennen, der gros-

ser Kraflentwickelungen fahig ist, und bei seineni unvertragliclien Natu-

rell oft genug wohl mil seines Gieichen wie mil anderen Vdgein in

Slreil kommt und dabei gewiss keine Feigheit an den Tag legt.

Pliiiius X. 9. liisst unseien Vogel aus einem Raubvogel entstehen,

eine Verwechselung, die, wie sciion erwahnl, wohl heut zu Tage noch

manclima! vorkOHimt; die Slelle lautet in deutscher Uebersetzung unge-

ftihr folgenderniaassen: _Der Kukuk legt in fremde Nester; dort wird

das Ei ausgebrijiet, und der junge Kukuk wird so schon, dass sich das

Vogelchen, welches ilin fiittert, selbst wunderl, wie es so ein Pracht-

sliick hat zur Welt bringen konnen; es verachlet deswegen seine eige-

nen Jungen , als wenn sie von fremden Aeltern stammlen, sielit ruhig

zu, wie der Kukuk sie verzehrt; und so dauerl die Freude fort, bis der

Kukuk gross wird und seinen Wohlthater selbst beim Kragen packl.

Hat sich das Ungeheuerchen auf solche Art gemastet, so ubertrilft es

alle anderen an Wohlgeschmack. Den Grund, warum er seine Eier

unterlegt, sucht man darin. dass er wisse, wie verhasst er alien Vogeln

sei , denn auch die kleineren greifen ihn an. Er glaubt seine Nach-

kommen wiirden sicher nicht aufkommen , wenn er nicht zu einer Tau-

schung Zuflucht nehme.'^

Lautert mail in vorslehendem Cilate das Reine von den Schlacken,

so bleibl nur die einfache Thalsache des Nichtbriitens und der Besor-

gung dieses Geschaftes durch die Nesleigenthiimer; ausserdeni elwa

noch der Wohlgeschmack des gemastelen Vogels, indem in Griechen-

land und Italien Tausende auf den Markt gebracht weiden. Alle an-

deren Angaben des Plinius sind unbegrijndet; der juiige Kukuk sieht

weder liebenswiirdig aus, noch verzehrt er seine Stiefgeschvvisler und

Pflegegeschwisler und Pllegealtern ; kleinere Tagraubvogel und Eulen

werden ebenso heftig von anderen Vogeln verfolgt, biiiten selbst und

erziehen ihre Jungen ohne Gefahr.

Vaillant, welcher das Unterschieben von Eiern in fremile Nesler

auch bei dem sudafrikanischen Cuculus auralus beobachlete , meint,

das Kukuksweibchen briJle nicht. weil es, viel zu aufgi'regt uiid heiss-

bliilig, die Eier wohl verbrenncn konne, nie aber im Slande sein wiirde,

ihnen die nothige Mitteltemperatur mitzutheilen. Wir kennen allerdings

Ffllle, wo Eier durch allzuhohe Brulwarme, wie man zu sagen pilcgl,

verbrannl worden sind, allein dieselben sind nur an Haus- und Trul-

hennen, also durch Cultur vollslandig umgewandelten
,
Ja ufl ausgearte-

tea Thieren beobachlet worden; niemals ist meines Wissens cin Fall
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bekannt geworden, wo man dergleichen Eischeinungen bei Vogeln, die im

^'a(u^zustande leben , beobachtet hatte. Hilzige und stiinnische Vdgel

existiien neben dem Kukuk noch viele, alle aber briiten ihre Eier, ohne

dieselberi zu verbrennen ; ich mochte im Gegenlheil behaupten, der

Kukuk entwickele zu wenig Brulwaime.

Montbeillard glaubl das Legen der Eier in verschiedene Nester

dahin erkiaren zu miissen, dass das Weibclien dieselben vor dem vor-

zugsweise gern Eier fressenden Mannclieii zu schlitzen suche. Diese

Ansiclil klang um so wunderlicher , als Monlbeiliard an den Eiraub

glaubte, der slets bezweifell wurde : wiirde auch vielieiclil jelzt, nach-

dem ich den Eiraub bestatigt habe, ein gules Stiick des Wunderlichen

abgelien, so wiirde des Wunderbaren immer noch genug iibrig bleiben,

da das Weibchen um seine Eier vor dem Mannchen zu schiitzen . ge-

wiss nicht fremde Nesler aufzusuchen brauchl. und viele der Hiihner-

und Schwimmvogel ein Gleiches Ihun miisslen, welche ihre Brut durch

das MSnnchen bedroht seiien.

Einige Beobachter meinen kurzvveg, der Kukuk habe keine Lust

zu briiten! Abgesehen davon . dass es sehr leicht ist zu sagen , es sei

keine Lust vorhanden , ohne auch nur den geringsten Grund fiir diese

Unlusl anzufiihren. wiirde doch eine soiche Thatsache beispiellos im

ganzen Reiche der Thiere sein. Wir finden bei hoher organisirten

Thieren und vorzugsweise bei Vogeln und Saugethieren eine hinge-

bende, aal'opfernde , alles vermcigende Liebe fiir die Nachkommenschaft,

wir wissen mit welcher unermiidlichen Fiirsorge und mit welcher un-

endlichen Anstrengung gerade Vijgel ihre oft zahireiche Brut zu ernah-

ren suchen , wie angstlich das Aelternpiar sein Nest bewacht, und oft

sich selbst preisgiebt, wenn er die Jungen bedroht siehl, wir verneh-

men die Klagelaule der das Nest umflalternden Alien, wenn man sie

der Brut beraubt, und wir konnten glauben, dass das Vorbild aller Liebe,

der Schopfer, einem oder mehreren Wesen deu allbelebenden Hauch

der Liebe nicht habe zu The!! werden iassen , um einen scharfen Ge-

gensatz aufstellen zu kbnnen? Gewiss nicht; Inconsequenzen solcher Art

widersprechen dem Begriffe einer allweisen Gollheit. sind somit auch

seiner Schopfung fremd : individuell mijgen soiche Gegensatze existiren,

(wie z. B. die Nachstellungen maucher Mannchen der wilden Enle gegen

ihre Brut), doch werden sich niemals dieselben auf ganze Gattungen,

ja Familien erslrecken ; und kommen einzelne Falle vor, so beruhen

sie grosstentheils auf anderen I'rsacheu als Hass gegen die Nachkom-

menschaft, wie z. B. im obigen Falle bei Anas Boschas in einem jeden-

falls zu aufgeregten Geschlechtstriebe. ii .tiuI 119)
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In der zu wiederhollen Malen citirten Zeitschrift der Gesellschaft

^Isis" zu Dresden giebl uus Thienemann eine Ansicht, die auf rein

apriorische Deduction gegriindel isl; die beziigliclie Slelle lantel fol-

gendermaasseo : „Detin weder in den ausserlielien nocli innerlichen Ver-

hSllnissen des Kukuks, so wie der andern Vogel, welche in dieser Be-

ziebung mit ilim iibereinslinimen, linden wir hinreichenden Grnnd, das

Verhalten als nothwendig darzuslellen , da alles auch bei anderen Yo-

gelo, die selbsl briiten . selir iihnlich vorkommt. Demnach haben wir

den Grund liefer zu sucheii. Bei durchgreifender AulTassung der Nalur

scheint es aber zu den Enlzvvecken derselben oder ricbliger ihres gei-

sligen Prinzipes, der Gotlheit, zu gehijren , alle Ideen darzuslellen und

so auch bei dera Einzeiwesen sowohl, als bei kleir.eren und grbsseren

zasammen verbundenen Gruppen, alle innerhalb ihrer Sphare gegebenen

Moglichkeiten zu verwirklichen. Nach alien bisherigen Erfahrungen schliesst

der BegrilT Vogel die Nothwendigkeit in sicb durch Eier sich forlzu-

pflanzen , welche einer ziemlich hohen Temperalur zu ihrer Eiitwicke-

lung bediirfen. Diese Wiirme wird nun beim Hauptslanime voni Vogel

selbsl deni Eie niitgetheill, doch bleibt auf der einen Seite die Mog-

lichkeit, dies durch Pflegealtern besorgen zu lassen , auf der andern

dazu Sonnen- oder kiinsllich zu Wege gebrachte Wiirnie zu verwenden.

Das erste sehen wir bei den eigenllichen Kukuken, die in vielen Arlen

in alien Welllheilen , ausser in Amerika, vorkommen, wo ein anderes

Geschlechl, die Kuhstaare, dasselbe thun , sich verwirklichen. Das

andere flnden wir bei manchen Seeschwalben, zum Theil auch bei den

straussartigen Vijgeln in Anwendung gebrachl, wo die Sonne allein oder

doch grosslenlheils die zur Entwickelung der Eier nOthige Warme giebt.

Bei den Australien angehOrigen Hijgclvugein finden wir die Herslellung

kUnsllicher Warme, welche hinreicht, die Jungen im Eie vollsliindig zu

enlwickeln. Sonach l^ge denn der Grund des iNichtbriJIens beim hu-

kuke darin, dass ihm der Auflrag zugetheill ist , diese Moglichkeit in

der Sphiire der Vogelnalur darzuslellen." Es isl nicht zu leugncn, dass

diese Ansichl rechl gul durchdachl und Vieles enlhtilt, was einer voll-

sMndigen Wiirdigung werlh isl. Dass solche Ideen darzuslellen ganz

gewiss zu deni filulzwecke der Kalur gehOrl, wird nicmand \erkennen,

selbsl der nichl, welcher schwache Begrill'e von der iNalur hal; allein

es haodelt sich bei Bc-grundung der Forlpllanzunjisge.scliiclile des Ku-

kuks nichl bios darum, dcuiselben eine Kolle zuzulheileti. die er in der

grosben Klasse der Vogel spielen und durch welche er eine gewibse

Idee verwirklichen soli , sondern welches Millels sich die Gollhcil ,be-

dient hal, um ihn zum Heprtisenlanlen dieser Idee zu rnacheii. iis-'-'iL
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Es bleibt inir nun noch eine Theorie zu besprechen iibrig, die

bereils oben schon beilaufig Erwahnung gefunden hat; es ist die von

Herissant aufgestellte. Dieser grosse Anatom glaubt, ,dass dem Kukuk

nicht Biiilung moglieh sei, weil sein Magen ungewohnllch weit nach

hinlen und unmiltelbar unter den Bauchdecken liege, also bei Anfullung

desselben der Druck durcli die Eier Schmerzen oder Krankheit erzeugen

wiirde." Bei der anatomischen Belrachtung, die wir iiber die Ver-

dauungsorgane anstellten, bemerkten wir die kropTartige Auftreibung

der Bauclihaul bei gehttriger Anfullung des Magens. Wiirde nun in

diesem Zustande auch nur ein geringer Druck auf denselben ausgeiibt,

so miissle sich auch lelzterer auf den in nachster Nahe liegenden Eier-

slock forlpflanzen
;

jedenfalls sucht der Kukuk sich seines Eies schnell

und in einer Stellung zu enlledigen, bei welcher kein Druck auf die

Bauchdecken moglieh ist. Naumann bemerkte einst ein legendes Weib-

chen auf dem Neste eines Teichrohrsangers, welches sich mit Fliigeln

und Schwanz gegen das umstehende Rohr anstemmte.

Man hat die Ansicht H(5rissanl"s dadurch zu widerlegen gesucht,

dass man auf die ganz iihnliehe Bildung des Magens der Gattung Cyp-

selits aufmerksam machte, welche doch eine Briitung zulasse, ohne die

geringsten nachtheiligen Folgen. wie Schmerz und Krankheit, zuzuziehen.

So einleuchtend dieser Einwurf erscheinen mag, so kann er doch um

so weniger Gellung haben, als die ubrigen anatomischen Verhaltnisse bei

der Gattung Cypselus nicht genau dieselben sind wie beim Kukuk, und

eine so slarke Ausdehnung des Magens hier niemals eintritt, weil das

aufgenonimene Fuller, meist aus fliegenden Inseklen beslehend , keinen

so grossen Raum beansprucht, als die aus Inseklcnlarven bestehende

Nahrung des Kukuks, und lelzlere ausserdem noch reichlich aufgenom-

men werden muss, da sie einen sehr geringen Gehalt an niihrenden

Sloffen hat. Von dieser Seite also wird die Ansicht H^rissant's nicht

anzugreifen sein. Allein man meint, der Magen an und fur sich kann

nicht der einzige Grand des Nichlbrutens sein, sondern vielmehr der

Einfluss, den er auf die Genitalien iibt, und es gilt jetzt allgemein ftir

anatomisch und physiologisch erwiesen, dass der grosse Umfaiig der

Verdauungswerkzeuge die langsarae Enlwickelung der Eier bedinge,

welche in langen Zwischenraumen gelegt werden.

In wiefern hindert aber dieser uberwiegende Um-
f«ng derVerdauungsorgane die schnelle Entwickelung
der Eier? WoUten wir diese Frage streng zu beantworlen versuchen,

wiirde es nolhig sein, uns das ins Gedachlniss zuriickzurufen , was in

diesen Bliiltern ilber die Genitalien des Kukuks erwahut worden ist.
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Wir sahen dorl , dass auch niclit die grerinirsle Anoinalie einen Finger-

zeig fiir den seltsamen Vorgang der Foiipllanzung gab; miissen wir

audi zugeben , der iiberwiegende Unifang des Magens liabe eine Ein-

schriinkung der Genitalieii erheischt, so konnle dieselbe hOchstens auf

die geringe Grosse, nicht aber auf die langsame Enlwickelung der Eier

eineii Einfluss ausiiben. Der Gruiid mussle also liefer liegen.

Ich nahm eine cliemische Analyse des Eileilers vor, um ilin

namentlich auf seineii Albumingehalt zu priifen. Es standen mir drei

Weibchen zur Unlersuehuiig zu Gebole; bei dem einen Exemplar war

der Eileiter leer, in dem zvveilen befand sich eine mil einer sehr zar-

len Eiweissschicht umkleidete Dotlei kugel , und endlich im dritlen war

das Ei bereits im Legedaini vorgedrungen und niit Kalkscliaale umgeben.

Alle diese Praparate wurden mil einer Sclieere zerschnitten, jedes ein-

zelne in einen Glashafen gebracht und mil kaltem destillirten Wasser,

welches zuvor mil Essigsaure angesiiuerl worden war, ubergossen. Nach

Verlauf von eiuigen Tagen wurden die Fllissigkeiten auf das Fillrum

gebracht, und jede derselben mil Quecksilberchlorid versetzt, worauf

sich Albumin in uiilbslicher Modification abschied. In derselben Weise

behandelte ich zugleich den Eileiter einer Taube, die ebenfalls eirie

Dotterkugel in demselben barg, und den eines weiblichen Pirol, welcher

leer war. Die Gewichlsbestimmungen ergaben, dass der Eiweissgehalt

des Eileilers der Taube fast noch einmal so belrachtlich war, als der

des Kukuks; in dem Eileiter de~; Pirol fanden sich noch ziemliche Men-

gen von Eiweiss, wahrend in dem Eileiter des mil eins bezeichneten

Kukukweibchens sich fast gar kein Gehalt an Eiweiss zelgte; endlich

in dem Eileiter des mil drei bezeichneten Weibchens konnle auch nur

wenig Albumin nachgewiesen werden. Ich bin gesonnen, dieses Jahr

raeine Unlersuchungen iiber diesen Gegenstand forlzusetzen und eine

tabellarische Uebersicht der einzelnen gefundenen Gewichtsmengen in

verschiedenen Perioden und Zustanden des Eileilers zu liefern.

Nach diesen Rcsultaten glaube ich den Grund fiir die langsame

Enlwickelung der Kukukseier darin suchen zu miissen: dass die Se-
cretion des Eiweisses im Eileiter, sobald sich eine Dot-

terkugel vom Ovarium getrennt hat, ungemein sparlich

iiit. In Folge dcssen kann auch nutiirlich keine so hohe Brutw^rme

crzcugt werdeu als bei anderen sclbslbriitenden Viigeln, und es wird

sich zugleich hierdurch Le Vaillant's oben angefiihrte Theorie Uber das

Nichtbriiten widerlegen lassen. Man konnle aber gegen meine Be-

hauptung mir enlgegenhalten : waruni wird gerade beim Kukuk eine

vermiuderte Secretion des Eiweisses im Eileiter stattlinden? Die Anl-
Juum. I. (Ixi.ll.., VI. Jil.x., Nr. 34, Juli 16''^. 20
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wort diirfte sich einzig und allein aus dem Umstande ergeben, dass von

den an nahrenden StolTen so armen Inseklenlarven eine reichliche Ueber-

fuhrung des Protein im Organismus nicht zu erwarten sei. Es ist be-

kannt , wie lelzleres von dem Ihierisclien Korper nainenliich aus dem

Pflanzenreiche aufgenoinmen und durcli den Magen in eine lijsliche Form

umgewandelt wird , ferner dass der thieiische Korper selbst nicht im

Stande ist Protein zu produciren, Es miissen deshaib Pflanzenfresser

reich, Fleisclifresser arm an solchen StolTen sein. Beriicksicliligen wir

hierbei speciell die Vogel, so wird sich namentlich bei den sogenann-

teo Kornerfressern ein iiberwiegender Reichthuni an Protein finden; ist

aber dies der Fall , so wird bei einem Eivveiss secernirenden Organe

auch eine reichliche Absonderung des ersteren vorhanden sein. In der

That ist die Anzahl der Eier pflanzenfressender Vogel fast inimer eine

bedeutende, gegen welche die Zahl der fleischfressenden weit geringer

ist. Bei der bekannlen Ernahrungsweise unsers Vogels konnen wir

daher wohl annehmen, dass die Anhaufung des Eiweisses ziemlich ge-

ring ist; uad es kann den secernirenden Organen nur sehr wenig zu-

geliihrt werden, da bei der so gesteigerten Vitalitat, welche dem Kukuk

tfigen ist, anderwarts viel verbraucht wird.

Stiitzen wir uns auf diese entwickelten Thatsachen, so werden sich

nun mit Beriicksichtigung der Theorie Herissants folgende Schliisse fiir

die Begriindung der eigenlhumlichen Art der Fortpflanzung ziehen lassen:

1) Bei dem grossen Umfange und der eigeothiimlichen

Lage des Magens wird wahrend anhaltenden, durch BrU-

tung hervorgcbrachten Druckes auf den Eierstock ein

Gegendruck ausgeubt, der Krankheit dieses Organs zur

Folge hat. 2) Kann bei dem uber wiegenden Umfange des

Magens, welcher ein Zur uckbl ei ben der Genitalien an

entsprechen d er Ausbildung verursacht, die Grosse der

gebildeten Eier mit der des Vogels in keinem Verhalt-

nisse stehen. 3) Muss bei zu geringer Abscheidung des

Eiweisses im Eileiter das Ei eine so langeZeit zu seiner

vollstandigen Umhiillung in Aiispruch nehmen, dass eine

Briitung durchaus unmOglich ist, indem die kurze Zeit,

die der Kukuk in unsern Gegen den verbleibt, nur fiir die

Legung, nicht aber fiir die Briitung hinreicht.

Ich wage schliesslich noch den Kukuk in Folge eigenthiimlicher

Analogieen mil fleischfressenden Vogein als ein Uebergangsglicd zu

denselben zu betrachten; namentlich wird sich diese Annahme durch

einige anatomische Aehnlichkeiten, z. B. die der Verdauungswerkzeuge,
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aber auch durch sein an Raubvcigel erinnerndes Naturell , und endlich

durch den Umsland rechtfertigen lassen, dass alle Raul)vogel eine be-

schrankte Anzahl Eier legen und einer bedeulenden Brulwiirme ermao-

gelnd sich einer langen Briitung unlerziehen miissen. Der Kukuk wiirde

sonach ein died zwi?chen Carnivoren und pflanzenfressenden Vogein

bilden, das den Uebergang zwisclien beiden Abtlieilungen vermittelt und

durch die enlgegengesetzlen Eigenschaflen beider, welche es in sich

vereinigl, zu einer Eigenlhiimlichkeit gewcrden ist.

Briefliclie MItllieiluiigeii und
Feuilletoii.

Zar Fortpfianznngsgeschichte des Seidenschwanzes, QBom-
bycilla GarniliisJ und iiber einige andere Vogel Finnlands.

Von

Prof. Alex. v. Nordmann.

(Mil Zusatzen von Dr. C. Gloger.)

Hierzu die .\bbildun^ der Eier auf Taf. I, Fig. a und b. *)

An iea Deraungeber und meineii then BetsingforA in Fionltod, i, I Juni 18i8.

liebCD Frcund Dr. C. Gloger.

In der neuen Ausgabe von Nilsson's Skandinavisk Fauna, Fog-

larna", habe ich schon vor einigen Monaten das Nusl, die Eier und

das Aussehen der Jungen von Bombycilla Garrulus beschrie-

ben und damil, wie icli holTe, das Dunkel gelichtet, welches bisher

ijber die Forlpflanzungs-Geschichle dieses Vugels geherrscht hat.

[Diese .ncueste Ausgabe- von IN i I s s o n's Werk, (die drille, Lund

1858.) ist mir soebcn durch ihren Verfasser selbst zugegangen. Hrn.

v. Nordmann's kurzer Bericht, einem Briefe desselben vom 10. Octo-

ber 1857 entnommen , belindet sich unter den Nachlriigen zu Band I,

S. .571. Gloger]

In einem noch nicht gedrucktcn Beitrage iiber die in Finnland und

Lappland beobacliteten Vogel wird hieriibcr ausCuhrlicher berichtet

werden. VorlauKg aber Folgendes:

*J Diete Tafel wird /.imi niichsicii Ileftc gelicferl werden I). Ilerausg.

20 •
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