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Der Kukuk.
Von Brehm.

Unser Kukuk oder Gauch (Cuculus canorus, cinereus,

vulgaris, hepaticus, leptodefus, rufus, borealis, indicit^

ielephonus
,

gularis , lineatus) vertritt die Sippe der

Kukuke im engsten Sinne (Cuculus) und kennzeichnet

sich durch schlanken Leib, kleinen, schwachen, sanft

gebogenen Schnabel, lange spitzige Fliigel, sehr langen,

gerundeten Schwanz, kurze, theilweise befiederte Fiisse

und ziemlicb weiches, diisterfarbiges Gefieder. Das
Mannchen ist auf der Oberseite aschgraublau oder

dunkelaschgrau, auf der TJnterseite grauweiss, schwarz-

lieh in die Quere gewellt ; Kehle, Wangen, Gurgel und
Halsseiten bis zur Brust herab sind rein aschgrau, die

Schwingen bleischwarz, die Steuerfedern schwarz, weiss

gefleckt. Das Auge ist hochgelb, der Schnabel schwarz,

gilblich an der Wurzel, der Fuss gelb. Das alte Weib-
chen jihnelt dem Mannchen, hat aber am Hinterhalse

und an den Seiten des Unterhalses wenig bemerkbare
rbthliche Binden. Die jungen Vogel sind oben und
unten quer gewellt, junge Weibchen auf der Oberseite

oft auf rostbraunem Grunde mit stark hervortretenden

Querbinden gezeichnet. Die Lange betragt 37 , die

Breite 64, die Fittiglange 19, die Schwanzlange 17

Centimeter. Das Weibchen ist urn zwei bis drei Cen-

timeter kiirzer und schmaler.

In Europa, Asien und Afrika gibt es wenig Lander
oder Gegenden, in denen der Kukuk nicht beobachtet

worden ist, von China und den Aniurlanden an bis zur

Kiiste von Portugal und vom Nordkap an bis Syrien,

Palastina und Algerien oder zu den innerasiatischen

Steppen und Gebirgen, auch Persien. Als Brutvogel
bewohnt er den Norden der alten Welt. Von hier

wandert er nach Siiden
;
von Sibirien aus dureh China

und ganz Indien bis auf die javanischen, die Sunda-
inseln und nach Ceylon, von Europa aus bis nach Sud-
afrika. In alien Landern Ostsudans, welche ich durch-

reiste, habe ich auch den Kukuk gesehen, aber noch
nirgends als zeitweilig angesessenen, in der Winter-
herberge sich auf'haltenden Vogel. Cabanis unter-

scheidet allerdings die in Sibirien lebenden und in

Mittel- und Siidafrika erlegten Kukuke als besondere

Arten. Ich muss jedoch, auf eigene Beobachtungen des

Lebens gestiitzt, sagen, dass ich in beiden Fallen an-

derer Meinung bin. Dass der westsibirische Kukuk
von dem unsrigen nicht abweicht, unterliegt fur mich

keinem Zweifel; ebenso wenig glaube ich im Siiden

Nubiens jemals einen anderen Kukuk als den unsrigen

erlegt zu haben, somit auch die aus dem Siiden

Afrikas in unsere Sammlungen gebrachten Stiicke fiir

den einheimischen Vogel ansehen zu miissen, um so

mehr, als es nicht Wunder nehmen kann, dass ein

so gewandter Flieger wie der Kukuk ebenso grosse

Strecken durchwandert, wie andere weit minder flug-

begabte Zugvogel. Nach meinen und alien iibrigen

Beobachtungen wandert er schnell, lasst sich wenigstens

im Norden Afrikas oder in Syrien wie in Siideuropa

nicht erheblich friiher vernehmen als in Deutschland

und verzogert aus leicht begreiflichen Griinden erst

weiter gegen den Norden hin seine Beise. Bei uns zu

Lande erscheint er in der Regel um die Mitte des

April: „Am achtzehnten kommt er, am neunzehnten

muss er kommen" heisst es im Volksmunde. Aus-

nahmsweise aber trifft er auch schon friiher, unter

Umstanden sogar schon im Anfang des Monats ein,

gleich viel, ob die Witterung giinstig ist oder nicht,
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So vernahm Sehacht, ein in jeder Beziehung treff-

licher Beobachter, ini Jahre 1875 schon am funften

April, „als der Wald noch kahl war und selbst die Birke

noch blatterlos dastand," seinen Ruf. „Oft lag des

Morgens wieder eine weisse Schneedecke auf Wald
und Elur; doch der Kukuk schlug sich schlecht und
recht durch. Wenn aber die Sonne das Gewolk durch-

brach, dann rief er laut sein „Kukuk", obschon immer
nur einmal : ein Zeichen, dass es ihm doch noch nicht

ganz wohl urns Herz war." NachSachse's Beobach-

tungen kommt er im Westerwalde ebenfalls nicht selten

im ersten Drittel des April an. So horte ihn dieser

Berichterstatter 1863 am zehnten, 1871 am achten

April. In Estland vernahm Huene am dritten Mai
seinen Ruf, im nordlichen Norwegen dagegen erscheint

er, laut H e 1 1 z e n , nicht vor dem Ende des Mai, und
der dortige Bauer meint, es sei ein schlechtes Zeichen

fur das Jahr, wenn er sich horen lasst, ehe der Schnee

yon den Eeldern weggethaut ist und die Baume auszu-

schlagen beginnen. In Deutschland wie in Skandinavien

verweilt er nur bis Anfangs September, und schon am
11. dieses Monats bin ich ihm in Siidnubien begegnet.

Ausnahmsweise traf ich ihn bereits am 14. Juli bei

Alexandrien als Wandervogel an. Wesentlich anders

scheint es sich im siidwestlichen Asien zu verhalten.

Nach Blanfor d's und St. John's Beobachtungen ist

der Kukuk im bstlichen Persien ziemlich allgemein

verbreitet, hier und da gemein, briitet audi hier, ver-

lasst aber das Land wahrscheinlich nicht. Blanfor d

vernahm seinen Ruf bereits am achtzehnten Eebruar,

St. John sogar schon am fiinfundzwanzigsten Januar,

zu derselben Zeit also, in welcher der seiner nordischen

Heimat entwanderte Vogel noch im tiefsten Innern
Afrikas weilt.

In Deutschland ist der Kukuk allgemein verbreitet,

in Siideuropa weit seltener als bei uns, aber doch we-
nigstens noch Brutvogel ; in Skandinavien hingegen ge-

hort er zu den gemeinsten Vogeln des Landes : wenig-
stens erinnere ich mich nicht, irgendwo so viele Kukuke
gesehen zu haben, als in Norwegen und in Lappland.

Obwohl Baumvogel, ist er doch nicht an den Wald
gebunden, ebenso wenig als sein Aufenthalt sich nach der

Art des Baumbestandes richtet. Minder hiiufig als in

baumbestandenen oder mindestens bebuschten Gegenden
kommt er auf kahlen Strecken vor, fehlt diesen jedoch

keineswegs ganzlich, baumlosen Inseln, wie Sylt und
Borkum, zuweilen ebenso wenig als den Steppen in

Siidsibirien oder dem nur hier und da baumbegriinten
hohen Tafellande des ostlichen Persien. Nach meinen
in drei Erdtheilen und mit besonderer Vorliebe des

Vogels angestellten Beobachtungen stellt er als erste

Bedingung an seinen Aufenthaltsort, dass derselbe reich

an kleinen Vogeln, den Zieheltern seiner Jungen, ist.

Sieht er diese Bedingung erfullt, so begniigt er sich

mit iiusserst wenigen Baumen, mit niedrigen Strauchern,

Gestriipp und Rbhricht, und wenn selbst das letztere

fehlt, fusst er auf einem Erdklumpen und erhebt von
hier aus seine Stimme. Ausnahmsweise lasst er sich

auch durch zeitweilig an einer Stelle ihm winkende
reichliche Nahrung beeinflussen , in der Regel aber
wahrend seiner Fortpfianzungszeit nicht aus einem Ge-
biete weglocken, welches sein tolles Liebesleben be-

sonders begiinstigt. Stets wird man linden, dass die

Anzahl der Kukuke in gleichem Verhaltniss mit der

Anzahl der Pfiegeeltern wachst und um bo mehr zu-

nimmt, je haufiger eine und dieselbe Art der letzteren

in einem bestimmten Umkreise briitet. Baher liebt der

Kukuk gemischte Waldungen mehr als solcke, in denen

eine Baumart vorherrscht; daher findet er sich haufiger

als irgendwo in der Nahe von Briichen, Siimpfen, oder

iiberhaupt in wasserreichen Niederungen. Wer den
Kukuk kennt, wird nicht behaupten, dass er ein Cha-

raktervogel des Erlenwaldes sei oder iiberhaupt zu

diesem Baume eine besond^re Vorliebe zeige: wer
aber den Spreewald besucht, in welchem die Erie fast

ausschliesslich den Bes'and bildet, wird anfanglich er-

staunt sein iiber die ausserordentlich bedeutende An-
zahl von Kukuken, und erst dann die Erklarung fur

das massenhafte Vorkommen derselben finden, wenn er

erfahren hat, dass hier Grasmiicken, Piper, Kali-, Schaaf-

oder Bachstelzen ohne Zahl ihm die grosste Leichtig-

keit gewahren, seine Jungen unt^rzubringen.

Jedes Kukuksmannchen wahlt sich ein Gebiet von
ziemlichem Umfange und vertheidigt dasselbe hartnackig

gegen einen etwaigen Nebenbuhler. Wird ein Kukuk
verdrangt, so siedelt er sich dicht neben dem Eroberer

an und ficht mit diesem dann fast tagtiiglich einen

Strauss aus. Dass ein und derselbe Vogel zu dem-
selben Orte zuriickkehrt, hat Naiimaim durch Be-

obachtungen festgestellt: er kannte einen Kukuk, welcher

sich durch seine auffallende Stimme vor den iibrigen

kennzeichnete, und erfuhr, dass derselbe. wahrend zwei-

unddreissig Jahren in jedem Eriihlinge in demselben

Gebiete sich sesshaft machte. Seinen Standort durch-

schweift der Kukuk ohne Unterlass, und deshalb er-

scheint er mit einer gewissen Regelrnassigkeit auf be-

stimmten Baumen tagtaglich mehrere Male. Nicht

ebenso verhalt es sich mit dem Weibchen, wie ich

ebenfalls nach eigener Beobachtung mit aller Bestimmt-

heit behaupten darf. Meine Neckereien mit den Kukuken,
welche ich in jedem Friihjahre und bei jeder Gelegen-

heit wiederhole, haben mich belehrt, dass die Anzahl
der Weibchen bei weitein geringer ist, als die der

Mannchen. Massig angeschlagon, diirften auf jedes

der ersteren mindestens doppelt so viele Mannchen
kommen. Wahrend nun diese ein immerhin umgrenztes

Gebiet behaupten und in der angegebenen Weise sich

umhertreiben, achtet das Weibchen derartye Grenzen
nicht, sondern schweift im Laufe des ganzen Sonrmers,

beziehentich so lange seine Legezeit wiihrt, regellos

durch verschiedene Gebiete der Mannchen, bindet sich

an keines von diesen, gibt sich vielmehr alien hin,

welche ihm genehm sind, lasst sich nicht suchen, son-

dern zieht seinerseits auf Liebesabenteuer aus, und
kiimmert sich, nachdem seine Wiinsche Befriedigung

fanden, nicht mehr um den Liebhaber, welchen es eben

begiinstigt hatte. Ein an einer abgeschossenen Schwanz-
feder kenntliches Weibchen, welches ich in der Nahe
von Berlin beobachtete, besuchte, so weit ich ergriinden

konnte, die Gebiete von nicht weniger als fiinf Miinn-

chen, wird seine Streifziige jedoch wahrscheinlich noch

viel weiter ausgedehnt haben. Jedes andere Weibchen
verfahrt nun unzweifelhaft ebenso, und so erntet, dieser

wie jener Kukuk, wenn audi nicht von jedem, so doch
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_ von irgend einem Weibchen heissbegehrter Minne
Lohu. Auch auf gesellige Freuden brancht er nicht ganzlich

zu verzichten. Denn Abends spat, wenn das Roth im
Westeii schon beinah verglommen, findet im giinstigen

Falle ein Weibchen in seiuem Gebiete sich ein, fliegt

verstohlen bis in die Nahe dcs Baumes, von wulchem
er seinen Abendgrnss herabruft, und lasst ihn, unerwartet

laut und verheissend aufschreiend, ein erfreuliches

Morgen erhoffen. Diese Ungcbundenheit und Unstetig-

keit des Weibchens erklart nach meinem Daftuhalten

gewisse bis jetzt noch riithselhafte Vorkommnisse beim
Legea der Eier auf das einfachste und befriedigendste.

Unter den mir bekannten Verwandten ist der Kukuk
der fiuclitigste, unrubigste und lebhafteste. Er ist in

Bewegung vom Morgen bis zum Abend, in Skandinavien

sogar wahrend des grossten Theils der Nacht. Es iibte

einen eigunthiimlichen Eindruck auf micb, bei meinen
nachtlichen Jagden den Kukuksruf noch nach elf Uhr
Abends und schon vor ein Uhr Morgens zu vernehmen.

Holtz versichert, ihn auf di;r Insel Gottland noch um
Mitternacht abwechselnd mit der Eule gehort zu haben,

und es mag wohl auch moglich sein, dass er selbst um
diese Zeit nicht ruht: ich meinestheils habe jedoch

wahrend meiner wiederholten Reisen im hohen Norden
immer gefunden , dass er in der eigentlichen Mitter-

naehtstunde, von ein haib zwolf bis ein halb ein Uhr
etwa, schweigt, also sich wohl dem Schlafe hingiebt.

Wahrend seiner Streifereien frisst er besttindig; denn
er ist ebenso gefrtissig, als bewegungs- und sclireilustig.

Mit leichtem und zierlicliem Fluge, welcher dem eines

Falkcn ahnelt, ihn an Schnelligkeit jedoch nicht er-

reicht, nicht einmal mit dem einer Turteltaube zu wett-

eifern vermag, kommt er angeflogen, lasst sich auf

einem Aste nieder und sieht sich nach Eahrung um.
Hat er eine Beute erspiikt, so eilt er mit ein paar ge-

scbickten Schwenkungen zu ihr bin, nimmt sie auf und
kehrt auf denselben Ast zuriick oder fliegt auf einen

andern Bauni und wiederholt hier dasselbo. In Skandi-

navien sitzt er besonders gern auf den Gelandern, welche

die Wege von den Feldern abgrenzen, treibt sich iiber-

haupt viel mehr in der .Nahe der Ortschaften umber,

als bei uns. Uebrigens ist der Kukuk nur im Fliegen

geschickt, in allem Uebrigen tappisch. Obwohl dem
.Namen nach ein Klettervogel, vermag er in dieser Be-
ziehung durchaus nichts zu leisten, ist aber auch im
Gehen ein Stumper ohne Gleichen, iiberhaupt nur hiip-

fend im Stande, auf flachem Boden sich zu bewregen.

Gewandter zeigt er sich im Gezweige, obschon er auch

hier einen einmal gewahlten Sitz nur ungern und dann

meisst fliegend verlasst. Im Friihling versaumt er nie,

nach dem Aiifbaumen viele Male nach einander seinen

lauten Ruf erschallen zu lassen, und wenn die Eiebe

in ihm sich regt, treibt or so argen Missbrauch mit

seiner Stimme, dass er zuletzt buchstablich heiser wird.

Fast in alien Sprachen ist sein Name ein Klangbild

dieses Rufes, so wenig richtig letztercr in der Regel
auch wiedergegeben wird. Wie den meisten Vogel-

stimmen insgemein fehlen dem Kukuksrufe Mitlauter

giinzlich, und wenn wir solche zu horen vermeinen,

fiigen wir sie den Selbstlautern zu. Der Ruf lautet

nicht „Kukuk". sondern in Wirklichkeit „u-uh". Da nun
aber das erste „U'" scharfer ausgestossen wird a!s das

zweite, glauben wir „gu" zu vernehmen, ebenso wie wir
das zweite gedehntere „U" zu Anfang und zu Ende
durch einen G- oder K-Laut vervollstandigen, obgleich
derselbe nicht vorhanden ist. Wer wie ich jeden
schreienden Kukuk durch Nachahmung seiner Stimme
herbeiruft, weiss sehr genau, dass auf den Ruf „Kukuk"
kein einziger kommt. Naumann sagt, dass man den
Kukuksruf auf der Flote durch die Tone Fis und D
der mittleren Oktave tauschend nachahmen kann. Ich

vermag, weil ich mit der Flote nicht umzugehen weiss,

die Angabe weder zu bestiitigen noch zu verneinen;

wohl aber darf ich behaupten, dass der Kukuksruf auf
dem Klavier sich nicht wiedergeben lasst und ebenso
wenig durch unsere Kukuksuhren richtig ausgedruckt
wird, so zweckentsprechend auch erscheint, zwei ver-

schiedene Pfeifen zu vervvenden. Im Anfange seines

Hierseins ruft der Kukuk selten eifrig; das wahre Feuer
lodert erst dann auf, wenn er bereits die Freuden der

Liebe gekostet hat. Wiihrend seiner Begattungszeit,

welche freilich kauni langer wahrt, als er schreit, ruft

er nicht allein nach dem Aufbaumen , sondern auch
wahrend des Fluges, in den Morgen- und Abendstunden,
wie unmittclbar vor oder nach Regen am eifrigsten,

aber auch sonst zu alien Stunden des Tages, und be-

stimmt lasst er sich hbren, wenn er durch Nachahmung
seiner Stimme hierzu angertizt wird. Wahrend er ruft,

senkt er die etwas ausgebreitetcn Fliigel und hebt dafiir

den Schwanz ein wenig liber die wagerechte Linie em-
por, blast die. Kehle auf, stbsst sein ,,Gu-guh" aus und
wendet sich nun, wahrend er es funfzehn, zwanzig,

dreissig, vierzig, selbst sechszig Male nach einander

horen lasst, auf dem Aste hin und her, dreht sich in

der Regel auch mehrmals um und schreit so seinen Ruf
und Namen in alle Richtungen der Windrosc hinaus.

Wird er durch einen Nebenbuhler besonders erregt, so

verdoppelt er den ersten, hoheren Laut, und der ganze Ruf
lautet dann nach gewbhnlicher Schreibweise ,,Guguguh".

Wird er wahrend des Schreiens durch kleine Vbgel ge-

neckt, stbsst namentlich einer von diesen auf ihn, wah-
rend er sich blahend auf seinem Aste sitzt, so bricht er

im Schreien plbtzlieh ab und unterdriickt regelmassig

die letzte Silbe. Kommt ein Weibchen in Sieht, so

wiederholt er den dreifachen Ruf zweimal oder doppelt,

also viermal nach einander unci fiigt ihm dann fast un-

wandelbar heisere Laute bei, welche man durch die

Silben „Quawawa" oder „Haghaghaghag" iibertragen

hat, in Wirklichkeit aber weder wiedergeben noch auch

nachahmen kann. Aergert er sich iiber einen Neben-
buhler, den er zunachst noch nicht sehen kann, so lasst

er unmittclbar vor oder nach dem Aufbaumen einen

ahnlichen, aber einzeln ausgestossenen, obschon zwei-

bis viermal wiederholten heiser wiirgenden Laut ver-

nehmen, welcher mit dem Knurren eines Teichfrosches

verglichen und durch „Quorr" oder „Q,uorrg" iibertragen

werden mag. Wird ihm das Necken des Kleingefliigels

zu arg und hilft das Beissen nach demselben nicht

mehr, so vernimmt man endlich noch ein heiseres, un-

gefahr wie ,,Sarrr" klingendes Zischen, welches er

namentlich im Fluge ausstbsst. Vorherrschend bleibt

immer das „Gu-guh". Es folgt bei langerem Schreien

binnen fiinf Secunden viermal, selten aber bfter als

zwanzig- bis dreissigmal unmittelbar nach einander;
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deim in jedem langeren Satze treten kurze Stillstaude

ein, welche erne bis anderthalb Secunden langer wahren,

als der gewbhnliche Zeitraum zwischen dem Verklingen

des einen und dem Anheben des anderen Rufes betragt.

Nach dem ersten einleitenden Theile des ganzen Satzes

tritt solche, dem unachtsamen Hbrer vielleicht kaum
merkliche Pause ein, wahrscheinlich nur, um einen

Augenblick lang zu lauschen, ob ein anderer Gauch dem
Rufe antwortet; hierauf folgt oft ein von dem nachsten

ebenso weit geschiedener Ruf, manchmal auch noch
einer; und nunmehr erst beginnt der zweite Theil des

Satzes, welcher in der angegebenen Weise mehrmals
unterbrochen werden kann, bis endlich der stattgefundene

Aufwand an Kraft langere Ruhe erheischt.

Man hat den Kukuk als einen hbehst unfriedfertigen

Vogel verschrieen : ich kann dieser Ansicht jedoch nicht

beistimmen. In Kampf und Streit liegt er nur mit

anderen seiner Art: die ganze iibrige Vogelwelt lasst

ihn gleichgiltig, sobald es sich nicht darum handelt,

ihrer Angriffe sich zu erwehren oder einem Ziehvogel

ein Ei aufzuburden. Gefangene, welche man unter

Kleingefliigel halt, vertragen sich mit alien Genossen
vortrefflich und denken nicht daran, mit ihnen zu streiten

oder zu hadern. Aber freilich ein mannlicher Kukuk
ist dem anderen ein Dorn im Auge. So brutfaul der

Vogel, so verliebt ist er. Obgleich er Entgegenkommen
findet, scheint ihn die Liebe doch geradezu von Sinnen

zu bringen. Er ist buchstablich toll, so lange die

Paarungszeit wahrt, schreit unablassig so, dass die

Stimme iiberschnappt, durchjagt unaufhbrlich sein Ge-
biet und sieht in jedem anderen einen Nebenbuhler, den
hassenswerthesten aller Gegner.

Demjenigen, welcher den Kukuk wirklich beobachtet

hat und nicht nur wie Dr. von Gloden von einer

„einmaligen Begegnung mit einem Paar Kukuke" zu
reden vermag, wird kein Zweifel aufstossen, dass zwi-

schen zwei mannlichen Kukuken, welche sich gegenseitig

hbren, die ausgesprochenste Nebenbuhlerschaft besteht

und bei jeder Gelegenheit zur Aeusserung gelangt. Nur
ganzlicher Mangel an jeglicher Beobachtungsgabe kann
diese Thatsache verkennen lassen. Jeder Kukuk, wel-

cher bis dahin harmlos seinen wohltonenden Namen in

die Welt schrie, gerath in Aufregung, sobald er einen

wirklichen oder vermeintlichen Nebenbuhler rufen hort.

Lebhafter werden in solchem Augenblicke seine Be-

wegungen; ununterbrochen folgen sich die einzelnen

Rufe eines Satzes; spahenden Auges und lauschenden
Ohres beugt der Vogel sich weiter vor als gewohnlich,

und bei jedem einzelnen Rufe wendet er sich zur Rechten
und zur Linken, um sich iiber die Richtung, aus welcher
der unwillkommene Laut ihm entgegenschallt, auf das

genaueste zu vergewissern. Zunachst verlasst er seinen

Platz noch nicht, scheint im Gegentheile abwarten zu

wollen, ob jenes Herz von demselben Muthe beseelt sei

wie das seinige, ruft noch einige Male in langer Polge
und spaht und lauscht von neuem. Erscheint der Neben-
buhler nicht, so entschliesst er sich, ihn zu suchen.

Geradezu bewunderungswiirdig ist die Sich'erheit, mit
welcher er die Richtung und Entfernung zu bestimmen
vermag. Wenn ich bei meinen Neckereien den Platz

verandere, erscheint der Kukuk, dessen Eifersucht ich

erregte, mit aller Bestimmtheit auf demselben Platze,

von welchem ihm der arste Ruf entgegentbnte, und
dennoch koinmt er fast niemals in gerader Richtung,

sondern regelmassig in einem weiten Bogen an, welchen
er offenbar zu dem Zwecke unternimmt, um des ver-

meintlichen Hebenbuhlers ansichtig zu werden. Hier

nun setzt er sich von neuem nieder und ruft lauter und
eifriger als zuvor. Gewahrt er keinen anderen Kukuk,
so folgen auf die klangvollen Laute die einzelnen

heiseren, ein untriigliches Zeichen seines Aergers. Ein-

mal erregt, folgt er dem vermeintlichen Nebenbuhler ein

bis zwei Kilometer weit nach oder verweilt halbe

Stunden lang in seiner Nahe. Naht sich, durch dieselbe

Tauschung betrogen, ein zweiter Kukuk, so beginnt

augenblicklich der Kampf. Ganz im Gegen satze zu

Herrn von Gloden, welcher nach seiner „einmaligen

Begegnung mit einem Paar Kukuke der lauschenden

Forscherwelt verkiindet, dass es zwei mannlichen Ku-
kuken nicht im entferntesten einfalle, sich zu zauken",

sondern dass sie „nur in aller Gemuthlichkeit ein freund-

schaftliches Duett auffuhren", und welcher deshalb ver-

muthet, dass der Annahme des Gegentheils „ein nur

aus Berechnung hervorgegangener Irrthum zu Grunde
liegt", sagt Naumann, dass der Kukuk kein anderes

Mannchen in seinem Bezirke oder in der Nahe seines

Weibchens dulde und mit grimmigen Bissen fortzujagen

suche. Letzteres habe ich allerdings nicht gesehen,

sondern immer nur bemerkt, dass die beiden Neben-
buhler einander in raschem Eluge verfolgen und dabei

ab und zu auf einander stossen, hierauf wiederum sich

nieder] assen, von neuem zu rufen beginnen und noch-

mals eine ahnliche Verfolgung aufnehmen: wenn es sich

aber um Beobachtung gegen Beobachtung und Deutung
gegen Deutung handelt, entscheide ich mich erklarlicher-

weise fur Naumann.
Der Ruf des Kukuks hat, wie meine Beobachtungen

bestimmt mich annehmen lassen, zunachst den Zweck,
das Weibchen anzulocken. Dass dieses sich herbeiziehen

lasst, glaube ich unzahlige Male beobachtet zu haben.

Fliegt es in dringenden (xeschaften durch das Gebiet

eines Mannchens, so achtet es scheinbar nicht im ge-

ringsten auf dessen Liebesseufzer, sondern schleicht sich

durch das Gezweige, von einem Baume, einem Busche

zuni anderen sich wendend; hat es dagegen sein Ei

gliicklich untergebracht und zieht es auf Liebesabenteuer

aus, so antwortet es, in unmittelbare Nahe des rufenden

Mannchens gelangt, indem es seinen eigenthumliehen,

volltonenden, kichernden oder lachenden Lockruf zu

horen gieht. Dieser besteht aus den ausserst rasch auf

einander folgenden Lauten „Jekikickick", welche auch

wohl wie „Q,uickwickwick" in unser Ohr klingen, einem

harten Triller ahneln und durch ein nur in der Nahe
horbares , sehr leises Knarren eingeleitet werden. Der
Ruf ist verlockend, verheissend, im voraus gewahrend,
seine Wirkung auf das Mannchen eine geradezu zau-

berische. Augenblicklich verlasst es seinen Sitz, rufe

„guguh, guguguh, guguguh", verdoppelt auch wohl
diesen Ausdruck hbchster Erregung, fugt ihm das

„Quawawawa" hinzu und jagt hinter dem Weibchen
her. Dieses wiederholt die Einladung, der verliebte

Gauch antwortet wiederum, alle in Horweite schreienden

Mannchen fiiegen ebenfalls herbei, und eine tolle Jagd
beginnt, Nicht allzuselten folgen eintm Weibchen zwei,
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drei, selbst vier Mannchen nach. Jenes feuert die Be-
werber durch nochmaliges Kichern aB und versetzt sie

schliesslich in Liebesraserei. Unter vielfachen Sehwen-
kungen fliegt es zwischen Baumkronen und Gebiischen

dahin, ein oder das andere Mannchen unmittelbar hinter

ihm drein, das zweite in weckselndeni Abstande hinter

diesem her, jedes voll Begierde, der nachste und voraus-

sichtlich gliicklichste Bewerber zu wevden. Jedes einzelne

vergisst des solchen Hochzeitszug neckend begleitenden

Kleingefliigels, vergisst selbst des sonst iiblichen Zwei-
kampfes oder stosst doch nur ein und das andere Mai,
gleiehsam gelegentlich, auf den verhassten Nebenbuhler;
jedes bestrebt sich, ja keine Zeit zu verlieren. Das
Weibchen ist nicht minder erregt als sein Gefolge,

der eifrigste Liebhaber ihm auch sicherlich der will-

kommenste, sein scheinbares Sprodethun nichts anderes

als das Bestreben, noch mehr anzufeuern. Willig und
widerstandslos giebt es sich jedem Mannchen hin

;

Schranken der Ehe kennt es eben nicht.

(Fortsetzung folgt.)

Farlbenabiinderangen.

Farbenvarietaten bei Vogeln sind allgemein bekannte
Erscheinungen, deren Vorkommen man bei jeder Species

voraussetzen darf, und welche sich vielfach nach be-

stimmten Gesetzen vollziehen, so dass man sie als

Leucismer,, Melanismen, Erythrismen u. s. w. rubriciren

kann. Unter diesen Abanderungen versteht man aber
eine dauernde Farbenabweichung des Individuums,

das heisst: Der betreffende Vogel behalt sein abweichen-

des Farbenkleid das ganze Leben hindurch, indem er

mit jeder Mauser dasselbe neu, aber durchaus gleich-

artig wieder ersetzt. Es kommen jedoch auch Falle

vor, wo die Variation keinen Bestand hat, sondern mit

der Mauser sich verandert, ja oft in das Gegentheil

unischlagt, so dass aus einem Leucismus ein Mela-
nismus entsteht; und diese Falle sollten hfiufiger

zur offentlichen Mittheilung gebracht werden. Behr
haufig sind Farbenvarietaten bei Reis vogeln. Ich

erhielt ein Exemplar, ein altes Individuum, bei weleheni

die schwarze Kopfplatte mit zahlreichen weissen Federn
durchsetzt war. Nach einem Jahre, mit Eintritt der

Mauser, hat sich der Vogel vollstandig verandert. Die
weissen Federn in der Kopfplatte ersetzten sich nicht,

sondern es sprossen schwarze an ihrer Stelle hervor,

so dass dieser Theil jetzt das regelmassige Pechschwarz
zeigt; dazu aber traten auf den bisher rein weissen
Backen schwarze Federn hervor, und sind jetzt

schwarze und weisse Federn in ziemlich gleiclier Ver-
theilung auf den Backen vorhanden. Die anfangliche

Neigung zum Weisswerden ist also in solche zum
Schwarzwerden umgeschlagen. Ich lasse es fur jetzt

dahingestellt, ob dieser Umschlag durch kraftigeres Futter

oder andere Ursache erzeugt ist, und mocbte durch
diese Notiz nur die Vogelwirthe zur Mittheilung
almlicher Falle anregen, welche ein holies physiologisches

Interesse bieten. a p

Eigentlriiniliche Nistweise.

In der „Monatsschrift des Saclisisch-Thiiringischen Ver-
eins fiir Vogelkunde" ist kiirzlich das beharrlich ver-

suchte Nisten eines Rothschwanzes in einem im Ge-
brauchebefindlichenBrunnenrohregeschildert. Einen tihn-

lichen Fall der Wahl eines solchen Nistplatzes tlieilt

Abbott W. Frazar in dem „Bulletin of the Nuttall

Ornithological Club" mit: „Ein Haus-Schliipfer {Troglo-
dytes aedon) zeigte in diesem Friihjahre eine besondere
Vorliebe fiir ein Pumpenrohr zur Anlage seines Nestes.

Die Pumpe befindet sich im tiiglichen Gebrauch und das
Bohr wurde wiederholentlich zu grosser. Ueberraschung
mit Reisern verstopft gefunden. Eine genauere Unter-
suchung fuhrte endlich zur Entdeckung der Ursache,
dass namlich ein Haus-Schliipfer fleissig beschaftigt

war, Material in die Pumpe zu tragen, um ein Nest
zu construiren. Eines Morgens liess man den Vogel
sein Werk ausfiihren, und im Verlauf von zwei Stnnden
fand man, dass die Pumpe so voll gefiillt war, dass es

nicht moglich wurde, Wasser zu erhalten, bis ein Theil

des Reisigs entfernt war. Durch den nothwendigen
Gebrauch der Pumpe wurde das Nest dreimal zerstort,

ehe der kleine Kerl von seinem "VVerke abstand."

A. R.

Die Liebhaberei fiir fremdlandische Vogel.

Von E. v. Schlechtendal.

Nachdem in diesem Blatte friiher schon Herr Dr.

von Gloden von einer „Manie" fiir Auslander gesprochen,

hat kiirzlich auch mein hochgeschatzter Gonner, Herr
E. v. Homeyer, der Liebhaberei fiir fremdlandische Vo-
gel ein kraftiges Pereat ausgebracht. — Ich vermag
weder in dieses Pereat einzustimmen, noch bin ich der

Ansicht, dass von einer „Manie" fiir Auslander bei uns

die Rede sein kann. — Wenn man jetzt in weiteren

Kreisen und in grosserer Zahl fremdlandische Vogel in

Kafigen halt, als friiherhin, so liegt der Grund dieser

Erscheinung hauptsachlich in den veranderten Verkehrs-

verhaltnissen und den in Folge dessen ausserordentlich

gesunkenen Preisen der iiberseeischen Vogel. Es sei

mir gestattet, nur ein Beispiel anzufuhren. Von den

beiden Paaren Liothrix luteus, die ich besitze, habe ich

das eine vor ungefahr 4 Jahren fiir 23 Thlr. oder 69
Mark, das andere kiirzlich fiir 20 Mk. gekauft! Andere
Umstande haben mitgewirkt, die Aufmerksamkeit der

grossen Menge auf die auslandischen Vogel zu lenken.

Das Berliner Aquarium gewahrte bei seiner ersten Ein-

richtung eine glanzende Uebersicht iiber nahezu alle in

den Handel kommende auslandische Vogel, und der

von Dr. A. Brehm verfasste „Fiihrer" kennzeichnete in

knapper Form, aber darum nicht minder treffend, die

fiir das Zimmer geeigneten Arten. Hier war es, wo
ich zuerst die seltsamen Biilbiils, die reizenden Sonnen-

vogel , die wunderbaren Cassiken , die prachtvollen

Glanzstaare und andere, fremden Erdtheilen angehorende

Vogelgattungen lebend kennen lernte, die damals schon

eine besondere Anziehungskraft auf mich ausiibten, und
die auch heute, nachdem ich zahlreiche Vogel aus diesen

Gattungen erworben und gepflegt, diese Anziehungskraft

keineswegs verloren haben. Auch die Schriften des Dr.
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