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Die Vogel China's in ihrem Verhaltniss zum Mensclien.

Von Carl BoUe.
. . . il nous apparut dans son idee ohaleureuse, celle

de la primitive alliance que Dieu a faite entre les etres,

du pacte d'amour qu'a mis la mere universelle entre ses

enfants. (Hiclielet: I'Oiseau.)

(Vortrag, gehalten in der Pebruar-Sitzung 1879 der Allg. Deutsch. Orn. Gesellschaft.)

Es darf angenommen werden, dass fiir die vor un-

seren Augen sich unaufhaltsam vollziehende Verminde-

rung des einheimischen Vogelreichthums einiger Ersatz

in dem Erwerb an Einsicht in die Ersohliessung neuer

und ausgebreiteter ornithologischer Provinzen sich dar-

bietet. Es ist dies ein nicht zu unterschatzender Vor-

zug der Neuzeit. So ist, nachdem Japan schon frliher

einige seiner Sohranken sinken liess, jetzt auch auf die

Gesammtheit China's ein breiter und erfreulicher Licht-

strahl gefallen. Schneller, als man es geglaubt, ist das

Resume der Einzelforschungen iiber diesen ungeheuren
Landercomplex gezogen worden. Mannern von hervor-

ragender Begabung und rastlosem Forschungseifer, einem
Swinhoe, einem Przewalski, einem Pere David insbe-

sondere, miissen wir dankbar hierfiir sein. Dem Letzt-

genannten in erhbhtem Maasse, denn er ist es, der sich

der Miihe unterzog, die zerstreuten Materialien zu

sammein und, mit seinen eigenen reiohen und vieljah-

rigen Wahrnehmungen vereinigt, zu einem harmonischen

Ganzen zu gestalten. Sein Werk „Oiseaux de la Chine"

wird ihm auf immerhin die Anerkennung von Verdiensten

sichern, welche allein es uns ermoglicht haben, ein den
Hauptziigen nach vollstiindiges Bild der chinesischen

Vogelfauna vor unseren Blicken sich entrollen zusehen.

Die folgenden Zeilen sind nicht bestimmt zur Cha-

rakterisirung einer Ornis, welche zu den reichsten der

Erde gehort und fiir uns noch das specielle Interesse

besitzt, diejenige eines klimatisch dem unseren vielfach

verwandten Landergebietes der temperirten Zone zu

sein, ja eine nicht unbedeutende Anzahl von Arten mit

Europa gemein zu haben. Es geniige darauf hinzudeuten,

dass eine bewunderungswiirdig reiche Vegetation , die

in ihren Typen zu fast ideal zu nennender Schonheit

sich emporgipf'elt, die unermessliche Wasserfiille riesiger

Strome und vielgegliederter Kiisten, dazu ein an Frucht-

bai'keit unlibertrofiener Boden, begiinstigt von selten

wiederkehrenden Temperaturvorziigen, Verhaltnisse dar-

stellen, die das Blumenreich der Mitte auch mit einer

wahrhaft staunenswerthen TJeppigkeit des Vogellebens

auszustatten ermoglichten, sowohl an Arten wie an In-

dividuen. Hier linden die Vogelschwarme der arktischen

Regionen den reichgedeckten Tisch der Winterherberge;

hier reichen Pracht und Schmuckgefieder der Tropen

weit iiber den Wendekreis hinaus in die gemassigten

Erdgiirtel hinein; weiss man ja doch, dass dieselben

nicht einmal an der grossen Mauer Halt machen, son-

dern iiber diese weg noch ihren Abglanz bis in die

Mandschurei und selbst bis in die rauhen Amurlander

hiniiberwerfen.

Fiir den Augenblick ist das in den „Oiseaux de la

Chine" Gegebene unendlich viel, unendlich willkommen;

aber in gewisser anderer Hinsicht bedeutet das darin

Gebotene dennoch nicht mehr als das Legen einer soliden

Grundlage, auf welcher das eigentliche Gebaude erst

aufzufiihren sei ; fiir uns Abendlander wenigstens, denn

die so iiberschwangh'ch productive chinesische Literatur
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seibst mag in ihrer Weise das hier als wiinschenswerth

zu Bezeichnende langst als ein Vorhandenes in ihrem

geheimnissvoUen Schoosse bergen. 1st dergleichen, wie

wahrscheinlich, da, so werden es uns hoiFentlich Ueber-

tragungen nach und nach zuganglich machen. Die

blosse Balgkenntniss geniigt nicht mehr. Sie kann nur

die Wissbegierde zu weiteren Untersuchungen reizen

und anregen. Sitten, Stimme und Gesang, Nestbau und

Eierzahl, geographische Verbreitung, Scenerie um den

Vogel herum, Alias, was die Wissenschaft hold und

reizend macht, bleiben zu erforschen iibrig. Immer
geht Linne, gehen Classificator und Nomenclator Yoran,

Levaillant, Audubon, Brehm folgen ihm, indem sie ihn

vervollstandigen und sein ernstes Studium durch die

Treue ihrer Beobachtungen , durch die Poesie ihrer

DarstelluEg erst zum rechten Gemeingut der Mensch-

heit erheben.

Pere David hat in dem gedrangten Lakonismus des

Textes seiner „Oiseaux de la Chine" wenig Musse ge-

funden, uns iiber die Lebensweise der von ihm wahr-

genommenen Vogel Vieles zu sagen; aber er hat we-

nigstens Winke gegeben, aus denen ich Einiges heraus-

greifen und zu Ihrer Kenntniss bringen mbchte. Ob-

wohl ich immer bestrebt gewesen bin, den Vogel an

sich, als unabhangigen Organismus, zur Geltung zu

bringen; obwohl ich ihn mir niemals als blosses teleo-

gisches Anhangsel des Menschenlebens, wie so mancher

Andere, vorstellen konnte, so hat doch stets eine Seite

seiner Existenz und seiner Gewohnheiten einen beson-

ders hohen Grad von Anziehungskraft auf mich aus-

geiibt und denselben bei alien meinen Studien in der

Vogelkunde behauptet. Immer und immer habe ich

mich gefragt, welches sind in den Faunen der bekannt

gewordenen Lander diejenigen Vogel, welche sich hier

freiwillig dem Menschen anschliessen und zwanglos in

seiner Nachbarschaft leben? Auf diese Erage in Betreff

China's Antwort geben zu konnen, hat mich die Lectiii-e

des David'schen Werkes in ausgiebiger Weise befahigt.

Schon dass sie dies thut und es kann, wo sonst die

knappeste Eorm der Mittheilung vorwaltet, ist bemer-

kenswerth. Warum das? werden Sie fragen. Ich er-

wiedere

:

Wir haben es in China unstreitig mit dem altesten

Culturlande des Erdballs zu thun, zugleich aber mit

einem Lande, welches fast unverandert, so wie es seit

Jahrtausenden gewesen, in die Gegenwart hineinragfc.

Dieselben patriarch alischen Sitten in Staat und Familie,

als Grundpfeiler des Gemeinwesens derselbe vom Thi-one

aus gepflegte und geheiligte Ackerbau, dieselbe uralte

Geschmacksrichtung im Gewerbe, dieselbe Liebe zu

einer ebenso schonen als tief in das empfangliche Ge-

miith sich eingrabenden Natur, die der Chinese zu er-

halten und zu verschonern bemiiht ist, sei sein Antheil

am vaterlandischen Boden nun von parkgestattender

Grosse oder verschwindend klein, dieselbe Neigung,

eben diese Natur auch in der darstellenden Kunst zur

Geltung zu bringen; dieselbe Beschrankung des geistigen

Horizonts endlich auf das eigene Land, Dies Alles von

des Confucius Zeiten an bis in unser neunzehntes Jahr-

hundert, unberiihrt vom Wechsel der Dynastieen, von

dem Einflusse des stets assimilirten Auslandes, von der

tief eingreifenden Gestaltung wechselnder religioser

Dogmen. Nirgend ist der Begriflf des Hauses ein heili-

gerer als hier, wo jeder Garten die Ruhestatte der

Dahingeschiedenen der Eamilie, generationenlang, in

sich schliesst. Ist es da zu verwundern, wenn untev

dem geschnorkelten Dache, im Dickicht von Frucht-

baumen, Bliithenstrauchern und Bambusen, das den gla-

sirten Ziegelbau umgiebt; an den Grabern geliebter

Todten auch dem freiwillig das Heim theilenden Vogel

sein altererbtes Gastrecht erhalten blieb? Er gehort

ja zur Menschenwohnung ; das beschauliche Auge will

ebenso gern, ja nooh ofter auf ihm ruhen wie auf den

sich erschliessenden Knospen der Magnolie , des Pao-

nienstrauches, der Camellie; er ist unantastbar.

So kann es nicht Wunder nehmen, dass in China die

Zahl der von den Einwohnern in ihre Obhut genom-
menen Vogel eine bedeutend grosse, vielleicht die ab-

solut grosste unter alien Landern der Erde ist. Sie

betragt nach David etwa 42—43 Arten. Wohl mag
sie uns berechtigen, es als eine Thatsache auszusprechen,

dass in diesem Lande die Freundschaft des Vogels mit

dem Menschen, d. h. mit dem civilisirten Menschen,

eine altere als irgendwo anders ist, und dass dieser

befreundende Pact, zur Ehre der Chinesen, nirgends

treuer gehalten worden ist als gerade hier. Beide

Theile scheinen die Umstande, unter denen er in der

Urzeit geschlossen wiirde, noch nicht ganz vergessen

zu haben. Vor dem Reptil, vor dem Eaubthier der

Wildniss schiitzten wohl die ersten Ansiedler am Hoangho
und am Yantsekiang freiwillig oder schon durch ihre

Gegenwart allein den sich ihuen anvertrauenden Vogel.

Durch Kampf gegen die kleinen, aber iibermachtigen

Feinde der , Menschheit, durch Gesang und Zutraulich-

keit bezahlte der Vogel den Preis dafur in reichem

Maasse. Herrschende religiose Vorstellungen haben in

spaterer Epoche wohl das Ihrige dazu beigetragen,

den gleichen Zustand der Dinge zu erhalten. Die

dogmenlose Religion des Confucius lehrt Mitleid und

Schonung allem Geschaffenen. Das sanfte Gotterauge

Buddha's trifft mit dem Blick der Liebe seibst das

kleinste der Geschopfe; es richtet sich mit Unwillen

auf denjenigen, der Blut vergiesst, sei es auch nur das

der Thiere. Der Buddhismus, diese Lehre der Selbst-

verachtung und der Weltverachtung, das Individuum

auflosend in die gliickselige Urvergessenheit der Nir-

wana, griindete sich in seiner urspriinglichen Reioheit

auf die Principien der voUendetsten Briiderlichkeit, auf

die Gebote der feinfiihligsten Herzensgiite. Seiner

ungeduldigen Begeisterung hatten die doch so reinen

Vorschriften des alteren braminischen Cultus nicht ge-

niigt. Die Creatur ersohien ihm, wo immer das Leben

in ihr pulsirte, als gleichberechtigt mit dem Herrn der

Schbpfung, dessen Rang und dessen irdische Vorziige

ja zu Nichts zerrannen in dieser schattenhaften Traum-
welt fliichtigen Erdendaseins. Der Geist lauterte sich ihm

zufolge in unaufhdrlichen Wandlungen, bis es demselben

vergonnt war, sich bewusstlos wieder mit der gottlichen

Weltseele zu verschmelzen. So iiberbriickte die Lehre

von der Metempsychose den Abgrund zwischen Mensch
und Thier. Wo blieb da die Grenze zwischen Vernunft

und Instinct? Sie war nirgends klar ausgedriickt. Ein

Band der Liebe umschlang alles Lebendige und schuf

ein Gefiihl der Solidaritat aller Wesen unter einander,
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das, wenn es Stand gehalten hatte vor der verderbten

Schwache der Menschen, Asien wieder zu dem Paradiese,

das es urspriing-lich war, gemacht haben wurde.

Aus dieser Religion der Liebe ist unter Priester-

handen langst ein zur Carricatur verzerrter Damonen-
cultus geworden ; aber einige ihrer Grundwahrheiten

haben sich behauptet, sind in das Fleisch und Blut der

Volker iibergegangen. Zu ihnen gehort die Schonung
der Thiere. In dieser Hinsicht gilt durch ganz Asien

fast jenes Wort des Tacitus, dass hier gute Sitten mehr
vermogen, als anderswo gute Gesetze.

Der chinesische Codex kennt kein Thierschutzgesetz.

Er bedarf desselben nicht. Ein Gloger im Zopf, auf

Filzsocken einhergehend, mit Essstabchen speisend, ware
ein Ding der Unmoglichkeit.

Wo konnte der Vogel also eine ihm giinstiger be-

reitete Static finden, als unter diesen Buddhisten und
ihren ahnlich denkenden Mitbiirgern? Wir sehen, er

hat sich derselben auch mit der furchtlosesten Vertrau-

lichkeit versichert. Er geniesst noch heute iiberall den

Sehutz des Menschen, in China und der Mongolei, in

Hinterindien und Japan. Ueberall theilt er den Be-

sitz des Landes mit seinem machtigeren Ereunde.

Stellen ihm die Miissigen und die Bediirftigen einmal

nach, so geschieht es mit mehr oder weniger, fast waid-

mannisch zu nennender Schonung. Nur dem eigentlichen

Jagdgefliigel und wenigen kleineren Arten gegeniiber wird

selbst der grosse Boghdo-Zhan, der kaiserliche Sohn des

Himmels, zum Jager, ja sogar zum Finkler, der das

seidene Sell des Vogelheerdes in seiner Hand zu halten

versteht, wis einst Heinrich der Vogelsteller in unserm
Harzwalde; fiir Sehutz und Pflege aber dankt der

Vogel dem Bewohner China's durch Yermehrtes Zu-

trauen, durch tausend kleine Dienste, die er dem
Acker- und Gartenbau leistet, durch jenen feinen Zug
lachelnder Gemiithlichkeit, den er vermoge seiner blossen

Anwesenheit den Ereuden des hauslichen Heerdes hin-

zufiigt. War's nicht ebenso bei den alten Egyptern,

bei den Braminen Indiens ? Ist es nicht anniiherungs-

weise so auch in alien Landern des Islam ? Herrscht

nicht noch heut bei den Moslems jener wenn auch

indolente, so doch segenbringende Natursinn, welcher

einst zur Griindung Kairo's Veranlassung gab, als er

zu Postat in Egypten dem arabischen Feldherrn Amru
sein Zelt abzubrechen verbot, well eine Lachtaube ihr

Nest daran gebaut und ihre Jungen noch nicht ausge-

briitet; welcher, wie Brehm berichtet, die Knaben der

Nilliinder von der Gewohnheit des Nesterausnehmens

noch jetzt fern halt und ihn selbst zum unsohuldigen

Sophismus greifen lassen musste, als er von dem Be-

rathungsbaume eines Dorfes im Sudan die Eier des

Abdimstorches herabholen wollte.

Mochte doch dieser Zartsinn dem Vogel gegeniiber

den Landern, in denen er herrscht, noch lange, mochte

er ihnen auf immer erhalten bleiben! Grausam er-

scheint damit verglichen die Civilisation des Occidents

in ihrer erbarmungslosen Ausnutzung der Natur. Kein
gutes Zeichen ist es, dass sie in diesem Sinne vorwarts

zu schreiten scheint, je mehr sie sich von den bisweilen

ihr noch leichte Schranken setzenden Banden des Aber-

glaubens und des Vorurtheils befreit. Jetzt bedroht

die Invasion abendlandischer Brauche und Missbrauche

auch schon China, nachdem sie in Japan unter der
Maske des Fortschrittes festen Fuss gefasst. Der Be-
wohner des Reichs der Mitte sieht die Stabilitiit seiner

Institutionen, seine ohne Maschinen arbeitende Industrie,

sieht seine reiigiosen Ueberzeugungen erschiittert durch
jene rothen Teufel, die, indem sie Zutritt in seinem
Lande fordern, ihm selbst, in Californien, die E-eohte des

freien Biirgers verweigern.

Auch an jener das geschweifte Dach tragenden Saule,

auf deren Knauf der Hausvogel China's in tausend-

jahriger Vertrauensseligkeit sein Nest baut, wird bereits

geriittelt. Ich wiederhole hier die wenigen Worte des

Pere David, welche eine Welt von iiblen Folgen voraus-

sehen lassen:

,,Die Chinesen machen nicht Jagd auf den Garrulax
perspicillatus, weil er so zahm in ihrer Nahe lebt. In

der Nachbarschaft der europaischen Colonieen jedoch,

wo sie ohne Unterschied alle Art Federwild zu tbdten

gelernt haben , zeigen sie nicht mehr dieselbe Scho-

nung fiir ihn".

Ich habe es fur passend gehalten, in der Aufzahlung

der Vogel der uns hier beschaftigenden Kategorie auch

diejenigen Arten mit aufzuzeichnen, welche, ohne eigent-

liche Hausbewohner oder Nachbarn des Hauses zu sein,

innerhalb der Mauern Pekings beobachtet worden sind.

Es geschah dies, weil die Angaben David's uns in den

Stand setzen, wenigstens einige Hauptziige aus dem
Bilde der Pekinger Intramuralornis zu erkennen. Die-

selbe muss zu den interessantesten gehoren, wenn wir

uns auch nur den bei uns fast ausgerotteten Nacht-

reiher als in ihr gesellig briitend vorstellen, anderer

charakteristischer Pinselstriche nicht zu gedenken. Moge
unverhofft bald die Zeit kommen, wo ein in die Nahe
der grossen Mauer verschlagener Franke, sei er Kauf-

mann, Ingenieur oder Diplomat oder am Ende gar ein

unseres Schriftthums kundiger Sohn des himmlischen

Beichs, in gelbe gebliimte Seide gehiillt, zu den Herren

Rene Paquet und Herman Schalow sprechen wird:

Ich sei, gewahrt mir die Bitte,

In eurem Bunde der Dritte!

(Schluss folgt.)

Die im Obereichsfelde mid bei Miihihauseii , be-

sonders aber bei Dingelstadt und Heiligenstadt

Ton inir beobacliteten V6gel.

Von Sanitatsratb Dr. C. W. J. Strecker in Dingelstadt.

(Schluss.)

Rohrsanger habe ich selbst noch nicht hier ge-

funden. Bei Duderstadt horte ich C. arundinacea im

Schilf.
*" Troglodytes parvidus , Zaunkbnig, hier haufig,

nistet.
* Cinclus aquaticus, Wasserschmatzer, an alien

Bachen gemein, nistet.

* Motacilla alba, Bachstelze, gemein.
* Motacilla sulfurea, Graue Gebirgs-Bachstelze,

hier haufig.

* Motacilla Jlava , Gelbe Bachstelz e, soil auch

hier sein — ?—
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