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Miscelien aus dem Beobachtungsjahr 1877.

Von Oberfdrster TOn Schilling.

1. Im Monat Mai wurde bei einem Waldgange
meine Aufmerksainkei-t- anf em -Nest voll junger Z a u n -

k on i g e gelenkt, welche offenbar, ihren stets von der-

selben Stelle kommenden E,iifen nach, noch nicht aus-

geflogen waren. Ich stand vor einer alten iiberwach-

senen Wegbbschung, und obwohl das eit'rige ,,Zii" aus

unmittelbarer Nahe zu kommen schien, hatte ich viele

Miihe, die hiingrigen Kleinen zu entdecken. Endlich

bemerkte ich, wie ein gelbrandiges Mundwinkelchen
sich bei dem feinen Schreie aufthat und konnte dann
unter einer iiberhangenden Farnkrautwurzel durch das

enge Sehlupfloch eine ganze Anzahl munterer Kopfchen
dicht beisammen sehen. Einige Tage spater fiihrte mich
der Weg zulallig wieder an diese Stelle. Da ich die

beiden Alten diesmal weder zu sehen noch zu horen

bekam, wahrend sie kiirzlioh mit angstlichem Geschrei

air meinen Bewegungen gefolgt waren, hielt ich die

Brut flir ausgeflogen, wollte mir aber nun das Kest

naher betrachten. Trotzdem ich das Platzchen noch
genau wusste, vermisste ich die kiirzlich entdeckte

Nestmiindung , bemerkte dann aber , dass eine grosse

Wegschnecke [Limax rufiis) sich in dieselbe einge-

zwangt hatte. Ich zog dieselbe heraus, und nun lag

die ganze Brut — es waren 7 Stiiok — erstarrt und
verhungert todt im Neste, alle soweit ausgewachsen,
dass sie in den nachsten Tagen iiugbar geworden waren.
Da es mir schon wiederholt vorkam, dass angeschossenes

Wild, das erst den andern Tag gefunden wurde, haufig

Ton Wegschnecken bekrochen war, so bildete ich mir
die Ansicht, diese Wegschnecke sei thierischer Nahrung
nicht abgeneigt. Vielleicht ist der beschriebene Fall

eine Bestatigang dieser Annahme, oder soUte die Schnecke

aus Zufall in das Nest gekrochen sein und hier die

einzige Oeffnung so lange versperrt haben, bis die In-

sassen elendiglich verhungerten ? *)

2. Ein Parchen Sumpfmeisen (Parus palustris),

das fleissig Tor mein Fenster kam, fiitterte ich mit

Hanfsamen. Es fiel mir auf, dass die kleinen Vogelchen

ganz unersattlich waren, denn kaum hatte ich eine

Handvoll Futter ausgestreut — genug, urn einen Ka-
narienvogel auf 3—4 Tage damit zu futtern — war es

alsbald wieder geholt. Ich legte nun behufs genauerer

Beobachtung eine ziemlich bedeutende Menge Hanfsamen
auf den Fenstersims und stellte mich hinter dem durch-

sichtigen Vorhangchen auf; dicht vor dem Fenster steht

ein Obstbaum, dessen Zweige die Scheiben beinahe be-

riihren. Die beiden Meisen kamen nun ununterbrochen

zum Fenster. Eine jede nahm etwa 3— 5 Samenkornchen,
flog damit auf den nachsten besten Ast und pickte den

Samen der Reihe nach mit kraftigen Schnabelhieben auf.

Sobald ein Kornchen geofFnet war, flog das Meischen
behende nach der unteren Seite irgend eines Astes,

verbarg hier mit grosser Flinkigkeit die Samenkerne
unter Flechten oder in Kindenritzen, brachte die Flechten

mit geschicktem Schnabelgriff wieder in Ordnung, machte
sich nebenan, wie um ungebetene Beobachter zu

tauschen, ahnlich zu schaflfen und kehrte dann hurtig

zum Fenster zuriick, bis nach kurzer Zeit alles Futter

weggetragen und auf die gleiche Weise versorgt war.

Ich zweifelte keinen Augenblick, dass spater die Mei-

sen ihre versteckten Mundvorrjithe wieder aufsuchen

wiirden, hatte aber erst nach liingei-er Zeit das Gliick,

*) Vergl. Walter's diesbez. Beobacbtungen S. 153, Red,
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ganz untriiglich genau zu beobacliten, wie die Meisen
von ihrem Vorrath hervorholten und verzehrten. Dass
aiich andere Vogelarten, wie z. B. der Eichelheher, sich

Vorrathe sammeln, wird hauiig angenommen, Tielleicht

ist es einem der Leser gelungen, genau zu bestatigen,

wo und in welcher Weise diese Vorrathe verborgen
und wenn sie verzehrt warden.

3. Ein Jagdaufseher war im April dazu gekommen,
wie ein Falco palumbarius auf einer bereits zur Halfte

verzehrten Pasanenhenne sass. In der Ueberraschung
liess der Ealke beim Abstreichen seine Beute fallen

und verschwand, ohne dass der Jjiger noch schussfertig

geworden ware. Der Rest der zerrissenen Fasanenhenne
wurde nun als Koder in eine kleine Tellerfalle gebracht
und an Ort und Stelle aufgelegt. Nach 2 Tagen
war die Falle zugeklappt, doch ohne den Raubvogel
zu fangen, dagegen hing dessen voUstandiger Ober-
schnabel ausgerissen in dem Eisen. Etwa 10 Tage
darauf horte der namliche Jager ganz in seiner Nahe
einen Easanenhahn verzweifelt koUern. Beim Herzu-
eilen gewahrte er, wie ein Hiihnerfalke , der seine

Eange in den Easanen eingeschlagen hatte, mit diesem
auf dem Boden herumpurzelte, ohne jedoch seiner

Beute Herr zu werden. Ein Schuss todtete beide. Dem
Hiihnerfalken, welcher mir gebracht wurde, fehlte der
Oberschnabel und trat die Zunge offen zu Tage. Ohne
alien Zweifel war dies der namliche Vogel, der 10
Tage zuvor in die Falle gerathen und um seinen Schnabel
gekommen war. An Korperkraft hatte der Falke durch
die gefahrliche Verletzung und den Nahrungsmangel
so viel eingebiisst, dass er zu schwach war, den zuletzt

gestossenen Easanen zu todten. Jedenfalls bleibt es

zu wundern, wie sich der kranke Vogel 10 Tage ohne
Nahrung halten konnte und wie die angestammte Raub-
lust sich wach erhielt. Die Erlegung des Falken fand
im namlichen Walddistrict unweit jener Stelle statt,

wo er friiher die Fasanenhenne gefangen hatte.

4. Im Neckarthale bei dem badischen Orte Gutten-
bach befand sich schon seit langen Jahren eine An-
siedelung von Ardea cinerea. Mindestens 60—80 Horste
standen auf einer verhaltnissmassig kleinen Flache bei-

sammen und konnte man, well fast die ganze Krone
der alten Eichen durch den atzeflden Reiherkoth abge-
storben war, auoh im Sommer die Horste schon von
Weitem sehen. Zur Zeit, als die Dampfschifffahrt
zwischen Heidelberg und Heilbronn noch betrieben
wurde, machte man sich haufig den Spass, wahrend
der Fahrt unmittelbar unter dem Reiherwald einen
Boiler zu losen, worauf sich dann sammtliche alten

Reiher wie eine Wolke erhoben und zum Ergotzen der
Passagire umherkreisten. Vor etwa 5 Jahren wurde
der alte Eichbestand — eine steile, ca. 7 H. grosse
Neckarhalde kahl abgetrieben, und die Reiher waren
gezwungen, sich nach einer andern Brutstelle umzu-
sehen. Schon im ersten Friihjahr nach dem Hieb war
fast die ganze Colonie nach einem etwa 2—3 Stunden
abwiirts bei Hirschhorn auf dem rechten Ufer gelegenen
alten Buchwalde iibergesiedelt; einzelne Paare trennten
sich und bauten zerstreut auf die wenigen in der Gegend
vorhandenen alten Eichen. Obwohl in Folge unsres
aufgefrischten Fischereigesetzes mehrfach beunruhigt.

brachten die Reiher auf der neuen Brutstelle in jedem
Friihjahr doch zahlreiche Junge auf. Als im Marz d.

J. die Reiher ihre Ansiedelung wieder bezogen, sah

ich haufig von der diesseitigen Bergwand aus mit einem
guten Piirschglase ihrem bewegten Treiben zu. Da ich

etwas hoher stand, konnte ich in jedem Horst das
legende oder brlitende Weibchen — grell vom dunkeln
Hintergrunde abstechend — beobachten. Kaum 8 Tage
nach meiner letzten Beobaehtung traf ich — wie durch

Zauber entstanden — zu meinem grossten Erstaunen
plotzlich eine Menge Reiherhorste auf der diesseitigen

Bergwand im eigenen Jagdreviere. Ich freute mich
der langhalsigen Gaste und brachte manche freie Stunde
unter den nicht besonders hohen Eichen versteckt zu,

die Reiher zu beobachten. Absichtlich vermied ich

jede Beunruhigung durch Schiessen, wiewohl manch
altes Reihermannchen, wie zum Kugelschuss einladend,

sein prachtiges Hochzeitsgefieder oben auf diirrem Aste

schiittelte.

Etwa 20—30 Horste mochten in der kurzen Zeit

entstanden sein; man sah, es waren lauter Nothbauten,

denn die Umrisse des legenden Reihers konnte man
von unten ziemlich deutlich erkennen. Eine grossere

Anzahl oifenbar im Brutgeschafte zu hart gestorter,

vorerst nicht wieder nistender Reiher hatte sich ausser-

dem zusammengeschaart, und sassen halbe Tage lang

bewegungslos auf einigen etwas hervorragenden Eichen

versammelt. Die jenseitige Ansiedelung war ganzlich

verlassen.

Nachdem ich am 21, April erstmals bebriitete Eier-

schalen unter einem der neuen Nester gefunden und
wenige Tage darauf wieder zur Stelle kam, war auch

die neue Colonie ganzlich verlassen. In der Nahe
arbeitende italienische Eisenbahnarbeiter hatten hier wie
dort sammtliche tester ausgehoben, wohl um die Eier

zu verspeisen.

Durch diese wiederholte grobe Verletzung der Gast-

freundschaft zog ein Theil der B.eiher ganz aus der

Gegend ; andere siedelten sich zum dritten Male an, und
zwar diesmal gegeniiber dem Oi'te Lindach bei Zwingen-
berg. Hier brachten sie im Monat Mai und Juni

Junge aus, meist nur 1 bis 3. Auffallend war mir

die iiberaus kurze Zeit — 8 Tage — des Nestbaues.

Zur Zeit stehen nun etwa 30 Horste — wovon 8 aut

einer grossschirmigen Buche, auf welcher ausserdem

ein Falco ater in diesem Jahre briitete — auf der

neuesten Ansiedelung. Da nun aber in diesem Winter
ein Holzhieb in den Bestand kommt, wird sich zeigen,

ob die Reiher eine der friiheren Colonien wieder be-

ziehen, oder ob sie sich dadurch halten lassen, dass die

mit Horsten versehenen Stamme vom Hiebe verschont

bleiben. *)

Noch mochte ich beifiigen, wie sich der Gebrauch
der kleinen Afterfliigelchen bei den Reihern zeigt, wenn
solche aus grosser Hohe mit Wucht und mit horbarem
Gerausche fast senkrecht herabschiessen, um auf den
Horst einzufallen. Die Hauptfliigel sind hierbei halb-

angezogen, die Afterfliigelchen stehen weit nach auswarts

von den Schwingen ab und scheinen als Bremse mit-

zuwirken.

*) Bestatigte sich. Die Eeiher briiteten im FrUhjahr 1878
auf den einzein iibergehjiltenen Baumen.

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



179

5, Am 26. April d. J. meldete mir ein Bauer, es

sasse eine „Schnepfe" ganz in der Kiihe auf einem Frucht-

acker und habe er dieselbe nun schon -wiederholt seit

einigen Tagen auf dem namlichen Acker angetrofl'en, und

iedesmal sei sie mit grossem Geschrei aufgefiogen. Ob-

gleich im Voraus iiberzeugt, dass hier eine Verwecliselung

vorliege, hielt ich es der Miihe wertb nachzusehen und

begab mich mit dem Gewehr an Ort und Stella.. Kaum
in der Nabe angekommen, gewahrte ich in der hand-

liohen Frucht den Kopf eines umherspahenden , dann

wieder einige hurtige Schritte in geduckter Stellung

laufenden klein en Bra chvogels fiVwrnemMSJ, der

mich auf etwa 80 Fuss ankommen liess und dann

abstricb, indem er uach Art der grosseren Strandlaufer

mehrere laute Rufe hoi-en liess.

Der Vogel strich nur wenige hundert Schritte und

kehrte, mehrmals aufgejagt, wieder auf den ersten Acker

zuriick. Von hier liess ich mir denselben treiben und

erlegte auch beim ersten Triebversuch den Brachvogel.

Numenius, und hauptsachlich die kleinere Art, ist eine

in hiesiger Gegend ausserst seltene Erscheinung, die

bisher hier nicht beobachtet wurde. Auffallend war, dass

der Vogel bei der vorangeschrittenen Jahreszeit sich

allein umhertrieb, doch konnte ich mir bald den Grund

erklaren. Beim Verzehren des iibrigens sehr wohl-

schmeckenden Bratens fand ich namlich, dass sich in

der rechten Halfte des Brustknochens ein starkes zer-

hacktes Bleistiick, von der Schwere eines Eehpostens,

eingekapselt hatte. Dieses Bleistiick scheint schon

mindestens ein Jahr im Vogel gesteckt zu haben, denn

in der Haut war beim Ausbalgen nicht die gcringste

Vernarbung mehr zu sehen ; es ist von einer Beschaflfen-

heit, wie es hierzuland von Wilderen geschossen wurde,

ehe Jedermann ohne Scheu Schrot kaufen konnte. Ich

vermuthe, der Brachvogel sei in seiner Heimath, wo er

vielleicht in grosserer Gesellsehaft beisammen sass, in

den Hagel gerathen, den eine auf Sumpf- und Wasser-

vogel gebrauchliche sogenannten Entenflinte ausspie,

und habe sich nun auf dem Durchzuge von seinen Ge-

nossen als Invalide trennen miissen. (Schluss folgt.)

Der Dodo.
Von Professor Alfred Newton.

(Mit Erlaubniss des Verfassers aus der „Enoyclopaedia Britan-

nica", Ed. 9 Juni 1877, ubersetzt von Frau Mane Reichenow.)

(Schluss.)

Gehen wir chronologisch weiter, so kommen wir zu-

nachst auf cine ioteressante Thatsache, welche wir in

einem Tagebuch verzeichnet linden, das in den Jahren

1634 und 1640 von Thomas Crossfield, von dem konig-

lichen CoUeg in Oxford, eigenhandig gefuhrt wurde.

Es wird darin vom Jahre 1634 nebenbei eines Mr.

Gosling Erwahnung gethan, welcher den Dodo (ein

schwarzer, indischer Vogel (!) ) der anatomischen Anstalt

iibergab. Weiter ist ijber diesen Fall nichts bekannt.

Herr Hamon Lestrange erzahlt uns , dass er im Jahre

1638, als er eines Tages durch die Strassen Londons
spazierte, das Bild eines ihm frcmden Vogels auf einem

Segeltuchvorhang aushangen sah. Er ging in den Laden,

urn das Thier in Augenschein zu nehmen, und fand

dort einen grossen, in eine Kammer gesperrten Vogel,

grosser als einer der ansehnlichsten Truthahne, dessen

Beine und Fiisse nur kiirzer und dicker als die der

Truthahne waren. Der Besitzer nannte ihn einen „Dodo"
und zeigte den Besuchern, wie sein Gefangener im
Stande war, Kieselsteine von der Grosse der Muscat-

niisse zu verschlingen. —
Marisot veroffentlicht im Jahre 1651 einen von

Fracois Cauche gelieferten Reisebericht. Derselbe giebt

an, 15 Tage auf Mauritius, oder I'isle de Saincte Apol-

lonie, wie er sie im Jahre 1638 nannte, verbracht zu

haben. Nach De Flacourt erzahlte dieser Reisende

nicht sehr wahrheitsgetreu, und in der That haben ge-

wisse Berichte augenfallige Ungenauigkeiten. Cauche

theilt uns mit , dass er dort (auf Mauritius) Vogel,

grosser als die Schwane gesehen habe ; er beschreibt

dieselben derartig, dass man zweifellos annehmen muss,

er meine Dodos ; aber vielleicht sind die wichtigsten

Thatsachen (wenn man von Thatsachen reden kann),

welche er angiebt, die, dass die Vogel einen Schrei

ahnlich dem der jungen Giinse haben („il a un cry

comme I'oison) und dass sie ein einziges weisses Ei —
„gros comme un pain d'un sol" — auf einen Grashaufen

in den Waldern legen. Er nannte sie „oiseaux de

Nazaret", vielleicht, wie eine Randbemerkung uns er-

klart, nach einer Insel dieses Namens, welche man
damals nordlicher liegend vermuthete, welche aber, wie

jetzt bekannt, nicht existirt.

In dem im Jahre 1656 veroffentlichten Katalog iiber

Tradescant's Raritaten-Sammlung, auibewahrt zu South

Lambeth, sehen wir unter „ganze Vogel" einen „Dodo"
von der Insel Mauritius aufgeflihrt: ,,ein Vogel, so

colossal, dass er nicht im Stande ist zu fliegen." Dieses

Exemplar wird wohl der Balg gewesen sein, welohen

Lestrange ungefahr 18 Jahre friiher gesehen hatte, und
wir sind im Stande, dieses Stiick durch Willughby,

Lhwyd und Hyde zu verfolgen, bis es in oder urn's

Jahr 1684 in die Ashmolean-Sammlung zu Oxford Auf-

nalime fand. Im Jahre 1755 wurde angeordnet, ihn zu

zerstbren, aber der urspriinglichen Anordnung Aslimole's

gemass, wurde sein Kopf und sein rechter Fuss auf-

bewahrt, welche noch jetzt Zierden des Museums jener

Universitat sind. In der zweiten Auflage des Katalogs

„vieler naturgeschichtlicher Seltenheiten etc.", dor in

dem friiheren Music-House, in der Nahe des West-End
der St. Pauls-Kirche in Augenschein genommen werden

kann, von einem gewissen Hubert alias Forbes zusam-

mengestellt und im Jahre 1665 veroffentlicht, ist Er-

wahnung gethan „eines Fusses von einem Dodo, einem

grosskbpfigen Vogel, der nicht fliegen kann und von

der Insel Mauricius stammt." Wahrscheinlich ist dieser

Vogel dann in den Besitz der Kbniglichen Gesellsehaft

iibergegangen. Jedenfalls ist dieses Exemplar in Grew's

Verzeichniss iiber jene Sammlung angefiihrt, die im
Jahre 1681 veroffentlicht ist. Spater wurde er dem
Britischen-Museum zugeeignet, wo er noch jetzt auf-

bewahrt wird. Es ist nur noch der linke Fuss und

zwar ohne Haut von ihm zu sehen; aber dieser unter-

scheidet sich in der Grosse dermassen von dem Ox-
forder Exemplar, dass es unmbglich ist anzunehmen,

derselbe sei ein Theil von diesem.

Im Jahre 1666 gab Olearius die Cottorffische Kunst-

Kammer heraus, in der er den Kopf eines Walghvogels
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