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denselben immer noch nicht zur Geniige kennt. Kein Gesang liisst sich

leichler cbaraklerisiren , als gerade dieser: ,er steht mitteninne

rwischen Stiegiitz- und Girlitzgesang."*)

Erst jetzt sind mir alle drei GesSnge mehr verslandlich geworden,

ich habe zwischen Stiegiitz- und Girlitzgesang verwandschaTtliche Bezie-

hnngen gefundeo, an die ich frUher nie dachte.

Der Stiegiitz singt und schnarrt, der Zitronenzeisig singt und klirrt,

der Girlilz lispell und schwirrt. — Der Ton des ersteren ist hell, laut

und hart, des zweiten voll, weich und kipngvoll, des dritten schrillend.

Die Lockt6ne „ditae, ditae , wit", oder ^ditaetatett" sind weich und

nicht jant, der Ruf ^ciiib" ist glockenrein und von ausserordentlichem

Wohllaut, er erinnert an den hellen Ruf des Erienzeisigs, (Fr. spinus ;)

die Gesange beider Vogel sind jedoch nicht oder kaum zu vergleichen.

Rastatt, den 25. August 1860. Alex. v. Homey er.'i

'%raruni hSnnen manehc unaerer ZaigTfiscl liSher
im IXorAen ubem intern, die es bei uns nicht thun und mei-

slens gar nicht wiirden thun kdnnen? — Die Antwort hierauf ist, an

und fiir sich betrachtet, sehr einfach die : well dorl Umstande vorhanden

Bind, welche ihnen geslatten , sich trotz Kalte und Schnee geniigend zu

emShren: wShrend ihnen die Gelegenheit hierzu bei uns fehlt. Es fragt

sich also nur, worin diese „Umstande" in jedem besonderen Falle

(d. h. fiir jede dergleichen Vogelart) bestehen ; ferner, wie dieselben

anf zufallige und mitlelbare Weise durch Menschen herbeigefiihrt wor-

den sind. Denn in klimatischen, oder sonstigen von der Natur gege-

benen Verhaltnissen kunnen sie um so weniger liegen, da lelztere dort

gorade viel ungUnstiger sind, als bei uns. Es muss daher irgendwie

das Verhalten oder Vcrfahren der Landeseinvvohner sein, welches ihnen

die Mdglichkeil gewahrt, dort zu tlberwintcrn.

Ein Fall dieser Art findet u. a. bei der Dohle (Corvus mone-

dula) Statl. Bei uns zieht sie bekanntlich , mil wenigcn Ausnahmen,

schon in gellnden Winlern fort; und in strengen schneereichcn bleibt

gar keinc hier. Wer von uns hatte sich da nicht in hoheni Grade

verwnndert, wenn er las, dars sie im ganzcn mittleren und nOrd-

iichen Russland, wo htiufig schon der erste Schneefall die Erde mit

einer ticferen Winlerdccke Ubcrzicht, als bei uns gewilhnlich alle Win-

termonate zusammen es thun, — regelmiissig die gesammtc kalte Jah-

reizeit blndnrch ausharrl. Cnd zwar thut sie dleso bis Petersburg and

•) t'ringilla riirduelis und /'. tpmtu. mlH ItlPllI
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noch weiter aufwarts, nicht bloss in Stadten, sondern anch in alien

Dorfern : wahrend sie letztere bei uns nur bochst selten oder fast nie

besucht. Dort aber nistet sie unter den vorspringenden Dachern der

Bauernhauser, auf den hervorlretenden Balkenkdpfen derselben, in Tau-

bengenisten aus BretterslUcken , oder sonst in hohlen Raumen, welche

sich da vorfinden. Denn sie ist da freiwillig ein halbes Hausthier ge-

worden.

Streng genommen, ist es freilich der hohe und bis zum Friihjahre

onanterbrochen liegen bleiber)Je Schnee , der, wenn auch nur auf sehr

mittelbare Weise die Moglichkeit, auszuharren, fiir sie herbeifiihrt.

Denn er, im Vereine mit dam tief eindringenden Froste, macht es den

Bewohnern unmOglich, die alierhand Kiichenabfalle und mancherlei

Unrath sofort zu vergraben , oder sonstwie auf passendere Weise zn

beseitigen. Man wirft daher Alles der Art voriaulig auf die Hofe, und

wo diese nicht Raum haben, oder ganz fehlen, geradezu auf die, meist

sehr breiten Strassen: indem man hier nur dafur sorgt, es so aufzu-

schichten, dass es den Verkehr der Schlillen, Wagen und Fussganger

nicht hindert. In ihm flnden die Dohlen stets eine Menge fiir sie ge-

niessbarer Dinge. Zugleich kommt noch das hinzu, dass in Russland

aller Handeisverkehr jeder Art hauptsachlich, ja zum Theil ausschliess-

lich, im Winter auf der Schlittenbahn Slatt (indet und Slatt Onden muss.

(Denn im Sommer erschweren oder verhindern ihn die schlechten Wege.)

Da giebt es denn ausserhalb , wie innerhalb der Dorfer und Sladte fiir

Dohlen und Kriihen in dem fallen gelassenen Unraihe der Pferde eine

Uenge von unverdauten oder nur halb-verdauten Getreidekornern ; etc.

Ebenso verhalt sich die Sache aus gleichen Griinden in Scbwe-
den. Hier, wo das Klima allerdings bedeutend milder und der Schnee-

fall geringer ist, als unter gleicher geographischer Breite in Russland,

aber doch sehr bedeutend weniger, als bei uns, — in Schweden iiber-

wintern die Dohlen gleichfalls regelmassig. Nilsson berichtet dariiber,

mit Hinweisung auf das hieria entgegengesetzte Verhalten der Saatkriihe,

wie folgl: (Skand. Fauna, Foglarna 1, S. 201—203.)

„Die Dohle lebt gewohnlich das ganze Jahr hindurch in grosseren

oder kleineren Colonieen Diese vereinigen sich dann im

Herbste und Winter zu grosseren und fester geschlossenen Schaaren . .

.

Demnach hat die Dohle mit der Saatkrahe das gemein, dass sie sich

stets colonienweise ansiedelt Beide Arten vereinigen sich im

Herbste oft zu einem gemischten Schwarme; bei der Annaherung deg

Winters aber Ziehen alle SaatkrShen nach sudlicheren Landern, so dass

kaum Eine von ihnen die kalte Jahreszeit hindurch bei uns zuriick-
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bleibt Die Dohlen hingegen bleiben den ganzen Winter iiber

hier, and zwar nicht bloss in Sciionen , soudern auch bis nach Upland

hinauf. Nur Ziehen sich diejenigen von ihnen , die im Sommer Wald-

slriche bewohnl haben, zum Winter mehr nach offenen Gegenden hin,

so wie in Stadte herein In dieser Zeil ieben sie dann von

Abfallen and Auswurf, von Aas, Dung und den in demselben enlbaltenen

KoroerD."

Einen zweiten , ahnlichen , wenn auch nicht gieichen Fall sehen

wir bei der Wachholder-Drossel, (Turdvs pilaris.) Der Grund

ist zwar hier nicht genau derselbe; oiTenbar hat ihn Jedoch gleichfallE

der Mensch herbeigefiihrt. ihiln.in

Bei uns zieht bekanntlich diese Drosselart meistens nur durch; nod

dio wenigen, die elwa hin und wieder hier genistet haben , verschwiu-

den gleich nachher von ihren Heckeplalzen. Bloss in einigen Gegenden,

meist in den Vorbergen der Hohenziige , verweilt ein Theil von ihnen

liinger; aber schwerlich bringt er jemals den ganzen Winter da zu.

Vollends in flachen Landslrichen dann Wachholderdrosseln anzutreffen,

gehort zu den grdssten Sellenheiten; auch sind diess gewiss nur seiche,

die sich irgendwo verspatet haben, sich daher auf der eiligsten Durch-

reise befinden. Im siidiichen Schweden dagegen scheinen fast eben so

viele, die im Sommer weiter nordiich gewohnt haben , zu iiberwintern,

als fortzuziehen. Es heisst dariiber bei Nilsson. (Fog). I, S. 361—62.)

„Beinahe uberall wird die Vereinigung dieser Vugel zu grossen

Schaaren im Herbste als ein sicberes Vorzeichen von Kiilte und Schnee

angesehen Obvfohl deren zu dieser Jabreszeit eine Menge nach

siidlicheren Liindern auswandern so wird der Verlust doch in

iinseren Waldern wenig bemerkbar; da letztere im Winter oft von dieser

Drosselart wimmeln. Die zuriickbleibenden Schaaren streichen von einer

Gegend zur andern; und sie kommen dann besonders in solchen Wal-

dangen und in solchen mehr ofl'enen Landstrichen vor, welche dicht

mit Wachholder bewachsen sind, dessen Beeren im Winter ihre Haupt-

nahrung ausmachen. Mit der Aunahening des Frlihllngs tiehen sich

diese Gesellschaflcn wieder iinch dem Norden , werden aber schnell

durch andere ersctzt, die nun als Zugvogel aus siidlicheren Liindern

wiedcrkehren."

Hiemach darf man sich nicht wundern, dass in Deutschland, wo

der Wachholder uberall so sehr verminderl iind strichweise fast aus-

gerultcl ist. jelzt auch keiiie Wachholdcr-Driisseln mehr Ubervvinlorn.

Uod Hchr ahnlich, wie ihoen, geht eg nun aus demselben Grunde auch

dea Seidenachwitnzeii. Eiooil bis zu una gelangt, mUasen sie,
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weDn ihre Menge bedeutend ist, bald auch noch weiler nach SSden

fortgehen.

Berlin, den 3. Januar 1860. 6Iogeri.i>l

DerMLiiehiik entfernt die nrsprungliehen Westeier.-—

Von mehreren Schriftsteliern ist als ^Volksaberglauben* verschrien wor-

den, dass das Kuckuksweibchen beim Legen seines Eies die urspriing-

lichen Eier des Nestes enlferne. Ich iiabe jedoch eine Beobaclitung

gemacht, welche eher dem ^Voiksaberglaiiben", als den Untersuchungen

der betrelTenden Schriflsteiler zu Gunsten spricht. Ich beobachlete

nirnlich im verflossenen Sommer das Nest einer Sylvia nisoria mit vier

Eiern, ond da mich mein Weg sehr haufig voriiberfiihrte, so nahm ich

dasselbe fast tagllch in Augenschein. Wie gross war mein Erstauifen,

als auf einmal 3 Eier fehlten, und dafiir ein Kuckuks-Ei im Neste lag.

Ich snchte im Dornengebiisch, worin das Nest stand , nach den fehlen-

den Eiern, und fand gliicklicherweise beide nngefahr drei Schritte davon,

nnd zwar zelgte das eine die Eindriicke eines harten Gegenslandes,

vielleicht eines Schnabeis. Der Inhail der Eier war herausgeflossen und

hatte beide an Grasstengel feslgekiebt, so dass ich dieselben nur mit

grosser Sorgfall davon ablosen konnte. Ich, meinesthells, bin iiberzeugt,

dass der Knckuk die Eier entfernt hat; denn, riihren die Eindriicke des

eben erwiihnten Eies auch nicht von dem Schnabel des Vogels her, so

gpricht doch dafiir, dass der Brutvogel die Eier nicht so weit forl-

geschafTt, sondern hiichstens beim Zurechlriicken iiber den Rand des

Nestes gestossen halts. Es ware jedenfalls von wissenschaftllchem

Interesse , wenn Ornithologen ihre belrelfenden Beobachtangen mil-

tbeillen.

Geslorf bei Eldagsen, Hannover, im September 1860.

W. Niemeyer, Oeconom. '

Ornithologische Notizen ans Vorpommern,

om Winter 1859/60 und vom Frtihlinge 1860.

Von

Or. anlstorp, in Greilswald.

Der Winter 1859/60, obgleich kein sehr strenger, hatte doch eine

lange Daner und war mit hauligem nnd nicht geringem Schneefalle

verbnnden. Zum Gliicke fUr die Vogel des Waldes sowohl als der

Ebene hiiufte sich derselbe nicht bedeutend an, denn das zwischen den

J
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