
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.

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



23

er sich in starker Mauserung; der Glanz der Halsfedern hat sich ver-

niindert, und ein Fleck hinter den Augen ist kahl geworden. Die

Kammzahne der Zehen sind abgefallen und die Augenbrauenflecke be-

deuteod kleiner geworden. Am 24. Mai geht die Mauser fort und ist

sehr stark. Zu Anfang des Juni ist der Rackelhahn in Foige dersel-

ben an grossen Sleilen ganz kahl. Er mausert nun den ganzen Som-

mer hindurch. Zuerst fallen die Federn am Leibe aus, dann die

Schwanzfedern ; mit der letzten von diesen geschah es den 27. Juli, so

dass der Vogel nun vollig schwanzios war. Doch begann sehr bald

auch der neue Schwanz hervorzuschiessen , und am 5. August war er

bereits einige Zoll lang. Im Laufe des Septembers vollendet sich die

Wintertracht; am 1. October ist sie schon ziemlich hiibsch und wird

es von da an jeden Tag mehr. — Am 6. Marz : Jetzt ist der Rackel-

hahn ausserst schOn; der Glanz an Hals und Brust herrlich, in's Veil-

chenfarbige und Purpurroihe spielend. Die Zehenfranzen sind lang.

Der Augenbrauenkamm ist roth und angeschwollen. Im April erscheint

der Vogel noch schoner und beginnt nun auch zu balzen."

[Hier folgen die Beschreibungen von Hennen und die schon be-

kannten alteren Beobachtungen.]

„Ich babe nach einander 3 Rackelhahne in der Volifere gehalten.

Der letzte von ihnen war im Friihlinge des Jahres 1834 geboren und

starb im vollen Prachtgewande im April 1840, war also beinahe 6 Jahre

alt geworden und hatte 5 Jahre lang im KaCge gelebt. An ihnen habe

ich folgende Beobachtungen gemacht;"

„Im AUgemeinen ist der Rackelhahn mehr Irag, als lebhaft. Mei-

stens sitzt er den ganzen Tag auf seiner Stange in ruhender Stellung,

mit niederhangendem Schwanze, etwas aufgestraubtem Gefieder und ge-

schlossenen Augen. Gleichwohl ist er wild und schiichtern, auch nach-

dem er funf Jahre im Bauer zugebracht hat; dabei hort man ausser

der Friihlingszeit fast nie einen Laut von ihm. Vor Demjenigen, wel-

cher sich dem Kalige nahert, beweist er sich mehr scheu, als bijse und

zornig; aber gegen kleinere Thiere und Vogel, die an den Kafig heran-

kommen, oder von seinem Futter zu fresseu versuchen, zeigt er eine

besonders zornige und wiitherische Gemtithsart. Gegen die Friihlings-

zeit, im Marz, wo er sich in seine schone Tracht gekleidet hat, ist er

bOsartiger und muthiger. Er rappell" [rackell] „dann mit einem grun-

zenden und knurrenden Laule, sperrt den Mund weit auf, und dabei

strdmmt ihm Rauch aus dem Halse ; auch beweist er sich dann sehr

bcise, wenn Jemand sich ihm nahert. Am Schiusse des Marz oder zu

Anfang des April, wenn schones Wetter eintritt, fangt er an zu balzen.

I
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Wahrend des letzleren gelit er gravilatisch auf seiner Stange, oder auf

dem Boden der Voliere hin und her, richlet den Schwanz auf und

breilet ihn facherformig aus, liissl die Fliigel sinken, slraubt die Hals-

federn und ricblet den Schnabel weil geoHnet nacb oben. Seine erslen

Laute klingeo viel tiefer; die ietzten, wo er in Ekstase zu gerathen

scheini, sind hoher und hefliger, aber docli kaum Uber 100 — 150

Schritte vpeil vernehmbar. Im Ganzen besleht seinBalzen aus grunzen-

den, rasselnden oder knarrenden Tonen, die er gieichsam hervorkriichzt.

In demselben Garten mit ihm
,
jedoch in einem anderen KaGge, balzt

ein Birkhahn. Dieser ist ein Musiker und spielt seine schone Scbafer-

weise'" [sin skona idyll] .mit Leichligkeil und mit einem gewissen

Wohlbehagen ab. Der Rackelhahn dagegen gebardet sicb dabei gar

wunderlich; und es kostet ihm sichtlich Miihe, sein rauhes Lied heraus-

zubringen. Dennoch hat sein Balzen eine Art von Takt oder Cadenz:

farr farr farr farrfarrifarrfarrfarr. Er balzt den ganzen April hindurch

und bis Anfang des Mai, aber nie zeitig des Morgens, sondern bless

am Tage, sowohl vor, wie nacb Mittag, und nur bei schonem Wetter,

Sonnenschein, oder wahrend und nach einem warmen Regen. Seit am

o.—8. Mai der Federwechsel angefangen hat, schweigl auch das Balzen.

Zum Herbsle, im October, horl man ihn zuweilen ein wenig rackeln;

Bonst aber vernimmt man keinen Laut von ihm."

, Seine Nahrung besland in Preissel- und anderen Waldbeeren, so

lange sie zu haben waren; auch frass er gem zerschniltene Aepfel,

Weisskuhl und anderes Griinzeug, nebst Getreidekbrnern."

Soweil Nilsson. Nach der Schilderung , welche er von dem Be-

nehmen des Rackelhahnes wahrend seiner Balzzeit giebt, kunnte man

vermuthen , dass der Begattungstrieb ilesselben lebhaTter sei, als der

anderer Bastarde
,

(bei denen er bekanntlich sehr triig zu sein pflegt.)

Offenbar licgt aber seiner Aufregung nicht sowohl ein wirklicher Forl-

pflanzungstrieb zum Grunde, als vielmehr nur ein, freilich ganz eigen-

ihUmlicher Slurungstrieb. Dieser veranlasst ihn dann, Unruhe und Un-

ordnung zu sliften, -- ahnlicb, wie er selbst sich beunruhigt fuhit, ohne

dass seine Aufregung einen glcichen Zweck halle, wie die Erreglheit

anderer Thiere ihn zu dieser Zeit hat. Denn es ist bekannt und wird

von N'ilsson (auf S. 78) wiederliolt, dass er nur desshalb auf die Balz-

platze der Auer- und BirkhUhner kommt, um das Balzen und Begalten

derielben zu slbren : indem er die Hahne, und zwar sogar die Auer-

hahne, anfallt und zu rcrtreiben suchl. ,Man hat aber niemals bemerki,

dass er sich mil den Hennen paare.'' Darum verursacht er den JAgern

10 viel Aergernisi, dass ihn diese, wo irgend raOglich , sofort weg-
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zuschiessen suchen. Denn sie sagen: ..es isl Nichts zu machen auf

einem Balzplatze , sobald und solange ein Rackelhahn da ist."

Ein beliarrliclier Irrthiiiii dei- noriliHclien Oriiitlio-

o^en, an dem sie mit eiiter Zahigkeit ohne Gleichen auch heute noch

festhalten, wahrend man in Deutschland seit liinger als einem Menschen-

alter, und in dem gesammlen iibrigen Europa nicht lange nachher, von

ihm zuriickgekommen isl, — findet in Betreff der Fiirbung der mann-
lichen Kreuzschnabel Stall.

Die Schweden besonders hallen es darin auch heute noch mit

Bechslein. Dieser halle bekannllich allzu viel Gewicht auf den Umstand

gelegl, dass rothe Kreuzschnabel in der Gefangenschaft bei der nach-

sten Mauser, (wo sie dann freilich auch miltlerweile alter geworden

sind,) gelb werden. Daraus halle er denn den falschen Schluss gezo-

gen, dass es damit im freien Zuslande wohl ebenso sein werde. Er

ahnte nicht, dass dieses Gelbwerden im Zimmer nur eine Riickbildung

der Fiirbung von ihrem Hohenpunkte auf einen friiheren, also niedri-

geren Standpunkt sei. Darum hielt er die gelben fiir die altesten , die

rothen dagegen fiir solche von mittlerem Alter. Und denselben Fehl-

schuss, wie er, machen unsere schwedischen Freunde noch jelzt. Sie

iibersehen dabei also die sehr iihnliche und hinreichend bekannte That-

sache, dass z. 6. auch bei dem Birkenzeisige in der Gefangenschaft

das hohe, dunkle Roth der Kopfplatle und das Rosenrolh des Vorder-

halses bei der ersten Mauser durch Gelb ersetzt vferden, ohne dass es

bisher Jemanden eingefallen ware, das so entstandene Gelb fiir ein

Zeichen hoheren Alters anzusehen. Ferner erkennen sie das Nalur-

widrige nicht, was ein solcher Gang in der Entwickelung einer Farbe

aus der anderen haben miisste. Denn offenbar wiirde es den einfach-

sten Grundlehren oder Grundlagen der Physik, Chemie und Physiologic

widersprechen, wenn, stall eines geordnelen schrittweisen Ueberganges,

ein plolzlicher Sprung von einem Farben-Extreme in das andere Stall

fande, urn nachher aus diesem zu Dem zuriickzukehren, was naturgemass

zwischen beiden mitleninne gelegen hatle. Und bekannllich „machl die

Natur keine Spriinge." Hier aber wurde es der Fall sein, wenn es

wahr ware, dass die jungen Kreuzschnabel ihr braunlichgriines und

schwarzgeflecktes Jugendkleid ohne Weiteres mit einem rothen ver-

tauschlen, um dann bleibend ein gelbes anzulegen. Dagegen kanr es

nichts Einfacheres und Naliirlicheres geben, als das, was eben wirklich

geschieht: niimlich, dass sie aus dem Griinlichen, durch Ge!u und Roth-

gelb hindurch, schrittweise ins Gelbrothe , Mennigr./.he und Ziegelrotbe
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Oder Rolhelfarbige ubergehen, um dann (im freien Zuslande) fiir immer

so zu bleiben. Man ersiehl also hieraus, dass dasjenige, was in der

Nalur wirklich Stall findet, sich auch sclion theorelisch als nalurgemass

und railhin als ricbtig wurde er\veisen lessen, auch wenn man es nicbt

aus hundertfailiger Erfahrung langst als wahr kennte. Oder, wie ein

beriihmter hiesiger Nalurforscher (Prof. Ehrenberg) einmal sehr pas-

send gesagt hat; „Im Bereiche der Nalur miissen richtig erkannle That-

sachen sich auch a priori construiren lassen."

Was iibrigens dazu beigetragen haben mag, unsere nordischen Fach-

genossen im Feslhalten an dem Irrlhurae zu bestarken, dasisl: das Vor-

kommen einzelner junger Kreuzschnabel , die ausnahmsweise wirklich

aus dem griinlichen und geflecklen Jugendkleide sogleich in das Rothe

ubergehen. Sie tragen dann, so lange die Mauser dauert, ein Gemisch

von Beidem. Demnach iiberspringen sie zwar den sonst gewbhnlichen

Uebergang durch Gelb ins Rothe; doch ist dieser Sprung eben darum

nicht nalurwidrig, weil er nicht geschieht, um spiiter zu dem Gelbeo

zuriickzukehren.

Dieser Fall tritt indess, wenigstens bei uns, nur ausserst sellen

ein, und zwar. meinen Wahrnehmungen zufolge, bloss in recht warmen
'

Summern. Auch dann beschrankt er sich hbchst wahrscheinlich auf

sulche junge Mannchen, die zu einer Zeil ausgebriitet worden sind, nach

welcher ihre erste Mauser gerade in die heissesten Monale fallt. (Ich

habe in Breslau unler den vielen Hunderten von Kreuzschniibeln, welche

dorl in jedem Sommer auf den Vogelmarkl gebracht vvurden, bloss

einige dergleichen Exemplare herausgefunden.) Sehr viel haufiger trifft

man seiche, die alle drel Haupt-Fiirbungsarten mil einander vereinigen:

indem sie stcllenweise noch griinlich und gelleckt, slellenweise gelb,

aber slellenweise auch schon rolh aussehen. Diese legen mllhin den

gesammlen Gang der Farbenenlwickelung am vollkommensten dar. Denn

das Gelbe durchliJuft bei ihnen alle Abstufungen bis zum Rolhen bin;

und die rolhen Federn sind immer die jiingslen, indem alle, die noch

in den Kielen sleeken , zu ihnen gehciren. OITenbar beschleunigt die

hdhere Warme auch hier das Forlschreiten in der Enlwickelung der

Farben. Demgemass wiirde es nur der grcisseren Lange der nordischen

Sommerlage, so wie der hieraus folgendcn andauernderen Wiirme, dem

anhallenderen Einflusse des Lichlcs, oder, mil Einem Worle, den Ein-

wirkiingen der klimalischen VerhSllnisse entiiprechen, wenn es dort mehr

Kreuzschnabel giibe, die nach dem griinlichen und geflcckten Jugend-

kleide sogleich ein rothes bekommen, als bei uns. Das scheinl denn

auch wirklich der Fall zu sein und mag daher, wie schon gesagt, un-
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seren werlhen Freunden im Norden wenigstens theilweise zur Entschul-

digung dienen.

Im Gegensalze hierzu giebt es jedoch Eines , was ich mir nicht

wohl erklaren kann und noch weniger zu enlschuldigen geneigt bin.

Diess ist: das fast oder itieist vollstandige Slillschweigen, mit welchem

die fremde Ueberzeugung dort so iibergangen wird ,
als ware an eine

solche kaum jemals gedacht vvorden. Selbst noch die neuesle Ausgabe

von Prof. Nilssons Werk (1858) enthalt sowohl in BetrefF der Kreuz-

schnabel, wie des HakenTinken nur eine leise Andeutung hieruber. Und

doch ist jene enlgegengeselzte Ueberzeugung die aller Ornithologen des

ilbrigen Europa's : wahrend die von ihnen seit einem vollen Menschen-

ailer mit allem Rechle verworfene Bechslein'sche Meinung bloss noch

in Skandinavien Anhanger zahlt. Ein so ausserordenlliches Missver-

haltniss der Stimmen, wie in diesem Faile, halte denn doch wahrlich

etwas mehr Beachlung verdienl und Verdachl gegen die Richtigkeit der

eigenen, von alien Anderen so entschieden verworfenen Meinung erre-

gen sullen. Denn ganz besonders in Deulschland , mit dessen Fach-

literatur die schwedischen Gelehrten so gut bekannt zu sein pflegen,

sind ja die Untersuchungen iiber diese Frage in dem Zeitraume vor 40

und bis vor 30 Jahren mit einer Sorgfalt und Vollstandigkeil gefiihrt

worden, die gewiss nicht zu iiberlreffen waren. Und ich mijchte Den

wohl sehen, der ihnen gegeniiber mit auch nur einigera Erfolge den

Versuch machen wollte, die Bechsteinsche Meinung aufrecht zu erhalten.

Die vorerwahnte „leise Andeutung" Nilsson's findet sich in einer

Anmerkung zur Beschreibung des vermeintlich jjalten" (griinen oder

griingelben!) ^Mannchens" des Fichten-Kreuzschnabels: I. B., S. 542.

Sie lautet:

,Ein rothes Mannchen , welches vor einigen Jahren mitten im

Winter gefangen und in einen KaOg gesetzt wurde, ging hier nach und

nach in eine cilrongelbe Fiirbung iiber. Es slreitet also gegen meine

Erfahruug, was einige Ornithologen angenommen haben, und was unler

Anderen der Fiirst Bonaparte in „les Loxiens", p. 2, anfiihrl: dass die

Farbe der Mannchen allmahlich aus Gelb in Gelbrothlich und nachher

in's Rothe iibergehe. "

Also ^einige Ornithologen"! Und doch sind es thatsachlich alle,

mit Ausnahme der schwedischen! Wenn man das , einige" nennt:

was oder wo sind dann ihrer viele? — Und wenn N. selbst zugiebt

oder behauptet, dass gefangen gehaltene VSgel haufig ihre Farben regel-

widrig andern, — sogar mehr, als diess je wirklich der Fall sein

fflochte: — warum sollen denn da gerade die in der Gefangenschaft
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gehallenen Kreuzschnabel als unumslossliche Beweise fijr das gelten,

was im Zustande der Freiheil mil ihnen geschieht, oder geschehen sein

wiirde? —
Ich weiss, dass ich in Schweden und Russland mehr und warniere

Frennde besiize, als irgendwo sonsl im Auslande; und icli wiinschte

nichi, dass auch nur Einer davon aufhorte, es fernerhin ebenso zu sein.

Es geschieht also niclit „lrotz dem*, sondern gcrade ^darum", wenn

ich hier den, hoffenllich nicht erfolglosen Versuch mache, die Ersleren

von einera so lange festgelialtenen Irrlhuine zuriickzubringen. Denn em

wahrer Freund ist bekanntlich niclit Derjenige, der immer nur von dem

spricht, woriiber er den Anderen loben kann, der aber kliiglich schweigl

iiber das, worin er, wenn er es ehrlicb meint, wiirde ladeln miissen-

Der Sflir i eri«pliied«>iie IVeKtbnii den Bti«"ft"rn-J4.rcuz-

Hcliiiabelx iiit Xordeii voii dciii bei tins- — In Deutschland ist

von einer solchen Bauart, wie sie jetzl fiir Schweden angegebeu

wird, bisher durchaus Nichls beobachtet worden. Auch kommt sie bier

vermulhlich gar nicht, oder doch bei Weilem nicht in so aulTallender

Weise vor. Hoch im Norden aber kann das rauhere Klima, beim Ni-

sten des Vogels im Winter, einen so eigenlhiimlichen Bau der Nester

zum besserea Schuize der Eier und Jungen wohl erforderlich machen.

Namentlich ist derselbe dann von einer so ausserordentlichen Grosse,

dass man weit eher geneigt sein mochte, ihn fur ein recht grosses

Mest von Eichhoroehen zu halten, als fiir das eines durchaus nicht

grossen Vogels. Es gehOrt daher in der That der ausgezeichnet gule

Ruf des Berichlerslalters dazu, um nicht eine Verwechselung zu ver-

muthen und zu denkcn, die Vogel batten sich verlassener Eichhorns-

nester bedient und sic nur passend fiir sich eingerichtet.

Die Beobaclilung riihrt niimlich nicht von Nilsson selbst, sondern

»on dem Probsle Ek Strom in M5rk<i her, der unter die besten Thier-

keooer Schwedens, so wie unler die erfahrensten Jiiger des Landes

gehurl, und der lange Zeit hindurch Gelegenheit gehabt hat, das Nisten

zablreicher Kiefern-Kreuzschnabel ganz in seiner Niihe zu beobachten.

Die Hiltheilung hierliber in Nilsson's Werk (I, S. 539 — 40) iautet,

wie folgt

:

,Man lindet diesen Vogel zu alien Jahreszeiten heckend: im Fe-

bruar, April, Juni u. s. w. Indess geschieht die Paarung am allgemein-

(ten im Februar. und die Jungen kommen am gewohnlichsten im April

ani. Das Nest ist moistens zwischen zwei schwiicheren Zweigen auf

einer kleineren Ficbtc, oder an der Spltze einea dunklen Klefer- oder
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Fichtenastes angebracht, und zwar am Ofleslen hoch fiber der Erde.

Es ist rund, aus feinen trockenen Fichlenzweigen und Bartflechten zu-

sainmenflochten , und so gross, dass sein Durchmesser eine Elle und

noch dariiber betragl." [Eine schwedische Elle (ain) ist nur um '/^

kleiner, als die preussische. Einen so gewaltigen Umfang hat bekannt-

lich auch das grosste Eichhornchen-Nest bei Weilem niciit. Mindestens

eben so gross aber sind , im Verhaltnisse zu der winzigen Grosse

des Vogeis betrachtet, sehr haufig diejenigen Nester des Zaunkonigs,

welche in weiten Baumhbhlen slehen. Gl.] ^Der Eingang ist kreisrund

und so eng, dass der Vogel sich nur mit Noth hindurchdrangen kann

;

aber die Hohlung oder der Briitraum ist so gross, dass er die gebalite

Faust aufnimmt. So ist der Bau, welcher im Winter angeiegt wird,

um die Jungen zu beherbergen. Diejenigen Nester, deren sich der

Vogel im Sommer bedient, sind viel kleiner und diinner. Somit richtet

er seinen Bau nach der Jahreszeil und nach dem Warmezustande der

Luft ein."

Hiernach wiirden auch die Sommer-Nester wohl immer noch merk-

lich grosser sein, als bei uns die einen, wie die anderen sind. Ein

Hauptunterschied bleibt aber jedenfall der, dass im Norden beide oben

geschlossen sind, bei uns dagegen, so viel- man bisher weiss, nicht.

Hier sehiitzt das Weibchen, wenn das Nisten im strengen Winter ge-

schieht, die Eier und Jungen dadurch vor der Kalte, dass es nach dem

Legen des ersten Eies das Nest erst wieder verlasst, wenn die Jungen

einander selbst geniigend erwarmen kdnnen: da es bis dahin von dem

Mannchen durch Aelzen gefiittert und getrankt wird. Bei den geschlos-

senen Nestern im Norden wird es hiermit nicht so angstlich zu sein

brauchen.

Dass Vogel, die mehrere Bruten machen, sich in Betreff der war-

meren oder kuhleren Bauart der Nester nach der, in dem einen oder

dem anderen Falle herrschenden Temperatur einrichten, davon liegen

Beispiele genug vor. Der Zaunschlupfer, besonders aber die Schwanz-

meise, bauen zu ihrer zweiten Brut weit kleinere und kiihlere Nester,

als zur ersten. Der Cistensanger hat einen gewissen Ruf erlangt durch

die sehr versrhiedene Art, wie, wo und aus welchen Stoffen er theils

mit geringer, theils mit sehr grosser Kunstfertigkeit die Nester zu sei-

nen drei Bruten anbringt und bereitet. Der Haussperling, der zu seiner

ersten die wiirmslen Hoblen sucht, die ihm seine Umgebung darbietet,

macht sich im Sommer oft Nester frei auf Baumen, die an Grosse nicht

seiten einem Elster-Neste sehr nahe kommen. Ja ich mbchte kaum

sagen , dass die Verschiedenheiten , welche er bei seinem Nisten und
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Baaen iiberbaupt zeigt, geringer seien , als die zwischen den von Hrn.

Ekstrom beschriebenen Nestern des Kiefern-Kreuzschnabels in Schweden

und denea bei uns.

Es mag auQallen, dass von dem Fichten-Kreuzschnabel daselbst

Aehnliches nichl erwahul wird: obwolil gesagt ist, dass er gleichfalls

bald im Winter, bald im Sommer niste. Indess liegl das vielleicht nur

daran, dass er dort noch nicbt so anhaltend beobachtet worden ist, wie

es Hr. E. bei der grdsseren Art gethan hat. In der Tiiat scheint die

Beschreibung seiner Fortpflanzung bei Nilsson bloss aur dem allgemein

Bekannten zu beruhen.

Eine Haiis-Eiite iiiK Kiitericlis-Ciefieder. — Unter den

Landvogeln giebt es bei den in Polygamie lebenden Gattungen von

hiihnerartigen bekannllich eine nicht unbedeulende Zahl von Weibchen,

die friiher oder spater unfruchtbar werden und nun immer mehr das

viel schdnere Gefieder der Mannchen, ebenso wie deren Federzierrathen

u. dergl. aniegen. Dagegen scheinen ahnliche Falle bei den, ihnen

sonsl vielfach so ahnlichen (analogen) entenarligen Vogeln unler die

ausserordenliichen Seltenheiten zu gehijren. Denn bei jenen trill die

Unfruchtbarkeit, und mithin audi die Neigung zu dem so genannten

jHaTinenfederig-Werden", selbst im freien oder mehr als halbfreien

Zustande mitunter schon so friih ein, dass man kaum umhinkann, erstere

fiir bereils angeboren zu halten. (So namentlich bei den Fasanen-

Arten.) Umgekehrt, scheinen bei den entenartigen Vogeln bisher

noch kaum einzelne Beispiele bekannt, wo ein solches Unfruclilbar-

Werden von Weibchen iiberhaupt Statt fand, und wo demnach Aniass

fUr sie vorhanden war, das Gefieder und die Farbung der mannlichen

Vdgel anzunehmen. Indess fiihrt Nilsson jetzt (Bd. II, S. 429— 3()J

ein derarliges Beispiel von einer Hausenle an.

Sie konnte uberdiess noch lange genug lebend von ihm beob-

achtet werden, um zu ersehcn, dass sie von da an mit dem Gefieder
der Nannchen auch die doppelte Mauser derselben ange-

nommen hatle: wahrend bekanntlich die gewohnlichen Weibchen alle

nur Kinmal mausern. Und gleichwie jene in der Som m ertrach t den

Weibchen sehr ahnlich sehen, ebenso wurdc auch sie dann regelmassig

flir einige Zeit wiederum den gewohnlichen Weibchen ahnlich. Nun

gehdrt zwar diese Uebereinstimmung eigeotlich so mit zu dem Wesen

der ganzen Verilnderung iiberhaupt , dass man sagen kunnte : sie ver-

tlefae eich, theorelisch betrachtet, schoo von selbst; indess bleibt es
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doch erfreulich, die Theorie soforl auch durch die Erfahrung bestaligt

zu sehen.

Im Januar 1839 liess N. diese Enle fur seine ^Illuminerade Fi-

gurer till Skandinaviens Fauna", Theil II, Tafel 163 zeichnen. Sie

glich damals allerseits, mil Einschluss der -1 aufgerolllen oder gerin-

gelten mittleren Schwanzfedern, einem gewohnlichen Stock -Enteriche

fast eben so sehr, wie unler diesen selbst ein jiingerer, einjahriger den

alteren. AIs sie jedoch im April d. J. 1840 staib , lialle sie bereils

angefangen , slellenweise die Sommerlracht der Enlericlie anzulegen.

(Also beilaufig einen Monat friiher, als letztere diess im freien Zu-

slande Ihun. Das lag wahrscheinlich mit an der guten Pflege und

reichlichen Nahrung, die man ihr natiirlich ihrer Sellenheit wegen an-

gedeihen liess.) In diesem, etwas gemischten Kleide steht sie jetzt

ausgestopft im Zoologischen Museum zu Lund.

Nur der giinstige Umstand, dass sie, gleich vielen anderen zahmen

Weibchen, urspriinglich die Farbung der wilden gehabt halte , liess die

Veranderung so deutlich bemerkbar werden. Schon eine bloss weiss-

Sefleckte halte diess weniger gethan. Vollends bei einer ganz weissen

aber hiitte sich nur die Gestalt der 4 mittleren Schwanzfedern andern

konnen. Indess wiirde es hinsichtlich der Mauser von besonderem In-

teresse sein, gerade eine solche „ganz weisse" in diesem Unfruchtbar-

keits-Zuslande beobachten zu konnen. Namlich es wiirde sich fragen,

ob auch sie dann eine doppelte Mauser annehmen wiirde: da letztere

bei ihr thatsachlich gar keinen Zweck haben wiirde, indem sie doch

keine Veranderung der Farbe hervorbringen konnle. Denn ein geborner

Albino wird bekanntlich immer nur auf's Neue weiss, (farblos,) mag

er mausern, so oft er will.

Dennoch glaube ich , dass hier bei einem weibllchen Albino dann

gleichfalls eine doppelte Mauser eintreten wiirde Und warum? Weil

liberall die Kegel sehr weit iiber der zufalligen Ausnahme steht.

Eine dergleichen Zufalligkeit ist jedoch eben der Albinismus. Die Mil-

annahme der doppelten Mauser dagegen steht offcnbar als , Kegel" da

:

well sie aus der Annahme der mannlichen Charaktere naturgemass von

selbst folgt. Anderenfalls ware die Folgerichtigkeit (Consequenz) nur

eine halbe; mit Halbheiten befasst sich aber die Natur nicht.

Ueber das Alter und Verhalten dieser Ente giebt N. am Schlusse

noch Folgendes an

:

^Ich erhielt dieselbe im Spatherbste 1838 von Hrn. Fabrikanten

Dalman, bei welchem sie i. J. 1829 ausgebriitet worden war. Er berich-

tete mir dabei: ,,Ia friiheren Jahren hatte sie jedes Jahr Entchen,
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sogar bis 1837; doch scliien ihr VermOgen, Eier zu legen, seit meh-

reren Jahren abgenonimen zu haben. Dieses Friilijahr, 1838, legte sie

deren bloss einige wenige, und zwar im April, briilele aber nichl. Her-

nach Bng sie an, krumme Federn iiii Schwanze zu bekommeii, im Nak-

ken griln zu werden, u. s. f. Weiler in den Sommer hinein, wo sie

zu legen aufgebort hatte, geliel sie sich darin , den anderen Enten den

Hof zu machen, und zog sich hierdurch den Hass des Enlerichs zu.*"

Ein Gleiches thun bekanntlich auch die alten, hahnenfederig wer-

denden Haushennen: indem sie andere, jungere zu treten versuelien.

Es bleibt indess beinerkenswerlh, dass der Trieb liierzu bei dieser Enle

schon so kurze Zeit nach dem Verluste ihrer Fruchlbarkeit cinlrat.

Solche Hennen gewohnen sich iiberdiess zugleich das Krahen der Hahne

an. Damit kann es deno auch gerade fiir sie keine Schwierigkeit ha-

ben: da bei ihrer Gallung die Sliinmwerkzeuge beider Geschlechter

einander gleich sind. Bei den Enten dagegen ist bekanntlich der Bau

derselben, zumal des Kehlkopfes, dem Geschlechte nach ganz verschie-

deo; ebenso daher auch die Sllmme. Von dieser ist bei der, anschei-

neod mannlich gewordenen Ente Nichts gesagt; und es hat fvohl an Ge-

legenheit gefehit , sie zu vernehmeo. Wahrscheinlich ist dieselbe auch

so geblieben, wie sie war, also weiblich. Denn die Bildung solcher,

tbeils knorpeliger, tbeils knochiger Organe, wie Luftrbhre und Kehl-

kopf, mdchte nach einem Lebensaller von 9 Jahren, (von 1829— 1838,)

doch wohl zu fesl geworden sein , um noch eine so bedeutende Um-
gestaltung zuzulassen, dass nun die Slimme ebenfalls jener der Ente-

riche gleich oder nur ahnlich werden sollle. Filr geradezu unmiiglich

dilrfte aber die Sache , den neueren Erfahrungen der Physiologie und

pathologischen Anatomic zufoige, nicht anzusehen sein.

Dl« KeaKraplilache Verbreitiiug der Vfigrl

won P. I>. Jiiclater-

(Aus den Proceedings of Ihe l.inne!in Society vom Fehrnar !858.)

Mitgetlieilt von

Ferd. Heine

Ein sehr wichtiges, bisher leider von den Nalurforschern nur wenig

angeregles Problem ist die Feslslellung der natlirlichslcn Hauptabthei-

luDgen der Erdoberdache nach der grossern oder geringern Aehnlich-

keil ihres urganischen Lebens. Zwar ist es einc allgemein anerkannte

Thalsache, dass wir die Erdc In zwei Hiilften theilen kUnnen, deren

Fauna und Flora so verschieden Ist, dass wir wohl dazu berechtigt
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