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Die Verbreitnng mancher Gewachse durch Vogel.

Von

Dr. C W. L. Gloger.

Diess wiirde gewiss, anch schon in der Beschrankung auf die ein-

heimischen Arten beider, ein Gegenstand sein, der wolil eine genauere

Untersuchung und Beiiandiung verdiente. Nur diirfte liierzu eine nahere

Bekanntschaft init der Pflanzenwelt gehoren, wie nnter den Ornilhologen

wohl sehr wenige sie besilzen. Mdge von diesen Wenigen gelegentlich

einer die Frage aufnelimen. Ich fiir nieinen Theil muss mich begniigen,

einige dahin zielende Andeutungen zu geben.

Es war ofTenbar eine der einfachsteii, sichersten und mithin weise-

slen Einriclitungen der Natur, wenn sie pflanzenfressende Thiere,

namentlich aber Vogel, ais die bewegliclisten von alien, fiir die

Vermehrung und Weiterverbreilung solcher Gewachse sor-

gen liesi, von welchen sie Iheilweise leben, deren Saamen und Friichte

aber so schwer, oder sonsl so beschalFen sind, dass sie immer nur ge-

rade herunterfallen , also nichl durch Einwirkung des Windes o. drgl.

waiter umher verbreitel werden konnen. Durch ihr Mitwirken hierzu

niitzen solche Thiere ebenso sich selbst, wie dem fiir sie wichtigen

Theile der Pflanzenwelt. Und wie erstaunlich viel sie nach und nach

darin leisten konnen, sieht man u. a. besonders an den Aepfelbau-
men in Chile. Diese warden, bald nach der Eroberung des Landes,

von den sich dort ansiedelnden Spaniern eingefuhrt; natiirlich wurden

sie aber nur in den Garten oder sonst nahe bei den Wohnungen an-

gepflanzt. Das Weilere haben dann pflanzenfressende und namentlich

von Friichten lebende Thiere gethan. {Wahrscheinlich vor alien die

Vcigel, besonders Papageien : da es dort keine .Afl'en giebt.) Sie haben

Iheils ganze Friichte, thcils unverdaute Saanienkerne so vveit nach alien

KIchtungen hin umheigetragen, dass nun tief im Innern des Landes,

wohin die Colonisation vielleicht noch nach vielen Jahrzehnten kaum

vordringen wird, ganze Walder von Aepf elbiiumen vorhanden sind.

Kben darauf aber, dass letztere dort urspriinglich gar nicht einheimisch

waren, berulit die schlagende Beweiskraft des Falies.

Was iibrigens diese Verbreitung der Gewachse durch Thiere sehr

wetenllich befiirdert, ist die iiusserst gUnstige Wirkung thierischer Sliftc

auf die Keiinkraft jeder Art von i'flanzensaamen. Denn cben diese

feinen Saurun und Saize in den Eingcweiden der Thiere, also der Spei-

cfael, Hagensaft u. s. w., dienen bei alien SaumenkOrnern , welche un-

terlelzt io dag lonere von Thieren gelangen und von hier unverletzl
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wieder forlgehen, recht buchstablich als das, was die Gartner „Saa-

menbeize" iiennen. Durch Anwendung dieser wird bekanntlich die

Keimungsfahigkeil alier Saamenarten erhoht, und die von alien, schlecht

gewordenen oder niangelhaft gereiften erst geweckt oder wiedererweckt.

Ganz denselben Erfolg aber hat ihre, mehr oder minder anhaltende

Beriihrung mit den Fliissigkeilen in den Verdauungswerkzeugen der

Thiere, so wie des Menschen. Desshalb gelingen dem Eichelhaher
seine unbewusslen Anpflanzungen von Eichen , wie er sie durch die-

jenigen Eicheln niacht, welclie ihm, nach dem Erweichen ini Kropfe,

beim Aufhacken entgleilen, — viel sicherer, als den Forslmannern.

Dabei giebt er Letzteren zugleich eine sehr beherzigenswerlhe Lehre

dariiber, was in BetrelT der Holzzucht iiberhaupl als naturgemiiss anzu-

sehen sei, und was nicht. Indem er sich namlich seinen Eichel-Yorrath

in dem, gewbhnlich schon kahl oder doch lichler gewordenen Laub-

walde bolt, nachher aber sich zum besseren Schutze vor Nachstellungen

wieder in's Nadelgeholz zuriickzieht, macht er seine unwillkiirlichen An-

pflanzungen ganz vorzugsweise hier. Er bringt also mehr oder weniger

immer wieder „gemischlen Wald" hervor. Mithin verfahrt er da im

geraden Gegensatze zu jener naturwidrigen und leider nur allzu lange

festgehaltenen Marotte so vieler unserer Forstmiinner, die immer nur so

genannte „reine Schlage" zu erzielen suchten, d. h. nirgends Laub- und

Nadelholz unter einander dulden woUten. Neuerlich ist man freilich davon

zuriickgekommen. Man hat sich theoretisch und praktisch uberzeugt,

dass und warum gerade Laub- und Nadelholz in zweckmassiger, den

drtlichen Verhaltnissen angemessener Vermischung am besten gedeihen.

Und zu diesem Gedeihen hat jedenfalls Eins nicht am wenigslen bei-

gelragen, an was man dabei meistens gar nicht denkt. Diess ist der

sehr bedeutende Schutz, welchen gemischtes Geholz, im Gegensatze zu

reinem Laubhoize, die ganze kaltere Jahreszeit hindurch so vielen in-

seclenfressenden Viigeln gewahrt: ein Schuiz, den sie durch ihr hOchst

niitzliches Wirken auf das Reichlichste vergelten.

Besonders hervorzuheben werden bei einer genaueren Behandlung

der Frage ilber die Verbreitung der Pflanzen durch Vo gel solche ein-

zelne Falle sein, wo diese Mitwirkung der letzteren geradezu als

unerlassliche Noth wendigkeit erscheint, um eine bestimmte Fflan-

zengattung uberhaupt fortzuerhalten und sie nicht aussterben

zu lassen.

Dergleichen Falle mag es hochst wahrscheinlich nur ausserst wenige

geben; und zwar kdnnen sie wohl nicht filglich anderswo vorkommen,

als bei Schmarotzergewachsen. Indess liegt ein solcher bei unserer
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Mistel und Misteldrossel vor. (Denn andere Drosselarten thun

dabei nur wenig.) Sich selbst iiberlassen, konnen von den Mistelbeeren,

wenn sie abfallen , hochstens einzelne zwischen die Rindenspalten der

liefer slelienden Aesle geralhen. Hier keimen jedoch ihre Kerne hochst

selten, oder nie. Aber sugar, wenn sie diess alle mil einander thalen,

so wiirde sich das Gewachs hierdurch immer nur weiler auf dem nani-

lichen Baume, oder vielleicht noch auf die elwa gerade unter deraselben

stehenden Straucher verbreilen. Selbst dann also wiirde sich die Sache

nicht einmal auf die allernachsle Umgebung erslrecken. In der That

fallen jedoch fast alle Beeren auf die Erde, wo sie unbedingt verloren

sind. Ohne Drosseln iiberhaupt, und namentlich ohne die Misteldrossel,

wiirde es niithin schon seit vielen Jahrlausenden keine Mistel mehr

geben. Denn rait jedem naturlichen Generationswechsel der ehemaligen

Urwalder, und mil jedem Abholzen eines Waldgrundstiickes durch Men-

fchen, waren alle darin vorhandenen Mistelpflanzen zu Grunde gegangen.

Die Misteldrossel nur erhalt sie: indem sie die Beeren verzehrt, in

ihrem Kropfe oder Vormagen die Keimkraft der Kerne erhoht, diese

dann wieder aufwiirgt und sie mil dem Schnabel kraftig in die rissige

Rinde von Baumiisten hineinstreicht. Denn wegen des dicken , noch

daran hangenden, vogelleimahnlich-zahen Safles kann sie sich derselben

immer nur durch einige Gewallanwendung entledigen. Dem entsprechend

kommen der Vogel und die PDanze iiberall mit und neben einander vor.

(In Sibirien z. B. fehlen sie, nach der Angabe von Pallas, beide.) Ohne

Zweifel wiirde also der erslere nicht gem ohne die Pflanze sein. Indess

wurde er doch auch wohl ohne sie bestehen konnen , um so weniger

aber sic ohne ihn.

Ganz ahnlich. wie bei den Mistel- (_Viscum-) Arlen, verhalt sich

die Sache hochst wahrscheinlich bei denen der Gallung Loranthus.

Im Ganzen genommen, verbreilen die gesammten Drosselarten,

der Seidensch wanz, mchrere Gattungen der Sanger - Familie

u. 8. w. alle Gattungen von Beerengewachsen, deren Friichte sie

geniessen , durch ihre Saamen. Denn bekanntlich wiirgen sie letzlere

enlweder nach einiger Zeil wieder aus, oder konnen sie jedenfalls nicht

verdauen, sondern geben sie unversehrt und mil verstarkter Keimungs-

fShigkeit wieder auf dem enlgegengesctzten Wege von sich. Doch

tragen auch wohl Vogel, deren barter Magen sonst Alles zerreibl, we-
nigstens zum Theilc mit hierzu bei, wenn sie Beeren oderKriiuler ver-

lehren, deren Saame sehr klein ist. So die hiihner-, enlen- und

giinseartigen; dieWaldhUhner z B., wenn sie Erdbeeren, Brom-

beercn u. dt-rgl. geniessen. Denn zwischen anderer, grobcrer und
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harterer Nalirung schlupft oline Zweifel so manches kleine Korn unver-

letzt init durch den Magen hindurch; und dann geht es ohiie Gefalir

weiler fort. So verbreilen offenbar die zahmen Ganse eine ihrer

beliebtesten Pflanzen, das nach ihnen benannte, eberesch-blatlerige Fiinf-

fingerkraut, Potentilla anserina: idem sie init seinen abgebissenen oder

abgerissenen Blaltern haufig auch die sehr kleinen Saamen verschlingen.

Sonst wachst dasselbe, wie bekannt, nur in der Nalie von Gewassern,

ganz besonders an Bachen, wo sich die Ganse am liebsten aufhalten;

dagegen weniger an anderen feuchlen Orten. Im Gebirge aber, wo

alle Dorfer an Bachen liegen , findet man es viertelmeilenweit draussen

auf den Feldern. Es geht da gewohnlich so hoch gegen den Wald

hinauf, wie im Herbste die Ganse auf die Stoppelfelder gelrieben wer-

den, um sie die ausgefallenen Roggen- und Haferkorner auflesen zu

lassen. Ohne sie wiirde es da oben schwerlich vorhanden sain.

Der Magen der Tauben mochte wohl kaum irgend einen Pflan-

zensaamen, der in ihn hineingeriilh , unzermalml wieder hinauslassen.

Dennoch tragen unsere wilden, zumal die Ringtaube, mil zur Ver-

breitung der Eichen, und wahrscheilich auch dei- Buchen, bei.

Sie fiillen sich namlich den Kropf nicht selten dermaassen vol! Eicheln,

dass ihnen die obersten fdrmlich herausquellen. Sie miissen sich also

dann eines Theiies eotledigen , weil ihnen die ganze, durch Erweichen

aufschwellende Masse gar zu liistig werden wiirde.

Wenn iibrigens mehrere Vogelarten, sogar aus verschiedenen Gat-

tungen , bei dieser Verbreitung beslimniter Pflanzen zusammenwirken

:

so Ihun es doch manche wieder vorzugsweise, mehr als die iibrigen,

gerade in Betreff einer besonderen Gewachsart oder Gattung. Beim

Wachholder sind es ,vorzugsweise" die Wachholder-Drossel und der

Seidenschwanz; ja, bei der Mistel ist es fast ausschliesslich nur die

Misteldrossel. Ebenso thut es hinsichtlich der Arve oder Zirb el-

kief er hochst wahrscheinlich kein anderer Vogel, und vermuthlich

iiberhaupt kein anderes Thier, als nur der Nussknack er. Denn der

Eichelhaher geht nicht so weit nordwarts, und noch weniger auf Ge-

birgen so weit aufwarts , dass er jenem dabei helfen konnte. Auch

zur Verbreitung der Haseln mochte der erstere, wenigstens im Ge-

birge, wohl mehr leisten als der Hiiher. Dagegen besorgt letzterer

das Geschaft in Betreff der Eichen- und Buchenpflanzung , namentlich

im ebenen Lande, fast immer ganz allein. Ersterer kann bloss in sol-

chen Jahren daran Theil nehmen, wo das gleichzeilige Missralhen der

Zirbel- und Haselniisse auf seinen Bergen ihn zwingt, seine dortigen
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Wohnsitze ausnahmsweise zu verlassen nnd bis weit in's Flachland hinab

auszuwandern.

Diess als beilaufige Andeutungen fiir Denjenigen, der sich vielleicht

in der Lage befindet, diesen anzielienden Gegenstand einmal griindlicher

zu behandeln.

Berlin, den 5. Januar I860.

liiterai'ische Berichte.

}¥euere8 ann NilsiiOii iibcr Vogel Skandiiiavieiis,

niit Anmerkungen von

Dr. C. W. L. Gloger.

(Fortsetzung; s. November-Heft 1S59.)

iVeiiere Beobaclitiinieen iiber den Kackcllialin. —
(Bd. I, S. 75—80.) Eine gemeinschaftliche Eigenlhiimlichkeit dieses

Bastardes und des Birkhahnes ist:

„Der Rackelhahn hat eine Sommer tracht. Sein Hals erscheint

dann russbraun, mit Grau gewassert; Kinn, Kehle und Backen quer

weissgerandert." *)

,Da ich mebrere Jahre hindurch lebende Rackelhahne besessen

babe, so bin ich im Stande, genau anzugeben, wie es sich mit ihrer

Mauser verhalt. Bereits urn den 5.— 8. Mai fangt der Vogel an, seine

gianzende Wintertracht abzulegen; in der Mitte dieses Monats befindet

•) \'on den Bastarden des Bii-klialine.s mil der Weiden-Stlineehenne kennl

mau bsher nur das Winterkleifl beider (jesciilecbter. Ihre Sumnierlracht weicht

von diesem hiichsl wahrscbeinlicli an deni gesamnilen kteinen GeTieder sehr

merklich ab — Auch voni Auerhahne sagt N. (S. 47): „Der Auerhahn hal im

Juli und August eine Soniinertracht. Die Federn an seirieni Kopie und liaise

sind alftrlann russbraun, etwas gesprenkell; aueh die Barlfedern iinter der Kehle

find hedeutend kiir/.er, als ini Winter." Ob es wohl durch Wahrnehmungen an

mauserndern Sommervogeln sicher festgeslellt sein mag, dass diese Veranderung

durch tirllichen Fedcrwechsel erfolgl'.' Alsdann wiirden Auer- und Birkhahn

hierin ubereinsiimmen; und diess macht die Sache theuretisch gar nicht unwahr-

fccheinlich. Indesh kann sie nur auf praktist-hcni ^^'cge beslimmt entsrhieden

werden. Uenn ebenso kUnnte die andere Farbung eine Folge des Verhleichens

Oder ..Vcrichicssens", und die Verkiir/uttg der Barlledcru iiloss eine Wirkung

des Abnutzens bei dem Bal/.en sein: da hierbei das Kehlgeficdcr so vielfach auf-

lieilriiubl und wieder uiedergelegt wird, dass es dadurch eine vorzugsweise

•tarke Keibung erieidet.
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