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Cortus crislaiellus Temm. PI. col. 193. — Wied Beitr. Nat.

Gesch. Bras. UI. p. 1251. 2. —
Pica cristatella Wagl. Syst. Av. p. 331. 26. —
Cyanurns crislatellus Sws. Faun. Bor. Amer. II. p. 495. 10. —
Cyanocorax cyanoleucus Gray Gen. B. II. p. 307. 15. —
Uroleuca cyanolevca Bp. Consp. I. p. 379. gen. 814. 2. — Cab.

Mus. Hein. I. p. 225. 1039. —
Uroleuca crislatella Burm. Syst. Uebers. Th. Bras. p. 286. gen.

14. 1. —
St. Burchard vor Halberstadt, im Marz 1860.

liiterarlsche Berichte.

IVeiieres nus IVilssoii iiber VSgel Skandlnavlena,

mil Anmerkungen von

Dr. C W. L. Gloger.

(Scliluss; s. S. 21—31.)

Die IVelterTepbreitung nordaelatlaeber VSgel naeli

]Vord«iiFopa> — Diese Erscheinung findet auch bei manchen klei-

neren Saugethieren Statt; und sie hat, sowohl was diese, als was die

Vogel betrifft, mit Recht seit jeher die besondere Aufmerksamkeit

unseres Freundes Nilsson erregt. Diejenigen seiner Angaben hieriiber,

welche sich auf die Vbgel beziehen, sind in der neuen Ausgabe seines

Werkes uber diese Thierklasse folgende:

Parus sibiricus. ^Mehrere junge Naturforscher, welche den

hoheren Norden bereist haben, berichten einstimmig, dass P. sibiricus

immer haufiger wird, je weiter man nach Norden hinaufkommt: wogegen

P. borealis, (der P.palustris genannt wird,) ebenda abnimmt. P. si-

biricus, der ganz bestimmt erst wahrend des letzten haiben Jahrhunderts

aus dem ndrdlichen Russland dahin gekommen ist, verbreitet sich auch

gegenwartig immer mehr und mehr nach siidlicberen Landstrichen; und

es wird nicht in Verwunderung setzen diirfen, wenn er nach einigea

Jahren innerhalb der Granzen von Schoonen angetrolTen wiirde." (Skand.

Fogl. I, S. 421.) Dass er z. B. in der Gegend von Upsala sich im

Spiitherbste familienweise einfindet, ist bereits friiher (S. 416) erwahnt.

Alauda alpestris. „Diese Vogelart liefert einen recht schiagendeo

Beweis von den Veranderungen, welche nach und nach rail den Vogel-

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



119

faunen vor sich gelien. Sie isl, soweit man ihre Gescliichte verfolgen

kann, fortwahrend immer weiler nach Weslen fortgeriickl. . . . Pallas

berichlet uns, dass sie zu seiner Zeit in ganz Sibirien liaufig war. Von

dort hat sie sich allmahlich in die nordostlichen Lander Europa's herein-

gezogen, und zwar nach Lappland heriiber durch Russland. Aber noch

bis vor ungefahr 20 Jafaren war kaum ein einziges Exemplar innerhalb

der Granzen der skandinavischen Halbinsel gefunden worden. Der Ersle,

welcher sie hier sah und schoss, scheinl Prof. S. Loven gewesen zu

sein , der einen Plug davon bei Wadso in der Ost-Finnniark anlraf.

Nachher wurde sie von Hrn. Lowenhjelm bei Quickjock heckend ge-

funden, und ebenso in den Jahren 1841— 43 auf sumpfigen Alpenheiden

zwischen Mortensnas und Wadsb. Seil dera sie ihre Sommerwohnplalze

und Nistslellen so weil nach Westen verlegl hat, hat sie auch begonnen,

sich wahrend ihrer Wanderzeit in Landslrichen zu zeigen, die weit siid-

warls von jenen liegen, und wo sie friiher nie vvahrgenommen worden

war. Bereils i. J. 1810 wurden mehrmals einzelne bei Kalmar, Ystadt,

Lund u. 8. w. geschosscn; und 10 Jahre spaler, namlich 1848 — 49,

fingen sie an, (lugweise hier in Schoonen zu erscheinen." Diese Schaa-

ren enthalten 60— 60 Individuen. — Dann folgen Berichte, dass ein

Englander, Namens Wheelwright, in dem genannten Winter deren eine

grosse Zahl bei Huganiis eriegte; von einem Hauplmann Uggla , dass

sie bei Boke im Lehne von Christianstad jetzt regelmassig in grossen

Schaaren vorkommt, und dass er, wenn der Boden mit Schnee bedeckt

war, nie ausging, ohne deren anzutrelfen; desgleichen von einem Herrn

C. Hbller, dass sie in der Umgebung von Landskrona sich friiher (bis

1855) in kleinen Flugen oder Familien , schon 1856 jedoch in Menge

zeigtcn: so dass llerr Muller damals auf den HiJgeln um Dagstorp iiber

40 Sliick eriegte; u. s. w. (Dabei slimmen die Beobachter dnhin iiber-

ein , dass diese Lerchenart stcts nur sandigen Boden aufsucht und sich

niemals auf lehmigem oder sonst fruchtbarem niederliisst: auch nicht,

wenn der eine, wie der andere mil Schnee bcdeckl ist. Sie rechtfertigt

also vollkoinmen den Namen ^Sandlerche", welchen ihr die Bewohner

der Ost-Finnmark beilegcn.) N. Fogl. I, S. 443—45.

Emberiza rustica. ^Dieser Ammer .... lindet sich nach Pallas

in denjenigen Theilen des asialischen Russland, welohe jcnseilg des

Baikalsees liegen, . . . .; und Steller Iraf ihn in Kamtschatka. Neuer-

lich hat auch er sich weiter nach Weslen verbrcilet und ist so ein

Bewohner der skandinavischen Halbinsel geworden. Er scheint z. B. in

Lappland zu hecken, da ihn Dr. Sahlberg im Siiinmer dort geschosscn

haben soil." (In der Ost-Finnmark hat Schrader das Nest von ihm
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gefunden.) „Im Friihjahre und Herbste wird er in Weslcrbotlen ange-

trolfen, wo Prof. B. Fries im Mai 1821 ein Paar, Mannchen und Weib-

clien, eriegte. Auch Hr. Ingenieur Wahlberg schoss einen jungen Vogel

dieser Art bei Lulea, am 6. September 1835. Er kommt also nicht,

wie Schlegel meint, bloss zufiillig in Europa vor: eine Ansicht, welche

Herr Schlegel auch hinsichtiich des folgenden aussert". (Fogl. I, S. 469.)

Dieser ^folgende", von welchem Hr. Giitke auf der Insel Helgoland bis

zum Jalire 1856 mindestens 10—12 Stiick erhalten hatte, ist

Emberiza pusilla. ^Diesen Vogel traf Pallas wahrend seiner

Reise, i. J. 1776, zahlreich im (isllichen Sibirien um den See Baikal.

Ebenso fand ihn jedoch Liljeborg i. J. 1848 sehr zahlreich am Flusse

Dwina; und bei Archangel war er der gemeinste von alien Arten seiner

Galtung. Demnach scheint er seine Verbreilung mit der Zeit gleichfalls

nach Weslen hin erweilert zu habeo. Wahrend der kalten Jahreszeit

wanderl er nach Siiden. Im April 1815 wurde ein Weibchen bei Lund

erlegt." (N. Fogl. I, S. 471.) Auch

Loxia teucoptera s. taenioptera diirfte fast mit Beslimml-

heit, und

Caryocatacles guttatus wenigstens mit hoher Wahrschein-

lichkeit, iinter diejenigen Vogelarlen zu rechnen sein , welche sich aus

Nordasicn her in das nordliche Europa und bis in das obere Skandinavien

verbreilel liaben: indeni jene den, im nijrdlichsten Russland noch vor-

kommenden Larchenwalduugen, dieser aber den Arven- oder Zirbelkiefer-

Waldern gefolgt sein mag.

An Wasservdgeln scheint Skandinavien, wenigstens in der neueren

Zeit, einen Zuwachs von Osten her nicht erhalten zu haben. Oder,

wenn er Stalt gefunden hat, so muchle die Stellersche Eiderente wohl

das einzige Beispiel hiervon sein. Um so hanfiger kann aber der Fall

in vorhislorischer oder vorzoologisclier Zeit eingelreten sein.

Das Kiaten und Benehnien der Sclinee-Eule bei ihren

Jungen. — Dass sie ihr Nest, (wenn einige wenige Grashalme diesen

Namen verdienen,) auf ganz otfenem Boden aniegl, wo dasselbe weithin

sichtbar ist, liegt an der Beschaffenheit ihros Wohnorles im Sommer:

da sie daiin stets oberhalb des letzten Holzwuchses lebt. AulTallend

ist jedoch ihre, fiir einen Raubvogel von so ansehnlicher Grosse ganz

ungewdhnliche Fruchtbarkeil : indem sie doppelt oder gar dreimal so

viel Eier legt, wie man vermulhen sollte. Es heisst dariiber bej

Nilsson: „Prof. Liljeborg fand deren in einem Neste 7; und gegen

Ende des August sah er 5—6 Junge mit je einera Paare von alien zu->

sammen, Aber die Lappen geben die Zahl der Eier sogar einsttmmig
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zu 8— 10 an." Lelzleres berichlel namenllich der Kaufmann Nordwi

zu Morlensnas in der Ost-Finnmark. Demnach legt diese Eule der

Kegel nach so viel Eier, wie unler den Tagraiibvogeln der kleine

Thurmfaike es nur in seltenen Ausnahmefallen thiit; und wenn die Ur-

bewohner Lappiaiids Rechl haben, dann wiirde sie deren sogar eben so

TJele haben, wie man in den Jaiircn des letzten argen Miiusefrasscs bei

der Schleier- und Sumpf-Ohreule gefunden hat. Indess wahlt sie zum

Heckplatze fieilich auch stets vorzugsweise diejenigen Theile der nor-

dischen Aipen, wo es gerade die meisten Lemminge giebl.

—

Ira Einklange mit der olTenen Lage ihrer Nislstelle, aber ganz im

Widerspruche mit dem Benehmen anderer Raubvogel, namentlich der

grossen Allen, slehl ihr Verhalten in der Nahe ihrer Jungen. Nilsson

beschreibt dasselbe, wie folgt: „Die, welche ich wahrend des Sommers

auf den Alpenweiden sah, batten einen mittelhohen und ziemlich raschen

Flug und ruhten sich dazwischen auf Steincn und Erdhiigeln aus. Das

Weibchen lasst da haufig ein gellendes und feines Geschrei wie ,rick,

rick, rick, rick" hOren, wirft sich, als ware es llijgellahm geschossen, auf

den Boden und liegt eine Zeit lang wie todt mit ausgebreiteten Fliigeln

da. Gewiss hat es da, wo es dieses Geb'aren annimmt, Junge in der

Nahe und will diese der Gefahr enlziehen, indem es sich ihr selbst

aussetzt.''

Nun, mit dieser eigenen Gefahr hat es bei einer grossen Eule

jedenfalls noch viel wcniger Nolh, als bei Grasmiicken, Lerchen, Rcpp-

huhnern u. dergl , wenn diese den namlichen KunslgrilT anwenden; denn

sie wissen docli im rechten .^ugenblicke immer wieder zu enlweichen.

Neu ist nur eben das, dass ein Raubvogel dieser Grusse dieselbe List

aach gebraucht. (Nilss. Fogl. I, S. 99 u. (01.)

Veber den n>clii)el der A'ftgel bei den Sclineehiilinern)

diese bis Jetzt als beispiellus daslehende Einriclilung, liefert INilsson

in der neuen Ausgabe seiner Ycigel Skandinaviens (II. Bd. , S. 4:J)

einiges Genaucre:

„In Cabanis Journ. f. Urinth. (I, 18.33, S. 2G0) ist es ancrkannt

worden, dass ich der Erstc gewcsen bin, der sicheru Nachrichtcn iiber

diesen wunderlichcn KrallenwcchscI geliefert hat. Ich will dcsshalb jetzt

noch des Weitercn einige Worle dariiber Sussern."

,Wenn wir Ubcr die Aufenlhallsorle und liber die Lcbensweisc

dieser Vdgel naclidenkcn, so linden wir leicht, das ihr zweiinal jiihr-

lich Slatt lindeiider N a g i:l \v ec hs e 1 fUr ihr Uasein nulhwcndig ist. Im

Winter, wenn sich auf dem Schnee eine Kruste (Eisrindc) gebildet hat,

mtiiien sie sich durch dii-selbe hindurchgrabcn, um zu ihrer Nahrung
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zu gelangen. Zu dieseni Zwecke bediirfen sie spatelfOrmiger Nagel,

die lang, breit, unteibalb ausgehohit und mithin scharfkantig sind. Die-

selben weiden aber durch den Gebrauch mehr oder minder abgenutzt

und wiirden nicht mehrere Winter hindurch geeignel bleiben; daruin

wiirdeo sie jedenfalls im nachsten Winter gewechselt werden miissen.

Im Sommer brauchen sie jedoch nicht bloss nicht so zu sein; sondern

sie wiirden alsdaun sogar hinderlich werden. Darum sind die Som-

mernagel kiirzer, stumpfer, unterhalb nicht ausgehohit, sondern flach,

und somit nicht scharfkantig. Sobald Schnee zu fallen anTangt, werden

die Winternagel wieder angelegt. Wir sehen also, dass diese wunder-

liche Erscheinung, die ihrer Art nach so vereinzelt dasleht, mit unter

die grosse Zahl derjenigen gehiirt, welche dem aufmerksamen Forscher

die Weisheit des Schopfers und die Sorgsamkeit der Mutter Natur fiir

ihre lebenden Wesen recht deutlich vor Augen stellen."

Die Verkiirzung der Fliisel heini eold-Kegenpfelfer
in wariiicn liftndern. — In meiner Schriftiiber „das Abandern der

Vogel (und Saugethiere) durch Einfluss des Klima's" hatte ich mich

darauf beschranken miissen, Etvvas fast nur als Vermuthung hinzustellen.

was inzwischen mehrfach bekraftigt worden ist. Es war derSatz: dass

Vogelarten , die einen recht weiten Verbreilungsbezirk einnehmen , der

sich iiber sehr verschiedene Klimate erslreckt, sehr wohl in warmen

oder gar heissen Landern kiirzere Fiiigel haben konnen, als bei uns

oder noch weiter imNorden; und zwar darum, well sie dort Standvdgel

oder nur Strichvbgel sein mogen, hier aber Zugvogel sein miissen,

denen mithin langere Fliigel hierbei gut zu Statten kommen wiirden.

Hit Bestimmtheit jedoch liess die Sache sich damals noch nicht be-

haupten, da zu jener Zeit, noch allzu wenig Thatsachen, oder vielmehr

nur Andeutungen von solchen, bekannt waren. Mittlerweile ist reichlich

ein Vierteljahrhundert voriibergegangen und hat auch diese Liicke nicht

leer gelassen. Ins Besondere hat Schlegel eine dergleichen sehr be-

deutende Verschiedenheit u. a. beim Gold-Regenpfeipfer nach-

gewiesen. Ich hatte mich vor einiger Zeit hierauf berufen; da wurde

von einer Seite her der Versuch gemacht, die Sache in Zweifel zu

Ziehen. Indess bestatigt sie jelzt auch Nilsson, und zwar ohne

von dieser Zweifelei, oder auch nur von Schlegel's Behauptung, Etwas

zu wissen, — indem er sagt:

„.\uf dem Museum zu Stockholm beflndet sich ein Vogel dieser

Art vom Vorgebirge der Gulen Hoffnung und ein anderer von

Java. Beide gleichen sonst dem europaischen vollstandig, ausser dass
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ihre Fliigel und Schwanze kiirzer sind. Der Schwanz missl namlich

2f 8 Zoll, die Flugel vom Gelenke an 6' ^ Zoll."

Bei dem europaischen dagegen hat der Schwanz, ebenfalls nach

Nilsson's Maas und Messungsweise , beinahe 3 Zoll Lange, die Fliigel

aber 7' j Zoll. Der Unterschied belragt also fast '/e "der '/y der Ge-

sammlliinge beider Theile.

Leber die Soiuniertraclit des Hrniilclia, Grtis cinerea,

deren ich friiher in dieser Zeilschrift nach Nilsson's allerer Ausgabe

erwahnt halte, lasst sich Letzlerer jelzt (Fogl. II, S. 160) selbst weiler

vernehmen, wie folgt:

nSommertracht: RUcken undSchuItern rostbraun; ein Theil

der innersten , hangenden, lockergefaserten Fliigelfedern entweder von

derselben Farbe, oder roslgrau."

jlch bin nichl dazu gekoinmen, einen Kranich im reinen Sommer-

kleide bescbreiben zu konnen. Aber ich habe im hiesigen (Lunder)

Museum und in anderen Sammlungen Exemplare gesehen, die im August

und September geschossen worden sind, und die an den oberen Theilen

des Leibes noch mehr oder wenigere zuriickgebliebene, rothbraune, an

den Randern zerscblissene Sommerfedern zwischen den neueren asch-

grauen besitzen."

,Herr v. Homeyer" (derAeltere) „erzahlt in Cabanis Journal 1857,

S. 168: er habe Gelegenheit gehabt, den Kranich am Heckplatze zu

zu beobachten, und gefunden, dass er nahrend der Heckzeit auf dem

Riicken braun sei. Wenn Herr v. Homeyer aber meint, dass der Kra-

nich sich selbst mil dieser Farbe anschmiere, um dem Sunipfe, wo er

heckt, zu gleichen: so mochten wohl nur wenige Ornithologen seine

Meinung theilen."

Ja, gewiss ! Denn kein Vogel beschmutzl oder beschmierl sich ja-

mais absichtlich mit irgend Etwas; und wenn es zufiillig geschieht, so

hat er nichts Eiligeres zu ihun, als sich wieder zu reiuigcn. Geschahe

es beim Kraniche auch nur zufallig, so ist durchaus nicht abzusehen,

wie es zugehen sollte, dass geradc der RUckcn sich mit aurgvliistem

Rascn-Eiscnsteine, Sumpfocker od. dergl. anfarben sollte, nichl aber

der Unlerleib, wie Letzteres nicht selten bei wilden Enten der Fail ist.

Dieie haben, olTenbar in Folge eines langeren Aufenlhaltes auf solchen

eisenhalligen Sumpfgcwiissern, haufig einen schr bemerkbaren roslgelben

Anflug auf den FcderKpilzen der gesammten Unlerseilc, soweil sie

beim Schwimmcn ins Wusser eiiisinkcn. Ucr Oberlcib zeigl aber Nichtg

daron. Um hingegen das L'mgekchrtc auch nur als Zuftilligkeit mOglich

zu michen, mUsste der Kranich cine Gcwohnhcit an sich haben, die

wiederum kein Vogel besilzt. Namlich: er mUssle es lieben, sich auf
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dem Ruckeii Iieriimzuwalzen! — Oder, sollte er sich gar absichtlich,

d. h. instinclgemass , mit soldi' rolhbrauner Sumpferde beschmieren?

Dann wiire diese Schmutzfarberei ein Instinct, der, wie schon gesagt,

im Widerspriiche zu der Nalur der Vbgel iiberhaupl slande, in welcher

der Sinn fur Sauberkeit und Reinheit einen Haiiptzug bildet. Ferner

wUrde ein solcher Anslrich bei der Einwirkung von Luft, Sonnenschein,

Thau und Regan wohl sehr wenig haltbar sein. (Dagegen wird na-

tiirlich der erwaiinte rostgelbe Anstrich am Bauche wilder Enten schon

von selbst iinmer starker und haltbarer, solange sie auf eisenhalligem

Wasser verweilen : da letzleres die Farbe dann immerfort waiter ein-

beizt.) Der Kranich wiirde also zugleich Bedacht darauf nehmen miissen,

wann und wie ott er das Anschmieren zu wiederholen hatte u. s. w.

Die lanK^icliwanzlse- uder Alpeii-RaubnifiTe, Lestris

Bu/fonii, nach Aufenthalt und Lebensv/eise geschiidert von Nils-

son. — Er gebraucht fiir sie, des eigenthiimlichen Wohnortes wegen,

in der Ueberschrift das Wort Fjcill-Labbe und betrachtet also diess als

Hauplnamen. Seine Angaben dariiber (Foglarna, II, S. 364—66) lauten:

^Wohnort und Lebensweise. Die langschwanzige Raubmowe,

welche von unseren 4 Arten dieser Gattung die kleinste und merklich

kleiner als die vorhergehende ist, wird ausser der Zngzeit selten oder

nie an der Meercskiisle angetroffen. Den Sommer bringt sie auf den

Hochalpen zu und pllanzt sich da auf Haiden und Mooren in der Niihe

von Bachen und von anderen, griJsseren oder kleineren Gewassern fort.

Man trifft sie paarweise noch hoch oben an der Seite der Alpenspitzen

zwischen dem ewigen Schnee. Sie ist demnach ein wirklicher Alpen-

vogel, der noch innerhalb der Schneeregion an vielen Stellen vorzu-

kommen scheint. So in den Lappmarken, auf der Areskuta, auf dem

Dowrefjall und mehrfach anderweitig."

„In BetrelT ihrer Lebensweise hat Herr Lowenhjelm folgende in-

teressante Beobachtungen gemacht:"

„Man sieht diesen leichten Luftsegler, in seiner hiipfenden Weise

zu fliegen, unaufhorlich den Luflraum durchstreifen , uin sich entweder

auf seine ausersehene Rente herabzuslurzen, oder um seine Nachbaren

Iheils zu verfolgen , theils ihnen auszuweichen. — Sie lassen bestandig

ihr rauhes, zorniges Geschrei i-i-i-ah, je-ah-je, ah-je-ah horen," (das

a in ah ist der Mittellaut zwischen a und o,) „und kommen im Fluge

dem Wanderer so nahe, dass man mit Steinen oder Stocken nach ihnen

werfen und sie mit dem feinsten Vogelschroote herunterschiessen kann.

Es scheint nicht, dass sie, wie die vorige Art, (Lestris parasitica,)
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Moren oder andere Vogel anfallen, um sie zum Fallenlassen ilires Rau-

bes zu zwingen."

„NaliruDg: iDseclen, Lemmiage, Vogeleier und Krahenbeeren.

Sie pflegen sehr fett zu sein."

Ueber die Forlpflanzung ist niclits Genaueres angegeben.

JtafM« cnnifc, ein Strniid-, Binneiisee- und Alpen-
benohnep zugleieli, auch wahrend der Nistzeit. — Yon

Wasserviigeln iiberhaupt, und besonders von Schwimmvogein, ist man es

noch weniger gewohnt, ais von Landvogein, sie im Sorainer alie Hoiien-

slufen eines Landes, von der Mceresflache an bis iiber den Holzwuchs

der Alpen hinauf, bewohnend zu linden. Auch liisst sich die ausser-

ordentliche Seltenlieit von dergleichen Fallen sehr leicht erklaren. Sie

beruht offenbar hauptsachlich darauf, dass nur sellen geeignele Wasser-

becken fiir Schwimmvogel auf alien solchen Hdhenslufen zugleich vor-

handen sind. Auch konnen solche, die fiir eine Gattung passen, ganz

ungeeignel fiir andere sein.

Niisson's Werk enthall (Bd. II, S. 340) in dieser Beziehuug iiber

Larus canus Folgendes:

,Von alien Mowen ist diese Art bei uns die gemeinste. Sie kommt

im Sommtr, wie im Winter zahlreicli an alien Meeresktisten und Scheeren-

gruppen Schwedens und Norwegens , von Schoonen an bis nacb den

Finnmarken und Westerbotten hinauf vor. Auch triS't man sie an Bin-

Dcnseen und anderen Gewiissern tief in dem Innern des Landes. Und

zwar bemerkt man hier nicht elvva nurjiingere, noch gefleckt aussehende

VOgel, sondern auch solche, die bereits ihr vollendetes Kleid bekoninien

haben und sich fortpflanzen. Am meislen iiberrascht war ich, diese .\rt

Doch in Menge an und iiber mehreren Alpengewassern zu linden: sogar

an solchen, die zwischen den ewigen Schneefeldern liegen, deren Ufer

noch zu Ende Juli's mit Schnce und l£is belegt sind, und in welchc oft

Schneefelder hinabgleilen. So u. a. auf dem grosscn See Uljevatten,

der auf der ausserslen Hiihe des Alpcnrtickens zwischen llailingdalen

uod Lerdalsiire liegt und Abdiisse sowuhl in die Nordsee, wie in das

Kattegat hinabschickt. Uesgleiclicn an vielen anderen Stcllen jener

Landslrichc: z. B. an dtm Aipensce oberhalb Gulbrandsgardcn, im Uybs-

vatlen von Ljungdalen u. s. w.'' Spiiter, unter den Benicrkungen Uber

die Fortpflanzung (S. .341), heisst es nocli: „. . Auch an Binnenseen

heckl sie, sowohl in Schounen, wie im mittleren und nordlichen Schwe-

den und Norwegco."

E« giebt in ganz Europa, wie ich glaube, nur Eincn Vogel, und

zwar einen Landvogel, der sich Jcdoch an's Wasscr bindet, von welchem
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man sagen kann, dass er ein Seitensliick von ahnlicher, doch aber nicht

gleiclier Verbreilungsweise liefert. Diess ist der Wasserpieper; (nicht

der Wasserscliwalzer!) Seit es namlich sich immer mehr als richlig

erwiesen hat, — was ich von jeher behauplet hatle, — dass der

„Wasserpieper" unserer hohen Gebirge und der ,,Ufer-, Strand- oder

Felsenpieper" der Meereskiisten zu Einer Art gelioren, von der sie

hochslens oder kaum ,,Abanderungen" bilden: seit dem liegt es ausser

Zweifel, dass er, zusammengenommen , theiis Aipengewasser, Iheils

felsige Binnenseen, theiis die Strandfelsen an Meeren bewohnt. Hierin

ins Gesammt liegt die Aehnlichkeit seiner Verbreitung mit der von

Larus canus. Beide sind aber zugleich auch merklich verschieden.

Denn jene der Movve erleidet, vom Strande bis zu den Alpenseeen

hinauf, keine Unterbrechung: da sie die zwischeninne liegenden Bin-

nenseen mitumfasst. Das Vorkominen des Piepers aber gehort fiir

Deutschland u. s. w. zu den Fallen einer so genannten „unterbrochenen

Verbreitung": da er bier, so viel bekannt, niemals an Binnenseeen wohnt.

Dagegen thut er diess weiter im Norden : z. B. in Schweden an den

felsigen Uferstrichen des Wener-Seees. Umgekehrt geht er jedoch

eben dort nie an die Alpenseen hinauf. Deninach ist seine Verbreitung

da zwar keine ,,unterbrochene", wie bei uns; dafiir hort sie jedoch

frijher auf. Nur am Strande reicht sie wieder eben so weit nordwarts,

wie jene der Move, namlich bis jenseits des Nordcaps.

Hiernach ist die Aehnlichkeit in der Verbreitung beider, sonst ein-

ander so fern slehender Vogel sehr gross, aber zugleich auch die Ver-

schiedenheit nicht gering. Man konnte sagen: gleich im Ganzen, und

doch wesentlich abweichend im Einzelnen.

Berlin, den 26. Januar 1860.

Cntalosiie of Blrda colleeted on the rivers Caiiima and
Ogobai, Western Africa, byMr. P. B. du Chailluin 1868, with

notes and descriptions of new species by John Cassin.

^ ,t--\)\)i. MitgetlieiU von Ferd. Heine.

(Fortsetzung; s. Novbr.-Heft 1S59, Seiie 224— 234.)

II. Fiir West-Africa neue Arten:

19. Molacilla cap ens is Lin. S. N. p. 333. 24. — Cassin

p. 41. 68. —
Da das Vorkommen dieser rein siidlichen Art in West-Africa

allerdings als ein grober Verstoss gegen alle Gesetze der geo-

graphischen Oinithologie dastehen wiirde, so mochten wir lieber zur

Rettung derselben annehmen, dass die am Ogobai gesammelten Exeni'*
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