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dings dcm Professor Martin zur selbstiindigen

\'er\valtung; ubcrjjcben, befindet sich unten in dcm-
selben Gebiiude die mincralogisch-g-eoj^^nosti.
sche und paliiontologische Samralung.

Der Haag oder 's Gravenhage, eine grosse
und schone Stadt mit rund looooo Einwohnern,
bietet zwar fur den Kunstfreund reiche SchJitze,

aber fiir den Naturforscher nur vvenige und durch-

aus nicht sehr bcdeutende Anstaltcn von Interesse.

Auf der Ostseite der Stadt, ganz in der Nahe der-

selben, neben dem „Maliban", dcm K.xercierplatz,

hinter welchem sich der beriihmte Naturpark, der
Haag'sche Busch. mit dem „Hirschpark" ausbrei-

tet, liegt der 1863 erciffnete „Zoologisch-botani-
sche Acclimatisations-Garten", ein Institut,

das den Bewohncrn des Hnags offenbar manche
dankenswerthe Unterhaltung und Helehrung bietet,

und viele Acclimatisations- und Ziichtungs-Erfolge

aufweisen kann, das sich aber in keiner Weise
einerseits mit den zoologischen Garten Amster-
dams und Rotterdams oder andererseits mit den
botanischen Garten der hollandischen Hochschulen
messen kann an Reichhaltigkeit der zur Schau ge-

stellten Thier- und Pflanzenwelt. Es finden sich

hier zwar mehrere schon eingerichtete Gevvachs-
hauser, und auch auf die Baumgruppen, Gebiische
und Beete ist viel Miihe und Sorgfalt verwendet,
es sind auch manche seltene und interessante Thiere
dort, allein die ganzen Anlagen des Thiergartens
sind weniger vielseitig, als in den beiden anderen
genannten zoologischen Garten. 2 Papua-Paradies-

vogel bildeten den wichtigsten Bestandtheil der

haui)tsachlich an einheimischen Vogelarten
sehr reichen Volieren. Kragentauben, Riesen-

Eisvogel, Seriemas, Strausse, Tinamus und schone
Hokkohuhner und iiberhaupt die grosse Anzahl
von Hiihnern in verschiedenen Arten und Rassen
fielen mir ausserdem von den Vogeln besonders
auf. Unter den Saugethieren (die hauptsachlich

Wiederkauer waren) sah ich, soviel ich mich er-

innere, nur Arten, die man in alien Garten findet.

Anerkennenswerth bleibt iibrigens jedenfalls die

schone Vereinigung von sorgfalt iger Thier- und
Pflanzenpflege, welche man so vollendet wie in

Holland wohl nur noch in Frankreich finden diirfte.

Auch ein zoologisches Museum ist in aner-

kennenswerther Weise in den Raumen des Gartens
in Entwickelung begriffen.

Rotterdam, eine grossartige Handelsstadt
mit 130000 Einwohnern, zwar nicht am Meere ge-

legen, aber durchaus den Habitus einer machtigen
Seestadt darbietend, die mitten in dem grossen
Weltverkehre steht, besitzt, so viel mir bekannt
geworden ist, nur eine einzige naturhistorische

Sehenswiirdigkeit, das ist der Zoologisch-bo-
tanische Garten, in welchem noch schoner als

im Haag Thier- und Pflanzenpflege Hand in Hand
gehen, sodass z. B. neben einem vorziiglichen

Thierbestande eine grosse Anzahl z. Th. sehr statt-

licher Kalt- und Warmhauser fiir die Cultur und

Ueberwinterung exotischer Pflanzen dort zu finden

ist. Der Garten wurde im Jahre iS^^,; nicht weit
vom holl.'indischen Bahnhof auf der S'ordwestseite
der Stadt begriindet, nachdem schon einige Jahre
vorher kleine Versuche auf einem an derselben
Stelle gelegenen Weiher gemacht waren. Seitdem
kiirzlich wieder eine bedeutende \'ergr6sserung
des Gartens durch Ankauf neuen Terrains stattge-

funden hat, diirfte er jetzt wohl mindestens 12

Hectar umfassen und als deml'mfange nach grosster

hoUandiscfier Thiergarten zu bezeichnen sein. Wie
mir der verdiente Director van Bemmelen, der
seit dem Ende der sechsziger Jahre an der Spitze
der Verwaltung steht, erzahlte, leiden augenblick-
lich die Finanzen des Gartens noch an dem An-
kauf dieses Terrains und der Errichtung eines be-

reits voUendeten prachtvollen Restaurationsge-

baudes auf demselben, so dass augenblicklich fiir

Thiere und Pflanzen nicht besonders grosse Aus-
gaben gemacht werden konnen. Trotzdem ist der
Thierbestand ein sehr reicher und viele seltene

Arten und prachtige Exemplare bertnden sich dar-

unter. Unter den \'6geln befand sich ein Pisang-

fresser (Musophaga erythrolopha) den man audi
hochst selten lebend antrifft. Ein Riesen-Eisvogel
und mehrere einheimische Spechte erschienen mir
gleichfalls bemerkenswerth, sowie die Blauraben
und die grosse Anzahl heimischerSingvogel. Schone
Kron- und Kragen-Tauben, Fasanen und Hokko-
huhner, unter den Laufvogeln die verschiedenen
Arten von Kasuaren, dann die Serie von Krani-

chen und Reihern, die Seriemas und Storche, die

Pelikane und einige interessante Adler und Eulen
fallen dem Besucher auf. Was die Thierwohnun-
gen und Kafige des Gartens anbetrifft, so erschei-

nen dieselben natiirlich zum Theil im alten Stil,

z. Th. aber auch ganz modern und sehr praktisch

eingerichtet. Mele vom Director van Bemmelen
begonnene Neubauten machen sogar einea impo-

santen Eindruck. Sehr praktisch und geraumig
ist die grosse \'oliere fiir Storche, Reiher u. dgl.,

in welcher denselben so viel -Spielraum gelassen

ist, dass sie hoch oben auf den Biiumen, fast wie
im Freien ihre H(3rste bauen konnen. Was den
Rotterdamer Garten noch besonders auszeichnet,

ist die landschaftliche Schonheit und die grosse
Mannigfaltigkeit der Scenerie, die iiberall viel

schoner, als in den ahnlichen Instituten zn Amster-
dam und im Haag durch Fliisse und Teiche mit

reicher Vogelwelt belebt wird.
(Schluss folgt.)

Entartung bei Vogeln.

I. Der Nestor-Papagei.

(Aus den „lVansactions and Proceedings of the New
Zealand Institution" 1878 — 1879 p. 377 und 369 uber-

setzt von M. Reichenow^
Die Keas oder Nestor-Papageien fNestor no-

tabilis) sind gemein in den hoheren Regionen der

Gebirge Neuseelands, halten sich aber nicht immer
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an denselben Lokalitaten auf, sondern scheinen in

kleinen F^lugen von lO bis 20 Stiick von Ort zu

Ort zu wandern.
Hirten, welche mit dem Hiiten der Schaafe

in den hoheren Gebirgsgegenden des Siidlandes

beauftragt vvaren, erzahlen, dass die Keas die

Schaafe angreifen, sogar wenn sie in Heerden bei-

sammen sind und getrieben warden. Ausnahms-
los suchen sie sich fette Schaafe aus, die sie ge-

meinsam attakiren. Wie sie plotzlich erscheinen,

so sind sie auch nach einigen Tagen, wahrend
welcher die Hirten aufmerksam Wacht halten

miissen, v^rieder verschwunden und werden tage-,

ja wochenlang an demselben Orte nicht wieder

gesehen.

Man nimmt an, dass sich diese Vogel friiher

hauptsachlich von Beeren und grossen, weissen

Maden, die in der Moos-Vegetation der Gebirge

im Heberfluss zu finden sind, ernahrten, und dass

sie, nachdem das Land von den Heerden besucht

wurde, von der Maden- und Insecten-Nahrung auf

todte Schaafe ubergingen, hernach aber durch den
Genuss todter Thiere sich nicht nur den Fleisch-

geschmack, sondern auch ein Unterscheidungs-

vermogen der zu wahlenden Theile der Thiere

erwarben. Nach und nach griffen sie lebende

Schaafe an, denen sie auf den Riicken fliegen und
mit dem starken, gekrummten Oberschnabel das

Fell aufreissen, um zu dem Fett, das die Nieren

umgiebt, zu gelangen, fur welche Delicatesse sie

einen besonderen Feingeschmack zu haben scheinen.

Nachdem sie diese Theile herausgerissen und das

Nierenfett verzehrt haben, fliegen sie welter und
suchen ein anderes Thier zum Angriff.

Bei manchen Heerden ist der Verlust aus oben
angetiihrter Ursache betrachtlich. Das Schaaf,

welches verwundet worden ist, aber noch Kratt

genug besitzt, sich eventual diese Vogel abzu-

schiitteln oder auf eine andere Weise von ihnen

befreit worden ist, kommt in der Regel um. Oft
werden Schaafe mit hervortretenden oder heraus-

gezogenen Eingeweiden gesehen.

Von der ungefahren Zahl der auf diese Weise
vernichteten Schaafe kann man sich einen Begriff

machen, wenn man die Thatsache in Betracht zieht,

dass wahrend der letzten Schurzeit in einer Heerde
von ungefiihr 30,000 Stuck, einige Hundert Schaafe
gefunden wurden, die durch den Kea zerfleischt

waren und von denen der grosste Theil getodtet

werden musste. Bei dieser erwahnten Heerde ist

der jahrliche Verlust ein ungewohnlich grosser
und zum grossen Theil ist der Verlust ohne Zweifel

der rauberischen Lebensweise jener Vogel zuzu-

schreiben. Es lasst sich dies freilich nur vermuthen,
denn in einem so wilden Landstriche wird ein

grosser Theil der Schaafe, welche sterben, nicht

aufgefunden, und die, welche man entdeckt, sind

oft schon in Verwesung iibergegangen, dass man
die Todesursachen nicht erkennen kann.

Die Nestor-Papageien sind in den hoheren

Regionen der Berge, besonders in Takarahaka
und Takitimo im Siidlande haufig. In den niede-

ren Gegenden, unter 2000 Fuss, werden sie nur

gelegentlich gesehen, aber auch dann greifen sie

nicht selten Schaafe an, welche unter dieser Hohe
weiden.

Eine merkwiirdige Erscheinung in der Natur-

geschichte eines anderen Nestor - Papagei, des

„Kaka" {Nesior meridionalis) sei hier angefiigt.

Zu einer bestimmten Jahreszeit, in der diese Vogel
ausserordentlich fett sind,— so erzahlt BuUer I.e.—
wird eine grosse Anzahl derselben an das Ufer

der Golden Bay oder an die Landzunge, welche

hineinragt, gespiilt. Gewohnlich sind die Vogel
todt, wenn nicht, so sind sie dermassen erschopft,

dass sie nicht im Stande* sind, die Fliigel zu ge-

brauchen. Die wahrscheinlichste Erklarung hiefiir

ist, dass die Kakas auf ihrer Wanderung iiber die

Cook-Strasse, welche an dieser Stelle am brei-

testen ist, den langen Flug nicht aushalten konnen,

in Folge ihrer fetten und s'chwerfalligen Beschaf-

lenheit und in das Meer fallen. Die Stromung
geht auf Cap Farewell zu, die Leichen der um-
gekommenen Vogel werden in dieser Richtung

fortgeschwemmt und endlich an das Land gespiilt.

II. Die Amsel.

(Ueber die Entartung der Amsel hat Herr Dr. Bal-

damus in Coburg hochst interessante Beobachtungen ge-

raacht, die wir mit Erlaubniss des Verfassers aus seiner

Schrift : „Der Wiirzburger Amsel-Prozess und die Amsel"

im Aus^uge wiedergeben. Red.)

Bald nach meiner Uebersiedelung nach Coburg
bildete sich ein Vogelschutzverein, dessen Protec-

tion Ihre Hoheiten der Herzog Ernst und die Frau
Herzogin Alexandrine von Coburg- Gotha iiber-

nahmen, und der ausser dem Schutz der niitzlichen

Singvogel, speciell die Wiedereinfiihrung der Nach-

tigal und die Einfiihrung der Staare zum Zweck
hatte. Als nun bei einer Besprechung der Ziele

des neuen Vereins in offentlicher Versammlung
auch die Ursachen zur Sprache kamen, welche

das Verschwinden der Nachtigallen wohl herbei-

gefiihrt haben mochten, erhoben sich einzelne

Stimmen, welche den Einzug der Amsel in die

Garten der nachsten Umgebung und der Stadt

dafiir verantwortlich machten: „Die Nachtigallen

sind verschwunden, seit die Amseln bei uns ein-

gezogen sind'^ —- sagte man. Diese Behauptung
fand Widerspruch, und mir selbst schien sie un-

begriindet, zumal da sich mir kurz darauf ein hie-

siger Vogelfanger „als leider des Wegfangens der

Nachtigallen schuldig" bekannte. Gleichvvohl schien

mir bei naherer Ervvaegung der Aehnlichkeit der

Aufenthalts- und Weideplatze der beiden Vogel
die mehrseitig behauptete Thatsache beachtens-

werth und ich nahm mir deshalb vor, die Amsel
genauer zu beobachten.

Bereits im zweiten Jahre darauf musste ich

zu meinem nicht geringen Erstaunen die Erfahrung

machen, dass die Amsel Nestraubereien treibe.
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Da dies wohl die erste sichere Beobachtung die-

ser bis dahin unbekannten Thatsache ist, so mochte
ich etwas ausfiihrlicher daruber berichten.

llntcr den Finken der Coburger Gegend
zeichnete sich ein Mannchcn durch seinen besseren

Schlag aus, welcher einige Aehnlichkeit init dem
immer seltencr werdendcn Thiiringer Doppel-

schlage zeigte. Ks gliicktc mir durch sorgsames
Fiittern, nainentlich mit Mehhvurmern, den sehr

zutraulich gewordenen Vogel an meinen Garten

zu fesseln; er baute sein Nest im n.xhsten Friih-

jahre auf eine Akazic kaum zehn Schritt vnn der

Veranda meines Hauses, zu nieiner und meiner

Familie grossen Freude. Das Nest wurde von
uns alien sorgfaltig iiberwacht.

Da sturzte eines Tages mein Sohn in die

Stube und berichtete, dass eine Amsel einen jun-

gen nackten Finken aus dem Neste geholt habe.

Ich sprang hinaus und sehe eben noch, wie ein

Amselmiinnchen irgend etwas im Schnabel tragend,

in der Richtung nach ihrem eigenen, mir bekann-

ten und etwas iiber 200 Schritt entfernten Neste

flog. Nach kurzer Zeit kehrte es zuriick, sprang

trotz unseres Larmens und des Geschreis und
Widerstandes der beraubten Eltern auf den Nest-

rand, ergriff ein junges noch nacktes \'ogelchen,

schlcuderte es ein paar Mai hin und her und trug

es ihrcm Neste zu. Es war das letzte der fiinf

Jungen gewesen. Die Amsel kehrte nicht mehr
zuriick. Die armen kinderlosen Kltern klagten

noch einige Zeit und verschwanden dann ganzUch,

und ich habe den auffallend schonen Schlag meines

Lieblings nicht wieder gehort. Am Nachniittage

desselben Tages war ich im Begriff in die Stadt

zu gehen — mein bescheidener Grundbesitz liegt

einige hundert Schritt entfernt von Coburg — als

mich ein mir unbekannter Burger anredete, um
mir mitzutheilen, dass ein Araselpaar fiinf junge

eben ausgeschliipfte Schwarzpliittchen (schwarz-

kopfige Grasmiicke — Sylvia atricapilla — einer

der besten und niitzlichsten Wald- und Garten-

sanger) vor seinen Augen aus dem Neste geraubt

habe.

Man kann sich leicht denken, welch" unange-

nehmen liindruck diese Entdeckung auf mich

machte. Jetzt war mir sofort klar, dass die Am-
seln bei der Vertreibung der Nachtigallen von hier

entschieden mitgewirkt hatten. Die gleiche Be-
vorzugung ihrer Aufenlhalts-, Weide- und Nist-

platze in der Nahe von Ortschaftcn mussten beide
\'^6gel in nahe Beriihrung briiigen; die gleiche

Nahrung und selbst die gleiche Art und W'eise

des Futtersuchens den F'utterneid der dreisten und
kraftigen Amsel erwecken, das fortwahrendeHerum-
kriechen der Amsel unter Hecken und (iestrauchen

machte ihnen die F^ntdeckung der diclu iiber oder
auf dem l-!oden angelegten Nachtigallennester nur

allzu leicht, und es ist deslialb ebenso leicht er-

klarlicli, dass der bessere Sanger dem protegirten

Eingdrinlinge im Kampfe urn's Dasein unterliegen

musste und dass die Nachtigallen, wie mein armes
F'inkenparchen, auf Nimmerwiedersehen verschwan-
den.

Es lag nahe, die Nestriiuberei der „Stadt-

oder Gartenamsel" — wie ich die in den Stiidten

zu entschiedenen Standvogeln gewordenen In-

dividuen zum Unterschiede von ihren waldbewoh-
nenden Artgenossen der Kiirze halber genannt

habe — mit der winterHchen Fleischfiitterung der-

selben in Zusammenhang zu bringen. Ich warnte

deshalb in der ,,Coburg. Zeitg.'- vor derselben

unter Darlegung der mich dazu bestimmenden
Griinde.

Inzwischen hatte ich auch weitere Mittheilun-

gen iiber Beobachtung von Xestpliindereien seitens

des bisher fiir ganz harmlos gehaltenen Vogels
erhalten und selbst noch einen zweiten F'all zu be-

obachten Gelegenheit, dessen Opfer die Jungen
eines dicht neben meinem Garten nistenden „S pot-

ters" (Gartenlaubvogel. 6'. hypo/ais) waren. Ich

konnte mich leider der L'eberzeugung nicht kinger

verschliessen, dass die soviel Ungeziefer, nament-

lich die schadliche und schwer zu vertilgende nackte

Schnecke — Limax agresti's — noch vor Sonnen-

aufgang verzehrende Amsel die kleinen Singvogel,

theils durch Zerstorung ihrer Bruten und Nester,

theils durch bissig<-, futterneidische A'erfolgung der

ausgertogenen Jungen und Alten in erschrecken-

der Weise dezimiren und von den altgewohnten

Stand- und Nistpliitzen vertreibe. (Schluss folgt.)

Rundschau

Die Vogel von Mittcl-Europa und ihre Eier.

von Furchtegott Graessner.

Eine Naturgeschichte fast sammtUcher Vijgel Euro-

pas mit hesonderer Beriicksichtigung ihrer Fortjjflanzung.

Dritte vermehrte und ganzlieh umgearbeitete Auflage des

fruher erschienenen Werkes : Die Eier der \'ugel Deutsch-

lands von Naumann und Buhle. Mit 441 .\hbildungen.

(Dresden, Wilhelm Baensch). — i. Lieferung.

Mit Recht klagen die Oologen und Eiersammler dar-

iiber, dass die ornithologische Literatur fiir den speciellen

Theil der Vogelkunde, die Eierkunde, die namentlich in neue-

rer Zeit eine grossere Bedeutung erlangt hat und als wichti-

ges Hulfsmittel fiir die Systematik anerkannt ist, noch so.

empfmdliche Liicken aufweist. Es fchlt 7,war nicht an vor-

ziiglichen Werken , welche uns eingehende Reschreibungen

und prilchtige naturgetreue Abbildungen der Eier nament-

lichl europaischer Vogel bieten, von welchcn wir an erster

Stele das grosse Baedecker'sche Eierwerk zu nennen

haben, das besonders hinsichtlich der Abbildungen noch

lange einen ersten Platz behaupten wird. Abgesehen aber

von der Kostspieligkeit, welche ein solches grosseres Werk
vielen Liebhabern verschliesst, haftet diesem wie anderen,

kleineren, leichter zugiinglichen und mehr oder minder

brauchbarcn oologischen Biichern — wir konnen nicht

sagen ein Fehler — aber ein in dem Plane, in der Anlage

diese r Werke begrundeter Mangel an, der zwar durcli

die specielle Tendenz dieser Biicher vollstiindig gerecht-

fertigt, aber von dem pruktischen Sammler hochst storend

em|)tunden wird.

Wiihrend die allgemein ornithologischen Werke das
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