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Übe rs icht
fu r d a s J a h r 1 8 9 8 .

I . Allgem e in es, Gesch ichte , Wissen schaftl iche Samm lungen ,
Gese l lschaften , Samm e ln , R eisen .

Al l g em e i n e s , G e s ch i ch t e , Z e i t s ch r i ft e n : Colley March 1 51 , Coues
(Swainson) 67, Grieve 32 , Hammerschmidt (Aristoteles) 86, 1 48,
Köhler 49, Prazä.k 9 , Sachse 1 05 , Sclater 28 .W i s s e n s ch a f t l i ch e S amm l un g e n ,

G e s e l l s ch aft e n : Amer. Orn .Union 68, Berlin . Mus . 88, 1 03, Forbes u. Robinson 86, 147,
Jahresvers . D . 0. G . 1 88 , Kongress in Cambridge 3 1 , 1 1 9, Kat.

Mus . Hannover 1 6 7, Naturforscher Vers . 87, 1 52, Om . Verein inWien 3 1 , Ung. Om . Centrale 68, Zool . Gart . in South Perth 32 .S am m e l n , Z u b e r e i t e n : Alléon 202, Shufeldt 1 46 .R e i s e n : Arktische Exp . (Lerner) 32 , 1 92 , Boyd Alexander 1 68, Cherrie
68, Gibbons 1 68, Hateher 32, Stierling 88, Swerdrup 1 36, Thilenius
88, Zenker 1 5 .

II. Anatom ie , Entw icklung, Palaeontologiw

A n a t om i e : Beddard 200, Janson 86, Lucas 1 5 1 , Malischeif 84, R ex 1 5 .

Pa l ae o n t o l o g ie : Shufeldt 8 .

III. Fed ern
,
Schnabel und Ful

‘

sformen , Flug, Mauser .

K r a l l e : Boas 1 49 .F lu gh ö h e : Anderson 1 3 1 .

M au s e r , Ve rfä r b u n g : Blaauw 144, Heinroth 1 1 7 , Meerwarth 1 3 1 ,
Thompson 5 1 .

Mim ikr i e : Herman 10.

IV. Spie larten , Bastard e , JIahn fed rigkeit.

S p i e l a r t e n : Arrigoni 1 02, Haase 3 7, Köhler 1 1 1 , Miller 14 .B a s t a rd e : Arrigoni 66 , Clarke 49, Collett 64, 201 , Haase 37, Schit
kow 49, Vilaro 201 .

V. Wissenschaftl iche Benennung, Systematik.

Sy s t em a t i k , B e n e nn un g : Allen 30, Anthony 67, Beddard 200, Cones
80, Hartert 147, Kleinschmidt 29, 83, v. Rothschild 145, 146 .



D inom ithz
'

dae : N e u : Anomalornis 1 5 1 . Bem . über die Gruppe
(Hutton) 1 5 1 .

Struthiom
'

dae : N e u : Oreostruthus 1 34 , Struthio massaicus 1 48 .B e rn . ü b e r : Struthio (s . Schreiner) 1 53, 1 69, Struthiolithus cher
sonensis 1 9 1 .

Alcidae : Bern . über : Alca impennis 32, 144 .Colymbidae : Bern . über : Urinator 30.

Procellarz
'

z
'

dae : Neu : Anous stolidus ridgwayi 67, Oceanodroma kae

dingi 6 7, Puffinus eyermanni (foss .) 8 . Bern. über : Procellariidae
(Goues) 30, Putfinus obscurus 101, P. tenuirostris 1 50, Thalassidroma

castro 201 .

Laridae : Bern . über : Gavia 30, Onych0prion 30, Sterna caspia 72 .

Pha lacrocom cz
'

dae : Neu : Phalacrocorax harrisi 1 1 8.

Sulidae : Neu : Phaeton americanus 29 , Sula websteri 1 1 8 .

Anatz
'

dae: Bern . über : Anser neglectus 1 1 7, Anseranas melanoleucus

144, Somateria desseri 30
Cham drwdae : Neu : 0edicnemus büttikoferi 182.

Scolopacz
'

da e : Bern. über : Ibidorhynchus struthersn 1 1 , Limosa 1 1 ,
Totanus stagnatilis 97.

Gruidae : Bern. über : Gruidae (Blaauw) 8, Psophia crepitans 135 ,Ps . viridis u . obscura 1 34 .

R allz
'

dae : Neu : Ortygometra auricularis 103, Pennula wilsoni 1 34.Bern. über : Notornis mante lli 1 92 , Ortygometra pusilla 103, Rallus
sandwichensis 1 34 .

fi nd en: : Neu : Lampribis rara 30. Bern . über : Upupa eremita 29
,

abgeb. 30.

Ciconiz
'

dac : Neu : Tantalus milne-edwardsi (foss .) 8 .

Ard ez
'

dae : Bern . über : Ardetta minuta, payesi u. podiceps 148 .

Columbidae : Neu : Carpophaga obiensis 100, C . vandepolli 7, Columbaguinea uhehensis 82, C . sjostedti 148, Haplopelia larvata kilimensis
1 48, Oenopopelia 1 49 , Ptrlinopus granulifrons 100, Pt. chrysorrhous
pelingensis 1 35 , Pt . everetti 1 00, Pt. mangoliensis 100, Reinwardtoenas
reinwardti obiensis 100, Turturoena harterti (abgeb.) 148, Vinago
salvadorii 1 2 .

R asores : Elliot 1 3.

M egap od iz
'

dae : Neu : Talegallus purpureicollis 147.

Op isthocomz
'

dae : Bern . uber : Opisthocomus cristatus 101 .

Phasz
'

am
'

dae : Neu : Agriocharis 7, Francolinus bottegi 66 , Guttera sclateri

1 1 5
, Numida marungensis maxima u . intermedia 2 1 , N . uhehensis

88, Pternistes nudicollis melanogaster 148, Synoicus raalteni pal

lidior 65 . Bern . uber : Coturnix coturnix 9 , Guttera 1 , Meleagris
gallopavo 1 4, Numida 1 7, Pternistes nudicollis, humboldti, leuco
paraeus u. melanogaster abgeb. 1 48 .

F a lcom
'

da e : Neu : Accipiter minullus tropicalis 148 , Astur butleri 48,
Haliaetus leucocephalus alascanus 1 34 . Bern . über : Buteo zim

mermannae 103, Falco feldeggi 10, F. naumanni 142, Falconidae
(Biedermann) 73, Polyborus tharus 1 66 .



Strigz
'

dae : Neu : Ketupa minor 7, Pisorhina alfredi 29, P. sulaensis 1 34,Syrnium occidentale caurinum 67, S . sansibaricum u. suahelicum 200,Strix flammea sumbaensis 65 . Bern . üb Asio nisuella 200,Otus abissinicus 48, Pisorhina alfredi u . sylvicola abgeb. 1 1 9, S00ps
magicus u. Verw. 1 99, Sc . trichopsis abgeb. 149, Strigidae (Bieder
mann) 73, Strix pratincola 3 1 , Syrnium fulvescens abgeb. 149, S .

uralense 10.

Psittacidae : Neu : Cacatua parvula occidentalis 1 19, Charmosyna atrata

1 1 8, Cyclopsittacus macilwraithi 28 , Eos kühni 1 33, Platyrhynchus

griseiceps 2 8, Poicephalus angelensis u . suahelicus 14 7, Prioniturus

platurus talautensis 1 1 9, Psitteuteles neglectus 4, Trichoglossus
haematodus fortis 1 1 9 . Bern . über : Neopsittacus pullicauda 1 49 ,
Poicephalus pachyrhynchus 1 47, Psittacidae (Forbes u . Robinson)
86, 147 .

M usop hagz
'

dae : Neu : Turacus hybridus 1 47, T. sharpei 1 82 . Bern.

über : Turacus zenkeri 65 .

Cu cu lz
'

dae: Neu : Centropus fascrrpygialis 23 . Bern . uber : Carpococcyxradiatus u. viridis 200.

1ndz
'

catoridae : Neu : Melignomon zenkeri 22 .

Cap itom
'

dae : Neu : Capito hypoleucus 28, Melanobucco torquatus con

gicus 200, Stactolaema sowerbyi 100.

P icz
'

dae : Neu : Chrysophlegma niasense 7, Ch. ficketti 101 , Dryobates

monticola 67 , Tiga borneonensis 1 2 . Bern. über : Campephilus
imperialis (abgeb.) 201 , Mescpicus poliocephalus 12 .

Alcedim
'

dae : Neu : Halcyon anachoreta 47, H. pachyrhynchus 48, Belar
gopsis melanorhyncha eutreptorhyncha 134 .

Üw p idae : Bern. über : Upupa senegalensis 5 1 .

M acr0p terygidae : Bern. über : Panyptila cayennensis 67 .

Trochi lidae : Neu : Amazilia cerviniventris chalconota 6 7, Chalcostigma
purpureocauda 48 , Eriocnemis berlepschi 65, E. mosquera bogotensis
65 , Heliangelus dubius 65, Phaethornis baroni u. mexicanus 8 .

Bem. iiber : Trochilidae (Hartert) 8, 65 , Chrysolampis chlorolaemus 14 7 .

Eurylaemida e: Neu : Serilophus rothschildi 1 1 8 .

Tym nnidae : Neu : Capsiempis caudata 28, Contopus pertinax pallidiventris 30, Elainea albiventris 3 1 , Empidonax insulicola 29, Hapa
locercus striaticeps 28, Todirostrum pictum 28 . Bern. über : Pipra
opalizans abgeb. 1 47.

D endrocolap tidae : Neu : Automolus nigricauda 49, Sittasomus phelpsi 3 1 .

F ormz
'

cariz
'

dae : Neu : Cercomacra rosenbergi 48, Pyriglena berlepschi 48,
Thamnophilus bricenoi 1 49, Th. cachabiensis 48 . Bern. über
Hylactes megapodius 28 .

P ittz
'

da e : Neu : Pitta dohertyi 100.

Hirund z
'

m
'

dae : Neu : Lecythoplastes preussi 1 1 5 . Bern. über : Hi
rundo americana 144, Progne subis 68 .

M uw e
'

cap idae : Neu : Cryptolopha butleri 1 1 8, C . intermedia 101 , C .

sinensis 100, Culicicapa ceylonensis sejuncta 29, Gerygone everetti

6 5, G . kisserensis, pallida u. wetterensis 1 99, Hypothymis puella

blasrr 135, Myiagra rufigula colonus 65, Newtonia olivacea 7, Rhi



nomyias colonus 1 35, Rhipidura saipanensis 1 1 9, Terpsiphone per

spicillata suahelica u . plumbeiceps 200. Bern . über : Bathmisyrma
rufum abgeb. 1 48 , Muscicapula westermanni 1 50, Pseudogerygonevirescens 199 , Steparola concreta 1 3 .

Camp 0phagc
'

dae : Neu : Artamides kannegieteri 7 .

Lan iidae : Neu : Collyriocincla cerviniventris 1 3, Pachycephala gamblei

28, P. salvadorii 28 . Bern . über : Arses lauterbachi abgeb. 1 48,Pachycephala nudigula abgeb. 2 9 , Vireo philadelphicus 1 4 .

Corvidac : Neu : Garrulus oenops 28, Nucifraga kamchatkensis 101 .

P arad iseid ae : Neu : Epimachus astrapioides 28 . Bern. uber : Chla
mydodera lauterbachi abgeb. 1 48, Paradisea maria abgeb. 148, Pa

radiseidae (Sharpe) 1 34, (Rothschild) 14 5 , 1 46 .

Oriolidae Neu : Oriolus laetior 28, Sphecotheres hypolencus 1 99 .

S turm
'

dae : Neu : Sturnopastor floweri 28 .

Ictem
°

dae z Bern . über : Curaeus aterrimus 1 32 , Idiopsar brachyurus 147 .

Plocez
'

dae : Neu : Lagonosticta senegala rendalli 1 1 9, Oreostruthus 1 34.

Fringz
'

llidae : Neu : Aimophila ruficeps sororia 1 50, Ai . sartorii 1 50,
Amphispiza belli clementeae 1 50, A . bilineata deserticola 1 50, Ar
remonops richmondi 1 50, A . venezuelensis 1 50, Atlapetes pileatusdilutus 1 50, Brachyspiza 1 50, Coccothraustes vespertinus mexicanus
30, Cyanocompsa concreta cyanescens 1 50, Incaspiza 1 50, Melano
spiza 1 50, Myospiza 1 50, Pipilo clementae 1 4, Plagiospiza 1 50,
Rhodopechis aliena 28 , Rhynchospiza 1 50, Serinopsis 1 50, Serinus
punctigula 23, S . whytrr (abgeb .) 1 3, Spinus tristis salicamans 5 1 .Bern . über : Carpodacus 103 , Loxia curvirostra u. pityopsittacus

1 37, Passer petronius 99, Spinus pinus macroptera 30, Spizellapusilla arenacea (abgeb.) 30.

Tanagm
'

d ae : Neu : Hemithraupis 1 50, Heterospingus 1 50, Lysurus 1 50,
Mitrospingus 1 50, Pselli0phorus 1 50, Rhodothraupis 1 50, Stelgidostomus 1 50.

Alaudr
'

dae : Neu : Mirafra marginata 1 1 8, Otocorys atlas 101 , Spizocorys razac 1 1 8 . Bern . über : Otocoris alpestris pratincola 3 1 .

Pycnonotz
'

da e : Neu : Andropadus masukuensis 1 3, Chloropsis zosterops
parvirostris 93 .

M d iphagz
'

dae : Neu : Ptilotis praecipua 1 49, Stigmatops notabilis 1 99 .Bern. uber : Ptilotis lacrimans 149 .

Zosterop idae : Neu : Zosterops unica 29, Z . lettiensis 1 99 . Bern . uberZosterops crassirostris abgeb. 29 , Z . superciliaris abgeb . 29 .

Nectarz
'

m
'

idae : Neu : Aethopyga siparaja niasensis 92
,
Cinnyris bradshawi 147 .

D icaez
'

dae : Neu : Dicaeum neglectum 65 .

D acn id idae : Neu : Certhidea becki u. drownei 1 18 .

Paridae Neu : Auriparus fiaviceps lamprocephalus 5 1 , Parus montanus
subsp. nov. 34, Polioptila schistaceigula 49, Regulus calendula grin
nelli 67 . Bern. über : Daphoenositta miranda abgeb. 1 50, Parus
biarmicus 64, P. borealis 86, P . montanus u. Verwandte 33.



Tim clezdae : Neu : Apalis viridiceps 1 1 8, Bessonornis modesta (abgeb.)
1 3, Cisticola nigriloris (abgeb.) 1 3 , Euprinodes florisuga 147, Gar

rulax schmackeri (abgeb.) 2 9, Ifrita (n. g.) coronata 1 1 8, Neso
mimus affinis 1 1 8, N . bulli 1 18 , Phyllergates cucullatus philippinus

29 , Ph. everetti 29 , Ps0phodes crepitans lateralis 1 46, R ectirostrum
zenkeri 23, Trochalopteron hennickei 85 , Turdinus stierlingi 82 .

Sylviz
'

dae: Neu : Acanthopneuste floris 1 1 9, Cettia everetti 1 1 9 , C . si
nensis 101 , Cyanecula suecica pallidogularis 83, Polioptila u. Regulus
(s. unter Paridae), Turdus cinerascens 82 . Bem. über : Phyllos
copus viridanus 1 6 7 , Turdidae (Seebohm) 1 47, Turdus tristis,
leucauchen u. daguao 48 .

VI. Ticrgebiete .

I. E u r o p ä i s c h - S i b i r i s ch e s (P a l a e arktis ch e s , ! s t l i chg em ä s s ig t e s) G e b i e t.
Eu r o p a : Fritsch 1 99 .D e u t s c h lan d : Berge 6, H. v. Berlepsch 99 , Biedermann 73, 1 59 , 1 67,v: Biedermann 1 2 1

,
R. Blasius 8 7, Borggreve 85, Clodius 85 ,Fischer 8 7, Flech 64 , Flöricke 1 1 , Haase 37, C . Hartlaub 100,Hilgert 64 , v. Homeyer 3 , Junghans 103, Kleinschmidt 86, 87, Kolli

bay 102 , Leege 5 , Ludwig 25 , Nauwerck 1 30, Parrot 102, 103,
Brecht 202, R ey 100, Schirmer 4, 63, 141 , Schumacher 24, 25,
Wiepken und Greve 86, Wüstnei 72, 94, 103, v . Besserer 202,Notiz 5, 8 .

! s te r r e i ch-Un g arn : Czynk 10, Dombrowsky 1 67, Eder 201 , Ertl 10,Feuereisen 1 1 , v. Gaal 1 0, Grunack 85, 9 7, Haase 37, Knezourek
201 , v. Lovassy 102, Prazak 9 , R zehak 9, 85 , Schalow 18 1 .

E n g l a n d : Adair 49 , Barrington 50, Butler 1 2, Clarke 5 1 , Dobbie 1 5 1 ,Macpherson 1 1 7, 1 5 1 , Mac Rury 1 5 1 , Mathew 66, Ussher 144,Saunders 14, 48, 101 .B e l g i e n : Dubois 1 4, Vincent 202 .F ran k r e i ch : Bouillet u. Lecoq 8 7, Herman 9, Olivier 201 , Richard und

Neuville 86 .

I t a l i e n : Arrigoni 66, 102, 1 1 7, Cabras 87, Grunack 1 3 1
,
Pavesi 66 .S c hw ed e n , N o rw e g e n : Chapman 1 2 , Engholm 8, Playne u. Wollas

ton 5 1 .

F är o e r I n s e l n : Andersen 1 83 .

E u r o p . R u s s l an d : Derjugin 202, v. Loewis 1 96, M enzbier 1 67, Somow
1 45 , Wildhagen 86 , Wilkonsky 83, Zarudny 83 .S i b i r i e n : Johansen 10, Wildhagen 86 .

M i t t e l -A s i en : Schitkow 1 1 7, Stolzmann 1 34 .

M a l ta : Sclater 101 .

N o rda f r i k a : Whitaker 28, 101 , 1 1 7 .

M ad e i r a : Grant 201 , Schmitz 84 .

C ap v e rd e n : Bocage 1 49 , Boyd Alexander 1 1 8 .



2 . A fr i k an i s c h e s (Ae th i op i s ch e s) G e b i e t.
Bocage 7 , Hartert 1 1 9, Hawker 1 1 8, Jackson 1 47, Matschie 200, Neumann

1 7, 148 , Reichenow 1 , 22, 82, 88, 1 1 5, 1 47, 148, 1 82, 200.

Salvadori 5 1 , 66, Schreiner 1 53, 1 69 , Sharpe 1 3, 28, 48, 1 00,Shelley 1 3, Tristram 1 50, Woodward 1 50.

3 . M ada g a s s i s ch e s G e b i e t.
Buttikofer 7 .

4 . I nd i s ch e s (O r i e n ta l i s ch e s) G e b i e t.
In d i en , Sü d C h i n a , C e y l o n : Baker 1 4, Blanford 149 , Davidson 1 1 7,Flower 201 , Grant 100, Gurney 48, Hartert 1 18, Hartlaub 29, Jesse

1 1 , Inglis 1 5, Oates 201 , Prazé.k 85, Rickett u. de la Touche 1 1
,

201 , Sharpe 28, Styan 101 .

Sun d a I n s e l n : Büttikofer 7, Finsch 200, Hartert 65, 89 .

Ph i l i p p i n e n : Clarke 146, Grant und Whitehead 1 50
,
Worcester u.Bourns 102.

5 . Au s t ra l i s c h e s G e b i e t.
M o lu k k e n , N e u Gu in e a : Finsch 1 99 , Hartert 29, 6 5, 100, 1 1 8, 1 19 ,

1 34 , 1 49 , Reichenow 47, 1 48, v. Rothschild 28 , 100 1 1 8 .

A u s t r a l i e n : Montgomery 1 50, North 1 3 , 146, 1 47, 1 5 1 , Reichenow
4, Souéf 1 46 .

P o l y n e s i e n : Gadow 146 , Hartert 1 1 9, North 7, Sharpe 28 , Thilenius 1 79 .

6 . N e u s e e l änd i s ch e s G e b i e t.
Bul ler 1 3, Hutton 1 5 1 .

7 . N o r dam e r i kan i s ch e s (N e ark ti s ch e s , W e s t l i ch -Gemä fs ig te s)G e b i e t.
Anthony 6 7, Chapman 30, Dwight 14, Ell iot 13, Grant 29, Grinnell 14,

5 1 , Knight 3 1 , Mackay 1 4 , 3 1 , Mcilhenny 1 4, Merriam 6 7, Merrill
30, 68, Nelson 201 , Norton 30, Oberholser 29 , 50, 6 7, Palmer 14,Reed 3 1 , 6 7, Richmond 30, Widmann 30, 68, Wilde 14 .

8 . S ü dam e r i k a n i s ch e s , (N e o t r op i s ch e s) G e b i e t.
Chapman 7, 30, 1 45 , Cones 1 4, Goeldi 200, Hartert 48, 149 , lhering

1 49 , Johow 1 32, Lane 8, Lloyd 1 35, Matschie 1 49, Phelps 30,Philippi 1 44, Rendall 5 1 , Ridgway 1 49 , v. Rothschild 1 1 8, Salvin
28, Salvin u. Godman 149 .

9 . N o r dp o l a r G e b i e t.
Barrett 101 , Clarke 100, Helms 6, Palmer 67, Sclater 101 , Townsend

1 34, Trevor-Battye 1 1 , Vanhöffen 1 1 6 .



10. S ü d p o lar G e b ie t.Schalow 1 2 .

VII. Verbre itung, Wand erung,

Braun 1 93, v. Gaal 10, Haase 3 7, Hegyfoky 9 , 84, Herman 85,

Jhering 149, Matschie 149, 200, Palacky 85, Schirmer 4.

VIII. Lebensweise , Eier.

L e b e n sw e i s e im a l l g em e i n e n : Altum 7, Berge 1 3 1 , v. Czynk 85,Dixon 1 4 , Finn 1 5 1 , Haase 53, Johow 1 32, Kearton 87, Lane 8,
R ey 100, Shufeldt 1 1 8, Schreiner 1 53 , 1 69 , Widmann 68, Notizen 5 ,
1 30, 144 .F o r t p f l a n z u n g , N i s t e n , B r u t e n : Clarke 65, Cordeaux 1 1 , Ertl 1 0,Henrici 9, 1 63 , Kolbe 1 66, North 7, 1 33, 1 47, Payne 64, Quintin
2 5 , Richmond 6 7, Whitlock 6 6, Wüstnei 69 .F r e m d e E i e r im N e s t : Calvert 25 .F ru ch t b a rk e i t : 2 7 .

N ah ru n g : Altum 86, R örig 49 .V e r b r e i tun g v o n P f l an z e n d u r ch V ö g e l : Altum 86, Johow 1 32 .S t imm e , G e s an g : Aplin 66, Witchell 67 .

I n s t i n k t : Eimer 25 .

E i e r : Blaauw 101 , Grant u. Whitehead 1 50, Nob le (Alca impennis)
1 01 , North 1 5 1 , Sclater 28, Souef 146, Widmann 30, Zenker 65,
Struthiolithus 1 9 1 .

IX. Personalien , Lebensbild er, Tod esanzeigen .

d
’

Anchieta 5 1 , 66 , Aplin 1 1 7, Bart 1 1 7, Baur 1 67, Bendire 6 7, Campbell-Orde 1 1 7, Eimer 1 35 , Everett 1 9 1 , Finsch 3 1 , Gatke 86,
Kaspar 1 46, Knözourek 1 5 , Philippi 68, v. Biesenthal 5 1 , Salvin
1 35 , Wharton 1 2, v. Zeppelin 1 5 .

X. Jagd , Schutz , Einbürgerung, Pflege , Krankheiten .

J a gd , S chu t z, E i n b ü rg e r un g , P f l e g e : Blaauw 1 5 1 , Braune 85,Haase 62
,
v. Homeyer 1 1 , Kloss 85 , Macpherson 2 9, Marchand

u. Watk ins 1 33, Neubert 87, Nowotny 67, Phipson 102, Russ 1 98
1 99 , Walter 101 , Wildhagen 86 .

N u t z e n u n d S c h a d e n : Bär und Uttendörfer 8.

K r an k h e i t e n , S chm a r o t z e r : Fuhrmann 86, Mac Callum 87.

XI. An zeigen .

Cerva 88, Fri edländer 104, 1 36, 1 92 , Golz 1 52, Linnaea 88, Nehrkorn
68

, Raine 52, Bamberg 52 , v. R iesenthal 1 20, Schlüter 1 6, 1 52, 1 68,Schmitz 202 .
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Über Haubenperlhuhner Gu ttera ).

Von Reichenow.

Bis auf d ie n eueste Ze i t hat man angenommen, dass Guttera
cristata eine w estafrikan i sche Art

,
in ih rer Verbreitung auf Ober

guinea beschränkt sei und in O stafrika durch G . p ueheram
'

,
die

du rch Fehlen des e infarbig schwarzen Halsringes sich unterscheidet,
in Niedergu inea (Kamerun bis Loango) du rch G . p lumifera, welche
ebenfall s du rch Feh len des schwarzen Halsringes und au sserdem
durch ungekräuselte Haubenfedern abw eicht, im Südosten end lich
durch G . edouard i vertreten w erde

,
bei w elcher der schwarze

Halsring n icht tief schwarz
,
sondern bräun lich schwarz ist.

Störend in dieser Annahme der Verbrei tung der Hauben
perlhi

'

rhner w ar d ie En tdeckung des englischen Re isenden J. A.

Gran t, w elcher in Ugogo in Ostafrika ein Haubenperlhuhn fand ,
w elches in d er Färbung des Gefieders durchaus mit G . cristata

übere in stimmte
,
nur in der Färbung des nackten Kopfes, durch

rote Kopfse i ten und roten Hin terkopf abw ich, und w e lches Elliot
nach einer von Grant angefertigten Abbildung (ein Be legstück lag
n icht v or) Numida gran tz

' benannte. Dieses Perlhuhn wurde
dann später w ieder v on Emin in Nguru in Deu tsch Ostafrika
efunden . Hartlaub hat es (Abb. Nat. V er. Bremen XII. 1891

39) un ter dem Namen Num ida grantz
'

aufgeführt, w obei er

bemerkte, dass „N . gran tz
'

von cristata durch verschiedene Bildung
und Färbung der Nacktteile an Kopf und Hals abw iche, auch

d ie Art d er Fleckung eine andere sei.“ Hartlaub nahm somit an ,
dass in O stafrika zw e i e inander so ahnliche Formen neben ein

ander vorkämen
,
eine Annahme

,
d ie al lerdings Mi ss trauen erwecken

kann .

Ogilvie Gran t ist im Katalog des Briti schen Museum Bd.
XXII. dadurch leicht über die Schw ierigkei t hinweggekommen ,
dass er Numida grantz

'

E11. einfach als Synonym zu puchem ni



z ieht; i ndem er
“

e in en Irrtum se itens des : Re isenden Grant an;

n immt. Er sagt ; „
Es kann kaum e in em Zw eifel unterl iegen

,
dass

der v on Gran t gefundene Voge l G . pucheran i w ar. Das ist au s

der Färbung der n ackten Kopf und Hal stei le z u ersehen
,
w e lche

genau beschrieben sind . Wenn d ie Abbi ldung von N ym mfie
'

in

E l l io t’s Monograph ie d ie Fleckung der Brust auf d en Hal s fort
gesetzt ze igte

,
wü rde d ie Tafe l recht gut G . pu ehe?ami dar

ste l len
Neu erdings ist nun G . grantz

'

mehrfach au s Ostafrika m ir

zugegangen . Herr Obers t v on T r o t h a
,
dessen Forschungen

w ichtige z oogeographische Ergebn isse zu verdanken sind
,
hat es

in Ugogo gesammel t, Hr. Ltm. S o h n o r r e n p fe i l hat mehrere Stücke
von Lindi im Sü den des deu tschen Schu tzgebie ts geschickt. Al le
stimmen in der Gefiederfärbung m it der v on E l l iot für G . gramti

angegeben en Beschreibung und ebenso m it cristata uberein .

Num ida gran tz
'

Ell iot kann somit n ich t als Synonym zu G . pu

ekeran i gezogen w erden
,
sonde rn nur zu G . cr i stata

,
w enn man

diese beiden n icht als ständig un terschieden e Abarten an sehen
w i l l . In der Gefiederfarbung z e igen beide

,
w ie bem erkt

,
n ich t

di e geringste Verschieden he it
,
sondern nur in der Färbu ng der

nackten K0pf und Hal ste i le . Bei G . crista ta sind Kopf u nd Hals
blau

,
nur d ie Kehle ist rot

,
bei G . gran tz

' sin d au sser d er Keh le
noch Kopfseiten und Hin terkopf rot, nur Halsseiten und Nacken
blau . Jedoch w echse l t die Färbung v on G . gran ti nach . Alter
und Jahreszeit. Ein m ir vorliegender junger Voge l m it n och
teilw e i se befiedertem Hin terkop_f und K inn ze igt den ganzen Kopf

und Hal s schw ärz lich (im Leben al so w oh l b lau) mu r _
den un teren

Te i l des nackten Halses nahe der Befiederung rötl ich . Diese lbe
Färbung hat ein alter Vogel

, _

nur n och e inen rötlichen Fleck
un terhalb des Auges. Es ist mögl ich, dass d ie angegeben e ro te
Färbung d es Kopfes nur zur Fortpflan zungszeit erschein t, un d dassdiese Färbung eben fal l s bei G . cristata in der Bru tze i t vo rhan den
ist

,
in w e lchem Fal le beide Formen artlich zu vere in igen w ären .

Ferner steht es aber n och keinesfal ls fest
,
ob G. p uchewm i,

w e lche sich v on G . cristata und gran ti dadu rch un terscheidet
,dass die Befiederung des unteren Halses n icht wie bei diesen

e infarbig schwarz, son dern w ie das ubrige Korpergefieder m it blassb lauen Flecken bedeckt ist
,
als be son dere Art angesehen w erden

muss . Au s Kamerun habe ich zw e i Stucke v on G . p lum z
'

fera
erhalten . Bei d em e in en ist die Befiederung des un teren Halses
mit w e issen Perlfleeken bedeckt w ie d ie des Körpers, und zw ar
s in d diese Flecke bedeu ten d gro sser als diejen igen auf dem

Körpergefieder. Bei d em anderen i s t die Halsbefiederung e i n

fa r b i g s c h w a r z
,

ohn e bläulichw eisse Fl ecke . Be ide Stücke
un terscheiden sich al so von e in ander in derse lben Weise w ie G .

gran ti und p uchercm i. Wenn m an diese be iden Stücke nun als

Abw eichungen derse lben Art an sieht
,
so w ürde man an alog auch

G . puchem m
'

und granti (bez iehungsw e ise auch cr zstata) nur für



individu el le Abw eichungen ein und derse lben Species halten
m üssen . Die Lösung dieser Frage ble ibt fern eren Forschungenvorbehalten . Zur Ze it sind d ie Haubenperlhühn er in fo lgenderWe ise zu sondern :

I. M i t k r au s e n H au b e n fe d e r n :

Mit G . crista ta (Fall .) Sierra Leone bis Togo.

schw arzem G . e . gran tz
'

(Eli ) Deu tsch—Ost-Afrika.

Halsring . G . edouard z
'

(Hartl ) Mossambik
,
Sambesi

,
Natal .

Ohne schw arzen G . p uchem m
'

(Hartl ) Deu tsch und Engl isch
Halsring . Ostafrika

,
Sansibar.

II. M i t sc h l i c h t e n H au b e n fe d e rn :

Mit oder ohn e
schwarzen Hal sring.

G . p lumzfera (Cass.) Kamerun hrs Loango.

Die Gebirgsbachstelz e (M o ta c e
'

lla. su lp h u r e a) Brutvogel

in West Preussen .

Von Major Alexander von Homeyer.

Nach Herrn Dr. v on Quistorp auf Crenzow bei Anklam
brütete d ie Bergstelz e 1895 im Schlossgarten des Grafen von

Key serling zu Neu stadt
,
also zw i schen Dan zig un d Lauenburg.

Herr v on Quistorp sah , w ie d ie Alten kaum flugbare Junge fütterten ,
d ie auf den Ste in en der kün stlich ange legten Forell enbäche sassen .M i r ist diese Mittei lung von grossem Interesse gew esen, dassdie ser Gebirgsv ogel in der Provin z Westpreu ssen Brutvoge l ist,frei l ich ist d ie dortige Gegen d auch hüge l ig

,
da d er bal ti sche Lan d

höhen zug du rchgeh t
,
aber erst du rch d ie künstl ich ange legten

Wasserfälle konn te ein w irkliches Heim für unsere Gebirgsbach
ste l ze geschaffen w erden .

Ich denke unw illkurlieh an die Notiz des Herrn Lehrer F.

Schwaitz er im Jou rn . f. Orn ith . 1 864 p . 1 43, w ose lbst es heisst :
Zu den grössten Se l tenhe iten der hiesigen Gegend (Wittow o an

der Warthe
,
Provinz Posen ) gehört die Gebirgsbachstelze . Ich er

legte am 6 . Mai 1860 ein prachtvol les altes Männchen etc.

“ Da

ich 1863 64 m ich im Posen schen an d er russischen Grenze auf

h ie l t un d m it Herrn Schw e itze r ofter zusammen kam,
haben w ir

u ns d ie sen Fal l n icht gut erklären könn en , nunmehr aber glaube
ich

,
dass es ein Voge l w ar

,
d er auf der Wanderung n ach d er von

Herrn von Qu istorp bezeichn eten Bru tstätte sich befand .Herr Kollibay trat auf d er Jahresv ersammlung derD .0.G.w egen
dieserM i tteilung in d ie Discussion ein un d mein te

,
dass er die Gebirgsbachstelze in Schlesien auch brü ten ‘d auf eben em Terrain gefunden

habe . Ich glaube dies sehr gern ; auch ich fand sie brü tend auf

südlichen Geländ en des Taunu s am Mühlbach etc .

,
die durchau s

n icht bergig w aren
,

aber dennoch möchte ich behaupten , dass



der vorliegende Brutfall in West-Preussen doch e twas an deres ist
,

schon wegen der n ördlichen Lage und w e i l der Gesamtcharakter
des Bru tgebiets doch „kein bergige r“ ist. Me in es Wissens w ill
die Bergstelze doch immer Berge haben , w en igsten s in der Nachhar
schaft

,
sie führt deshalb auch d en Namen Gebirgsbachstelze.

“

Ornithologische Aufzeichnungen .

Von P. Schirmer.

In No. 1 1 der Orn itho l . Monatsberichte w urde ganz richtig
bemerkt

,
dass im verflossenen Frühjahre einze lne Wandervögel

ungew öhn l ich zeitig erschien en . Auch ich machte hier im Spessartdiese lbe Beobachtung und kann nach me inen langjährigen Auf
zeichnungen feststellen, dass unsere einheimischen Drosselarten,
sow ie die Laubsänger im Verhältn is gegen sonst , mindestens
8— 10 Tage früher ankamen . Auffällig war m ir nun im letz ten
Herbste der äusserst baldige Ab resp. Durchzug der Kraniche.

Dieselben kamen stets in der Ze i t vom 1 7 . bis 18. Oktober in
südwestlicher Richtung aus dem Thüringischen angestrichen

,
be

rührten d en sudöstlichen Tei l der Rhön , durchquerten den Spessart
und nahmen dann Richtung gegen d en Odenw ald . Da diese Vögel
nun mit e iner Genauigkeit ihre Flugstrasse einhie lten

,
so konn te

ich jedesmal Interessen ten der Voge lw e lt aufmerksam machen
,dass an diesen benannten Tagen bei halbwegs günstiger Witterung

Kran iche in der und der Himme lsrichtung beobachtet w erden
könn ten . In diesem Herbste fand nun der Du rchzug dieser in te
ressanten Vögel schon am 2. und 8. Oktober statt und zwar in

einer solchen Höhe
,
dass diese grossen Vöge l kaum mit den Augen

sichtbar w aren , und hätten sie sich n icht durch ihr Geschrei ver
raten , se w äre e ine Beobachtung kaum möglich gewesen .

Bemerken möch te ich noch
,
dass ein so lcher Zug von Kra

n ichen immer in e inze ln en Truppen von je 40— 60 Stück getrenn t
erschein t, und ich habe in manchem Jahre Züge von 6 - 800 Stück
beobachtet. Im Vo lksmunde wu rden diese Zuge von Vöge ln immer
als Schneeganse bezeichnet.

P s i tteu te le s n egle ctu s R chw . 11 . Sp .

Das Berliner Mu seum erhie l t kürz lich eine Sendung von

V ogelbälgen aus Nord Queen sland, darunter auch zw e i Stücke
e ine s P sitteu teles , w e lcher in d er Färbung gan z mit P . chloro

lepz
'

dotus übereinstimmt
,
in der Grösse aber so bedeu tend abw e ich t

,dass ich kein Bedenken habe
,
die Form artlich zu sondern : DieMasse d er Gesamtlänge des Flügel s und Schwan zes sind w esen t

l ich geringer und auch der Schnabel ist vie l z ierl icher. Die
Grössenunterschiede ergeben sich am besten aus einer Zusammen
stellung der Masse mit denen von P . chlorolep z

'

dotus .



P . chlorolepz
'

dotu3 : Lg . c . 250,m. 1354 40, Schw . 1 10— 120 mm .

P . neglectus : 210
,

120— 125
,

90— 95

Sohn . von der Wachshaut in grader Lin ie gemessen 18 mm.

Aufze ichnungen.

Am 6. November 1897 bei starkem Nebel wurden grosse Lerchen
züge auf Juist beobachtet. Im Bauchgefieder eines erlegten Stückes
fand ich eine kleine Gehäusschnecke (Vitrina pellucida) in Erbsengrösse,
die auf Juist häufig vorkommt, lebend festgeklebt. Es ist das ein be

merkenswerter Beitrag zum Kapitel über Verbreitung niederer Tiere
durch Vögel. Jedenfalls hat sich die Schnecke, während die Lerche auf

einem Acker nächtigte, diesen Versteck gewählt. Am 2. Nov. wurde in
einer Bohne auf Spiekeroog ein Seidenschwanz gefangen. O. L e e g e .

Herr 0. L e eg e auf Juist teilt ferner mit, dass Stem a cantiaca.
neuerdings in grösserer Zahl in den Vogelkolonieen auf Borkum und

Langerog sich angesiedelt hat, ebenso in einigen Paaren im Südwesten
von Juist.

Am 6 . November verg . Jahres ist ein Urinator glacz
'

alz
'

s imWandlitz See bei Bernau gefangen worden. Der Vogel befindet sich jetzt
im Berliner Museum.

Politische Zeitungen brachten folgende Nachricht : Von Adlern
angefallen wurden der Zieglermeister Herman Hagen und der Schlosser
lehrling Willy Muggenburg, beide aus Vietz an der Ostbahn, als s ie von

Verneuchen (Neumark) durch die Vietzer Forst wieder nach Hause gingen.

An einer lichten Waldstelle vernahmen sie plötzlich über sich ein Rauschen,
und in demse lben Augenblicke sahen sie sich schon von vier gewaltigen
Vögeln angegriffen, die mit ihren Schwingen auf sie einhieben und sie

mit ihren Krallen zu fassen suchten. Es entstand nun ein Kampf auf

Leben und Tod. Den mit schweren Stöcken bewaffneten Männern gelang
es die Vögel abzuwehren und sich ins Dickicht zu retten . Als sie nach
längerer Zeit den Kampfplatz betraten, zeigte es sich, dass einer diesergewaltigen Raubvögel tot auf dem Platze geblieben war. Er wurde alsSiegeszeichen mit nach Hause genommen . Es war ein grosser Stein
adler (Aqua'la fulva), dessen Spannweite drei Meter betrug. Wahr
scheinlich sind die Adler von Galizien aus durch Sturm nach hier ver

schlagen worden und haben vor Hunger die beiden Männer angefallen.

Wären Frauen oder gar Kinder angegriffen worden, so wären sie sicher
lich nicht mit dem Leben davongekommen.

Einer anderen Zeitungsnachricht zufolge soll im November 1 89 7
bei Wockerode zwischen Dessau und Wörlitz eine Aquila p enna ta ge

schossen und dem Herzoglichen Museum in Gross Kühnau übersandt sein.



[Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass wiederholentlich der
R auhfussbussard (Archibuteo lagop us) von Laien mit dem „gestiefelten“

Adler (A. p enna ta) verwechselt werden ist. Vielleicht ist einer unsererLeser in der Lage, über den vorliegenden Fall sicheren Bescheid zu geben].
Am 3 . Aug. 1 89 7 wurden bei Burgstädt unweit Chemnitz acht

nach Süden ziehende s chwa r z e S t ö r ch e (Ciconia m'

gz a) beobachtet .
Einer derselben schien sehr ermattet und setzte sich auf einen Baum zurRuhe nieder, während die übrigen weiterfiogerr. Er wurde herabgeschossen
und zu Hrn . Präparator Riedel in Zwickau gebracht . Es war ein junges
Exemplar . Leider war der Cadaver zu zeitig weggeworfen werden, so

dass ich den Mageninhalt nicht untersuchen konnte . Der schwarzeStorch ist fur das Königr. Sachsen bekanntlich nur seltener Durchzug
vogel. R o b e r t B e rg e .

Sehriftensehau.

Um eine moglichst schne lle Berichterstattung in den „Orn ithologischen
Monatsberichten“

zu erz ielen , w erden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten , über n eu ersch ein ende Werke dem Unterz eichneten früh zeitig Mitteilung zu mach en

,
insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit

schriften Sonderabzüge zu schicken . Bei selbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht, R e i ch e n ow .

O . H e lm s , Ornithologiske Jagttagelser fra Angmagsalik, OstGronland af J . Petersen . (Vidensk. Meddel . naturh . Foren . Kbhvn.

1 898 S . 1 69

O . Helms berichtet uber ostgronländische Vögel, die von HerrnJohan Petersen, Verwalter der Handelsstelle Angmagsalrk gesammelt undbeobachtet wurden . Neu für Grönland wurde Corvus corn ix gefunden .

Von seltenen Erscheinungen zeigten sich Stum m vu lgam
'

s
,
der vorher

nur einmal und M otacz
'

lla a lba , die vorher nur 2 mal beobachtet war.

Als neu für Ostgrönland ist Anser a lbifrons zu erwähnen, deren Vorkommen allerdings schon Finsch nach einigen bei der 2 . deutschen Nord
polarfahrt gesammelten Schwanzfedern erkannte . Areas bochas wurdebereits 1 89 1 , nun auch 1 896, von Petersen in Ostgronland gesehen .Dass Phalacrocom x carbo in Ostgrönland verkommt, wie bereits Graah
mitteilte, wird wahrscheinlich gemacht . Er soll dort bruten . In der

Nähe der Niederlassung findet sich auch der südlichste GrönländischeBrutplatz von Arctica. a lle. Ostgrönland scheint auch nach diesem Bericht
ärmer an Vogel-Arten und Individuen zu sein als Westgrönland . Zu

fällige Gäste kommen im Westen wesentlich von Amerika, im Osten von

N. Europa. Die weisse Bachstelze brütet noch in Island ; Star und

Krahe kommen nur se lten dorthin und ihre nachsten Brutplätze liegen
auf der Far-Oer. Doch scheinen die eingesandten Exemplare besonders
in der Grösse des Schnabels besser mit britischen oder norwegischenStaren und Krähen zu stimmen als mit den auf den Schafinseln
nistenden Individuen. Dr. Van h ö ff e n .



https://www.forgottenbooks.com/join


Vier Vogelarten wurden auf der Insel gesammelt, über die Brut
weise von M icm nous leucocap illus werden eingehendere Beobachtungen
mitgeteilt.

R. W. S hu fe l d t , Fossil Bones of Birds and Mammals from
Grotto Pietro Tamponi and Grive-St. Alban. (Proc. Ao. Phil. 1896S. 507 und

Fossilreste aus dem Miocen von Sardinien. Zwei neue Arten werden
auf Reste von Fussknochen begründet : Puffinus eyermanni und Tan

talus milne-edwardsi .

A. L an e , Field Notes on the Birds of Chili . With an Intro
duction and Remarks by P. L. Sclater. (Ibis III. 1 89 7 S .
1 77— 1 95, 297Fortsetzung und Schluss der Arbeit [vergl. O . M. 1 897 S.

Im ganzen werden 124 Arten besprochen. Namentlich enthält die Arbeit
zahlreiche neue und wichtige Beobachtungen über die Lebensweise der
chilenischen Vögel, auch über Thinocorus und Attagis.

E. Ha r t e r t , Various Notes on Humming-Birds . (Ibis III.

1897 S. 423

Kritische Bemerkungen uber zahlreiche Arten, insbesondere über
die Gattungen G laucis , Phaethom is , Cyanolesbia , Chrysolamp is,
1 ha lurania

,
E riocnemis D olcromyia , Iolaema , F lorisuga , Heli

angelus und Polytmus . Neu : Phaethom is mewicanus und Ph. öd

roni von W. Ecuador.
F. E . B l a auw , A Monograph of the Cranes. Illustrated by 22

Coloured Plates by H. Leutemann and J. G. Keulemans . Folio. Leiden
und London 1897 .

W . A. En gh o lm , Om Fägellifvet i sjon Takern. (Bibangtill K. Svenska Vet. Ah . Handl . Band 22 Afd . IV. No. 5

Übersicht der Vögel des Täkern Sees in Ost Götland mit Erläu
terungen des Vorkommens, Bemerkungen über Lebensweise und Massangaben.

R chw.

O . L e e g e Phänologisches von Juist während der Monate Januarb is März 1 897 (Monatsschr. D. Ver. z . Schutze d. Vogelwelt XXII. 1 897S. 252
W. B ä r 11. O . U t t e n d ö r f e r Thatsachen zur Bedeutung der

Krahe in der Natur. (Monatsschr. D. Ver. z. Schutze d. Vogelw.

XXII. Jahrg. 1 897 S. 285
Die Verf. sammelten vom Dezember bis April 2 10 Gewölle undbeschreiben deren Inhalt. 101 enthielten Haferspelzen und Steine, 42

Stück ausser vorstehenden Bestandteilen noch Erde, 25 nur Erde und



Steine. Die übrigen enthielten verschiedene Pflanzensamen, Abfälle und

Tierreste .

J. P. P raz ak , Ueber die Vergangenheit und Gegenwart der Or
nithologie in Böhmen . (Monatsschr. D . Ver. 2 . Schutze d. Vogelw.

XXII . Jahrg . 1 89 7 S. 202— 2 10, 226— 233, 268— 2 74 11 . 289

Eine Geschichte der Ornithologie Böhmens, mit Bohuslaw Balbin
( 1 679) beginnend, bis auf die Gegenwart.

E. R z e h a k , Frühjahrsbeobachtungen über den Zug der Vögel in
der Umgebung von Lundenburg in Mähren im Jahre 1 897 (Monatsschr.
(1. Ver. z. Schutze d. Vogelw. XXII. 1 897 S. 305

H e n r i c i , Ueber das Brutge schäft unserer heimischen Vogel
welt. (Zeitschr. f. Ornith. und praet. Geflügelzucht, Stettin, XXI.
1 897 S . 120

Enthält zahlreiche Beobachtungen über die Fortpflanzungsgeschichte
des Kuckucks .

Jak o b H e gyf oky Die Schwankung der Angaben über die
Ankunft der Zugvöge l. (Aquila IV. 1 89 7 S . 1

Verf. hat ein grosses Material aus langen Reihen von Beobachtungsjahren bearbeiten können . Er weist darauf hin, dass die Grösse derSchwankung in der Ankunft desto grösser ist, je früher und desto kleiner,
je später im Frühjahre eine Vogelart ankommt. Zwischen der Schwankung
der Temperatur und der Schwankung der aviphänologischen Angabenzeigt sich eine vollständige Parallele . In den Monaten, in welchen die

Temperatur der Luft zwischen weiteren Grenzen schwankt, weisen auch
die Angaben über die Ankunft der Vöge l im Frühling eine grössereSchwankung auf, als in jenen, in welchen die Schwankung der Tem

peratur eine geringere ist.
V. v. T s chus i zu S chm i d ho ffe n , Bemerkungen über dieWachtel (Cotum ix coturnix) und ihre Formen. (Aquila IV. 1897S . 26

Ve rf. giebt Mitteilungen aus der Litteratur uber die Wachtel und
deren locale Formen. Er unterscheidet Cotum ix cotum ix auct., C.

cotum ia: 7
'

ap on ica (Temm. et Schleg) und C. coturnix africrm a (Temm.

et Schleg ) . C. ba ldami Br. zieht er zu der erstgenannten Art und
tritt der Ansicht von v. Madarasz entgegen, welcher C. baldami mit der

afrikanischen Wachtel vereint. Nach des Verf. Ansicht ist diese nichts
als die rostfarbige Phase unserer gewöhnlichen Wachtel [cf. O. M. 1 897 S .65] .

0. H e rm a n , La France et la migration des oiseaux. (AquilaIV. 1 897 S . 39
Mitteilungen aus den verschiedensten Depart ements Frankreichs

über Ankunft und Abzug von Hirundo rustica und Scol0paa: rusti
cula in den Jahren 1 885 und 1 886 .



G . v. G a a l DerVogelzug in Ungarn wahrend des Fruhjahrs 1 896 .

(III. Jahresbericht der Ung. Orn . Centrale) . (Aquila IV. 1 897 S
_
.

49

Ein dritter, umfangreicher Bericht mit zahlreichen Einzelnangaben

uber 1 6 7 sp . Am Ende der tabellarischen Einzeldarstellung eine allge
meine Ubersicht über den Zug des Jahres 1 896 sowie e ine Verglei
chung mit dem der fruheren Jahre.

T i tu s C s ö rg ey , F a lco sacer, Brisson 1 760 der Wurg
falke . Aus dem handschriftlichen Nachlasse J . Salomon Petenyi ’s .

(Aquila IV. 1 89 7 S . 105 1 39 , Taf. I . [F a lco feldcggi Schleg.

1 84 1 9Nach den Aufzeichnungen Petenyi’s, welche eingehende Beschreibungen
der verschiedenen Kleider, Mitteilungen uber die Unterschiede zwischen
5 und 9 , über das Vorkommen, Brutges chäft und die Lebenserscheinungen
enthalten, giebt der Herausgeber Untersuchungen über F a lco saccr Briss .
und F . feld cggi Schleg . und uber die Beziehungen derselben zu ein

ander. Resultat : Die erstere Art und die zwe ite sind artlich nicht zu

trennen, dieselben sind Subspecies einer Stammform ; Petenyi hat unter
dem Namen F . lanarius die intermediären , zwischen F . sacez und

feldcggi gelegenen Formen beschrieben .

0. H e rm an , Über den Mimikrismus . (Aquila IV. 1 897 S .

1 46Unter der Überschrift „Vogel und We lle“ weist der Verf. darauf
hin, dass das Verschwinden der Vogel aus dem Gesichtsfelde selbst bei
wenig bewegter See auf einem Bewegungs Farben und Spwgelungs

Mimikrismus beruhe .

E. Czynk, Die Uraleule (Sym izmz ura lense Ball.) (Aquila IV.

1 89 7 S . 1 50

Über Vorkommen, Verbreitung und Lebensweise in den sieben
burgischen Karpathen . Auch einige Mitteilungen uber das Gefangenleben

der Habichtseule werden gegeben .

G . E r t l , Nidologia und Oologia. (Aquila IV. 1 897 . S . 1 55
—1 58)Beobachtungen aus dern Liptauer Comitat uber das Brutgeschäft

von Totanus lzypoleu cas , Scolop ax ru sticula
,
Tetrao uroga llus ,Cin clus cin clus melan ogaster und Turdus torqua tus .

H . J o h a n s e n Ornithologische Beobachtungen in Tomsk während
des Jahres 1 89 6 . (Ornith . Jahrb. VIII 1 89 7 . p . 1 59

Mitteilungen über 92 sp . im Anschluss an die B eobachtungen aus

dem Jahre 1895 . Viele biologische Mitteilungen und Ergänzungen zu

den Angaben Homeyers, Tancrés und Menzbiers .



B r u n o F e u e r e i s e n , Beitrag zur Avifauna der UmgebungBrunns (Aquila VIII . 1 89 7 S . 1 84

143 sp . werden aufgezählt , darunter Tichodroma maz aria.

W. J e s s e , Birds ’-nesting in and around Lucknow. Additional
notes taken in the season of 1 896 (Ib is III . 1 897 S . 554

N otizen uber 22 sp . Bei den meisten derselben Angabe desHindu-Namens.
W. C o r d e aax , Notes on Ibidorhyn chus stra thczszr. (Ibis

III. 1 89 7 S . 563

Verf. hat diesen Voge l wiederholt im Gebiet des Bhutkol Passes
(Kaschmir) beobachtet. Derselbe lebt am Ufer der Flüsse . Das Brutgeschäft beginnt im Mai . Als Nest dient eine flache Ausscharrung imSand des Ufers . Das Gelege soll nach den Angaben der Erngeborenen
aus 2 Eiern bestehen . Dieselben zeigen eine graubläuliche Färbung mitdunkler Zeichnung . V erf. erhielt ca. 1 2 Tage alte Junge, die beschrieben
werden .

E . A . S . E l l i o t , Notes on the Godwits (L imosa) . (Ibis
VII. III. 1 89 7 S . 5 64

Notizen uber Ankunft und Abzug von L im osa lappon ica in SouthDevon , uber das Herbst und Frühjahrskleid, über die Verbre itung der
L imosa sp . im allgemeinen, über das seltener werden von Limosa belgica

in England u. a .

A . T r e v o r - B a t ty e
‘

, The birds of Spitsbergen, as at present
determined. (Ibis III. 1 89 7 S . 5 74

Der Verf. begleitete im Jahre 1 89 6 d ie Conway - Expedition nachSpitzberg en und giebt in der Einleitung eine kurze Schrlderung seinerReisen . 2 9 sp . werden aufgeführt
,
die wir bis j etzt aus Spitzb ergenkennen . S ehr viele und eingehende biologische Mittei lungen und Hrn

weise auf die Arbeiten früherer Forscher und auf die Mitteilungen in

der n icht ornithologrschen Litteratur.

C . B . R i c k e t t a n d J . D . d e l a T o u c h e , Additional notes
on the birds of the Province Fohkien . With notes by W . R. Ogilvie
Grant . (Ibis III. 1 89 7 S . 600

Eine Liste der in Kuatun und 0111 0 der in Ching Fang Singgesammelten Arten werden gegeben . Notizen uber 95 der selteneren
Arten . Ein e Cettia, der brunnescens nahestehend, dürfte ne u sein .

C . F l o r i c k e , Ornithologische Berichte von der Kurischen
N ehrung. IV . (1 896) (Journ . f. Orni th . 4 5 . Jahrg . 1 89 7 S .

480Vornehmlich phänologische Beobachtungen .

A . v . H om e y s r, Ueb er meine e rfolgreichen Zuchten der Hakengimpel (Corythu s em acleatoz ) in der Gefangenschaft. (Journ . f.
Ornith . 4 5 . Jahrg . 1 897 S . 520



Verf. hat von 1 892 bis 1 896 junge Hakengimpel gezüchtet, auch
von Jungen, die selbst in der Gefangenschaft geboren waren. DasBrutgeschäft wird eingehend geschildert , ebenso dieAufzucht der jungenVögel.

H. S chal ow, Ueber die Vogelfauna des Südpolargeb ietes . (Journ.

f. Ornith. 45 . Jahrg. 1 897 S. 524Verf. giebt nach einem Hinweis auf das Gebiet selbst und nach
der Übersicht über die ornithologischen Arbeiten in der Antarctis eine
Liste der bis jetzt aus dem Südpolargebiet bekannten Vöge l (20 sp .)
und eine Darstellung von deren Verbreitung ausserhalb der Polarzone . Es

werden ferner geographische Fragen mit Bezug auf das antarctische Gebiet
erörtert sowie vergleichende Notizen mit der Vogelwelt der nordpolaren
Länder und biologische Mitteilungen C. E. Borchgrevinks gegeben.

A . C h a p m a n , Wild Norway : with Chapters on Spitsbergen,Denmark. Illustr. by the author, assisted by Chas. Whymper and

P . Ch . French. London. 1 89 7.

Das Buch enthält eine grosse Anzahl von ornithologischen Mit
teilungen faunistischen und biologischen Inhalts. Ein Capite l enthält eine
Übersicht der Vögel Skandinaviens. Vielfache Beobachtungen über den
Vogelzug. Schliesslich werden Auszüge aus dem Journal Arnold Pike ’sgegeben, welcher vom August 1 888 bis Juni 1889 auf Spitzbergen zubrachte.

Obituary Charles Bygrave Wharton. (The Ibis III. 1 897S. 624
E. A. Bu t l e r , [On the occurrence of an albatross, D iomedea

melanophrys, in England.] (The Ibis III. V. 1 897 S . 625
— 627
Am 9

?Jul i 1897 wurde ein Exemplar von D iomedea melan0phrgs
zu Streetley Hall, nahe Linton, in Cambridgeshire erlegt. Er ist der
erste in England erlegte Albatros. H . S c h a l ow.

A . D ub o i s , Remarques sur certains Oiseaux supposés nou

veaux. (Proc. Z . S . London 1 897 S . 782

Tiga borneonensis n. sp. von Borneo, ähnlich T. w eretti. Vi
nago sa lvadorii nem. nov. fur V. nud irostris (Sw.) [Verf. setzt irr
tümlich voraus, dass der Name V. nud irostris (Sw.) mit V. ca lva zu

sammenfalle . In der That bezieht sich V. nudirostris auf den Senegal
vogel. Dieser stimmt aber nicht mit der westlichen Form calva überein,
sondern wie das bei Senegalformen meistens der Fal l ist mit deröstlichen Abart ! Im Journ. f. Om . 1 892 S . 1 6 habe ich bereits die Unter
schiede der beiden Abarten V. calva und nudirostris und deren Verbre itung
eingehender behandelt. Ferner wird in der vorliegenden
Abhandlung M esop icus poliocephalus SW. als eine von M . goertanverschiedene, k l e in e r e Art gekennzeichnet [hierzu muss ich bemerken,



dass mir M . gocrtan vom Senegal, von Togo, vorn Niger, Kamerun und

von der Loango Küste vorliegt. Alle Stücke stimmen in Färbung und

Grösse durchaus überein. Sonach kann das von Hrn . Dubois gemesseneStück wohl nur ein zufällig verkümmertes Exemplar sein].
D. G. E l l i o t , The Gallinaceous Game Birds of North America.With forty-six Plates. London 1 89 7 . Oct. 220 S. ( 10 M. 50 Pf.)Beschreibungen der Hühnervögel Nordamerikas, welche in Licht

druckbildern dargeste llt sind. Schilderungen ihrer Verbreitung und Lebens
weise . Zur Erläuterung der in den Beschreibungen gebrauchten Farbenbezeichnungen ist eine Farbentafel dem Buche am Schlusse angefügt.

R. B. Sh a r p e
,
On the Birds of Zululand, founded on the

Collections made by Messrs. R. B. and J. D. S . Woodward. Part.
II . (Ibis 7. III. 1 89 7 S . 495

Der zweite Teil der Arbeit [s . 0. M . 1 897 S. 1 7 1] enthält die
Übersicht der gesammelten Arten

G. E. Sh e l le y, On the Birds collected by Mr. Alexander Whyte.

during his Expedition to the Nyika Plateau in North Nyassaland.With an Introduction by P. L . Sclater. (Ibis 7. III. 1 89 7 S. 5 18
554 T. XI 11 . XII) .
Eine Sammlung von 1 55 Arten aus den Gebieten im Westen des

nördlichen Teiles des Nyassasees . Die Vogelfauna zeigt danach ein höchst
auffallendes Gemisch von südlichen, östlichen und südwestlichen (Angola
oder Kongo Formen, welches durch die geographische Lage und topographische Beschaffenheit des Landes allerdings le icht erklärt wird. Neu

wird beschrieben : Serinus whytii (S . abgebildet T. XI. Andro
p adus masukuensis, (S. nahe A. montanus ; Cisticola nigri

loris (S . abgebildet T. XII. B essonornis modesta (S. ab

geb. T. XII.
W. L. Bu l l e r Notes on the Ornithology of New Zealand.

(Trans. New Zeal. Inst. 1 896 S . 1 79— 207 T. XI.)
Beschreibungen von Abweichungen und Jugendkleidern verschiedener

neuseeländischer Arten, Mitteilungen über Lebensweise und über Verbreitung.

Sp henoeacus p unctatus von der Stewart Insel scheint eine grössereForm zu sein als der typische Vogel Neuseelands. Sphcnoeacus rufcs
08 713 und Cabalus modcstus scheinen ausgestorben zu sein. Von

Phalacrocorax stictocep halus ist ein Stück bei Opus erlegt worden.

J. Bü tt iko fer , On the Identity of Staparola concreta with
Siphia cyanea . (Not. Leyden Mus. XVIII. 1 897 S. 22 1

A. J. N o r t h , Description of a new Species of Collyriocinclafrom Queensland. (R ec. Austral . Mus. III. No. 2 189 7 S. 49
Collyriocincla 0ew iniventris n. sp . vom Dawsonfl. in Queensland,

nahe C. mfigastcr .



A . D u b o i s , La Faune ornithologique de la Belgique comparée ä
celle de la Normandie et de la Lorraine . (Bull . Soc. zool. France XXII.
1 89 7 S . 1 36

J . Dw i g h t j r. , A Study of the Philadelphia Vireo . (Vireo

p hilad clphica s) Auk. XIV. 1 897 S . 2 59— 2 72 T. II.)
Eingehende Monographie der genannten Art .

E. C o ue s , The Turkey Question. (Auk XIV. 1 897 S . 2 72 — 2

Der Name M eleagris ga llop avo L . ist auf die mexikanische Art
zu beziehen, für die nordamerikanische Hauptform durfte M . sylvestris

Vieill. als ältester Name in Betracht kommen .

G. S. M i l l e r j r ., Some Abnormal Color Markings . (Auk XIV.

1 897 S. 2 75Beschreibungen von Abweichungen verschiedener Arten, bei welchen
n icht allgemeines oder teilweises Verb lassen oder Verstärken des Farbentones vorliegt, sondern bei welchen scharf ausgeprägte Zeichnungen an

e inze lnen Körperteilen auftreten .

G . H . Ma cka y , The Terns of Penikese Island, Massachusetts .
(Auk XIV. 1 89 7 S . 2 78

E. A . M c i l h e n ny , A List of the Species of Anseres, Paludicolae,
and Limicolae occurring in the State of Louisiana. (Auk XIV. 189 7 S .

285

M . L . C . W i l d e , Nesting of the Parula Warbler (Compsothlyp is
americana) in Cape May County, New Jersey . (Auk XIV 1 89 7 S.

289

J. G r i n n e l l , Description of a new Towhee from California.

(Auk XIV . 1 89 7 S . 294

P ip ilo clementae 11. Sp , ähnlich P . maculatus megalonycc.

W. P a lm e r , An Addition to North American Petrels . (AukXIV. 1 89 7 s. 29 7

Occanodroma czyp toleucura bei Washington erlegt.
C . D i x o n , Curiosities of Bird-life : Sexual adornments, wonderful

displays, strange sounds, sweet songs, curious nests, protective and

recognrtory colours, extra-ordinary habits . London 1 89 7. 8 . 334 pg.

H ow a rd S au n d e r s , [On the Occurrence of Hypolai3 p olyglotta

in Sussex] (The Ibis III . 1 89 7 S . 62 7

E. C . S. B ak e r , Indian ducks and their allies . (Bombay, Journ .B . Nat. Hist . Soc. 1 897, 2 1 pg. w, col. pl .)



https://www.forgottenbooks.com/join


kommen noch Tauben, Hühnervögel, Francoline, am Sanaga auch Perl
hühner mit rotem Kamm, nicht so gross als wie die im Urwald lebenden,
leider konnte ich gute Exemplare nicht erhalten. Wasservögel habe ich
wenig bemerkt ; eine braune Entenart scheint sich in den Nebenflüssen
der Sanaga herumzutreiben, kleine Strandläufer und in der Luft Schwärme
einer grossen grauen Schwal benart, die rn ihrem Fluge den kleinen Möven
ähnelt . Von dieser habe ich eine mir aus der Luft geholt, um meinen
Begleitern, welche sich in den Kopf gesetzt hatten, ich könnte nicht
schiessen , meine Kunst "

zu beweisen. Raubvögel sind auch ver

treten Fis 'chadler, Milanen, Habichte, Falken, aber keine Geier ; Schild
raben in grossen Völkern. Diese scheinheiligen Vögel, die kein Wasser
zu trüben scheinen, sind arg'

e Räuber .Wir haben ein hässliches nasses Jahr, Regen und Regen jeden
Tag, Was ‚zum verzweifeln ist. Juni, Juli, August sind trockene Monate,
und doch regnete es immer, was von Himme l herunter wollte. Sie können
sich denken, wie schwer es mir wurde, Bälge zu trocknen. Am Sanaga
hielt ich mich in Tinati (Banjong) mehrere Tage auf, denn auf den

Märschen kommt man wenig zum sammeln. Ich hatte eine ziemliche
Ausbeute, doch habe ich, wie schon oben bemerkt, durch Regen und

dann auch bei den reissenden Nebenflüssen des Sanaga, die übe rschritten
bez. durchwatet werden mussten, vie l verloren. Diese in der Trockenzeit
fast trocken zu durchschreitenden Flüsse von 1 5— 20 rn Breite sind in
der Regenzeit reissende Ströme . Erschwert wird der Übergang durch
die darin liegenden Felsen . Um nun durch diese Strudel zu kommen,
sind von Baum zu Baum Leinen gespannt, an denen man sich hält, dieFüsse berühren den Boden und der Mittelkörper stammt sich gegen dieFlut, in den meisten Fällen machtlos. Jetzt denken Sie sich noch eine
50 Pfund Is'

chwere Last auf den Kopf ; wenn da mal eine Kiste in
’
sWasser fliegt, kann man gar nichts sagen, froh ’

muss man sein, wenn

man dieselbe überhaupt wieder bekommt. Solchen Hindernissen gegen
über ist der Mensch oft machtlos.“

Anzeigen.

Wilhe lm Schluter, Hal le a. S
Naturalien n. Lehrmitt91handlung

empfiehlt
Museen 11. Privatsammlern sein äu sserst re ichh altiges Lager an euro
paischen und exotischen Vogelbälgen und Voge leiern . Grosse Vorräte
an Säugetierbälgen und -Fellen, R ohskeletten, Spiritusexemplaren etc.

Präparier
-Inslrumente ! Glasaugen

Mit Special - Offerten stehe stets gern zu Diensten. Aus Japan
trafen eben einige sehr grosse Exemplare von Macrocheirus kaempferi,
der seltenen japanischen Riesenkrabbe ein.

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.
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Die Helmperlhuhn er .

Von Oscar Neumann.

Be im Vergle ich mehrerer v on mir im Massailande gesammelter
Helmperlhühn er m it d er Abbi ldung v on Numida. zeichcnowi inIbis 1 894 p. 536“ kon nte ich die vo l lkommene Übere instimmung
kon statieren

,
nur dass Ogi lvie Gran t ein jüngeres Tier mit geradem

He lm abgebildet hat
,
w ährend bei alten Tieren der He lm noch sehr

stark w ächst u nd sich nach hin ten krümmt. Die senkrechte Helm
form ist al so ke in Specieskenn zeichen für ‚

N . reichenowi . Hin

gegen erkannte ich sofort
,
dass der im „

Jo urn . f. Orn i th.“ 1894

p . 390 un ter den Namen „N . z eichenow i“ abgebi ldete Kopf e inem
andern Perlhuhn angehören mü sste

,
da er völl ig anders au sge

bildete un d gefärbte Fle ischlappen hatte, w ie al le m e ine Tiere.

Be im Ve rgle ichen des Balges
,
der diesem Bi ld zur Vorlage gedien t

hatte
,
und anderer aus Ngu ru , Usaramo, Ugogo , fand ich nun

,
dass

al le d iese mit Bälgen der Num ida mitrata von Madagaskar und
Zanz ibar völlig im Gefieder übere in stimm ten und dass ihnen n ichts
w eiter fehlt

,

'

als die Hau tfal te längs d er Mitte des Halses. Dieses
Kenn zeichen kann aber leicht beim Präparieren des Balges v er
lo ren gehn . Al le diese Stücke , al so auch das im „Journ . f. O rn ith .“
1 894 p. 390 als N . reichenowi abgebilde te

,
gehören somit zu N .

mitra ta .

Auf d em Berl iner Mu seum befanden sich ferner 2 als N .

reichenow i bestimmte Exemplare einerHelmperlhuhn Art von Bukoba
und Kimoani im S .W. des Nyan za. Diese stimmen in vieler Be
z iehung m it der Beschre ibung des im Bri t. Cat. Vol. XXII. p.

877 un ter dem Namen Num ida mawm gensis
“ beschriebenen Perl

huhn übere in
,
so in sbesondere in der bedeu ten den Grösse , in der

Klarheit und Au sdehnung der Streifen zeichnung auf Hals und

Oberbru st und endlich darin , dass der He lm n icht hornfarben ,sondern lebhaft gefärbt ersche int. Es w ar nun aber die Frage, ob
Gran t’s Numida marungcnsis w irklich identisch sei mit der von

2



Bohm in Marungu am West Ufe r des Tanganyka gefundenen Perl
huhnart

,
von w e lcher ke in Mu seum e inen Balg besitz t. Bohm sagt

n äm l ich
,
dass der He lm se ines Perlhuhns v on lebhaft ge lber Farbe

und stärke r entw icke lt sei w ie d er v on N coronata
,
w ähren d n ach

Gran t d er He lm se iner angeblichen N . mam ngcns is aus dern
Hinterlande von Bengu ela fleischfarben

,
kurzer und gedrungener

sei
,
w ie der von N . coronata . Der Un terschied in d er Farben

beze ichnung w ird aber erklärt du rch Bocage ’s Beschreibung (Jo urn .

f. Orn ith . 1 876 p . der den He lm d es dattelfarben
,
d en des

9 dunke lrot n ennt. Es bliebe aber d er Widerspruch in der Be

schre ibung der Form d es He lm s. Aber auch dieser w i rd ge löst.
Böhm naml ich me in t m it N . coronata

,
die m it gan z n iedrigem

Helm versehene N . m itra ta . Nur di ese hat er zw ischen Bagamojo
und dem Ost Ufer d es Tanganyka angetrofl

'

en . Gran t hingegen
m ein t v iel le icht die echte N . coronata

,
vie l leicht auch d ie zur Zei t

der Abfassung d es Phasian iden Catalogs n och n icht von dieser getrenn te N z eichcnowi
,
w e lche den grössten Helm von al len Numida

arten besi tzt. Nun steht der He lm d er Stücke v on Bukoba und

Kimoani thatsachlich in der Grosse zw i sch en Heimen v on N . coronata

und N . m itra ta in d er Mi tte . Ich w ü rde also die Stücke vomInn ern v on Bengu ela m it denen von der West Kü ste des Victo ria
Nyan za un ter d en Nam en „

N . maru ngen sis
“ vereinen

,
w ären n icht

doch n och e in ige Un tersch iede in der Gro sse un d in der Färbung
der Nacktteile

,
insbe son dere des Schnabe ls

,
w elcher bei den Ben

guelatieren h orngrün , bei d en Bukoba - Kimoan i Tieren rot ist.

Da es nun schw er zu e ntscheiden , w e lches von be iden d ie echte
N . mazungens is , oder ob dort e in e dritte Art lebt (w as sehr leich t
m ögl ich

,
da Marungu ein hohes Bergland ist), so glaube ich am

besten zu thun
,
w enn ich sow ohl die Tiere au s den inn ern Ben

gu e la, als auch die vom W . und S . W. des Victoria Nyan za sub
specifisch v on N . mam ngensis trenne , und nenne die erste so

mit
„
N . mazungcnsis max ima

“

,
die letz tere N . mazungcnsis in

tezmed ia “
.

Bei Du rchsicht der Helmperlhuhn er habe ich dann fernerbestätigt gefun den
,
was sch on Re ichen ow (O rn ith . Mon atsberich te

1896 p . 77) sagt, dass näm l ich N . com uta Fin sch . Hartl . als

Synonym z u N . coronata Gray z u z iehen ist
,
und habe auch d ie

Grün de der bisherigen Trennung der be iden au fgefunden . Finsch

un d Hartlaub sahen un d beschrieben ein Helmperlhuhn d es Berlin erMu seum s
,
das durch v . d . Decken in Kl . Aru scha am Kilima

Ndscharo gesamme l t w ar, fragten bei Gray an und e rhie lten von

ihm d ie Auskunft
,
dieses s ei sein e Numid a coronata .

“ Un ter
diesem Nam en w u rde nun das Stück in d en „Vöge ln von Ost Afrika“
beschrieben . Es w ar dieses aber natü rl ich N . reichenow i Gran t.
Fin sch und Hartlaub sahen dann südafrikan ische Stücke

,
w e lche

n icht m it dem v . d . Deckenschen E xemp lar übere in stimmten , un dbeschrieben diese lben als Numida cornu ta . Ihre Stücke waren
n atürlich echte N . coronata vom Cap und Kaifern land . Erst



Später ist dann der Name „N . cornu ta auf das Perlhuhn von

Damara un d Namaqualand über tragen w erd en
,
w e lches Reichenow

richtig als neu erkann t un d (Orn i th . Monatsber. 1 894 p. 145) un ter
d em Nam en Num ida p ap i llosa

“ beschrieben hat.

In folgendem gebe ich nun e ine ku rze Übersich t al le r bi sher
bekann ten Helmperlhühn er mi t ihren hauptsächlichsten Kenn zeichen .

1 . Num ida meleagris L . S . N . 1 766 p. 273.

Durch mehr oder w en iger lilaroten bi s w einrötlichen Hals
von al len an deren Arten un terschieden . Helm sehr n iedrig.
Fle ischlappen sehr gross, rundlich bis spitz oval . West Afrika.

V om Senegal bis zum Niger . Ob in dieser Au sdehnung w irkl ich
nur e ine e inz ige Art ve rkomm t

,
oder ob auch hier n och ein ige

Subspecies zu un tersch e iden
,
m üssen w e itere Forschungen fe st

ste l len . Die Frage ist deshalb schw er z u bean tw orten
,
w e i l dieses

Huhn sehr vie l domestiz iert ist und man oft n icht w eiss
,
ob das

be treffende Stück w i ld geschossen oder gefangen w ar. Hier in
Berlin reicht jeden fal ls das vorhanden e Material n icht zur Bean t
w ortung au s. Dom esti z ierte Vöge l haben an sche inen d stets die
Fle ischl appen vie l starker en tw ickelt als w i lde . Auch sin d sie

im allgeme inen hel ler und es komm en bei ihnen viel w e i sse Flecken
,völ lige Albin os un d andere Farbenvarietäten v or. Hierzu gehört

w ohl auch Numida z echi“ R chw . (O rn i th . Mon atsber. 1896 p.

w elches sich du rch braun schwarze Oberseite und ähn l ich ge
färbte Un terseite mit nur tei lw eiser Perlfleckung auf Bauch und

Schw ingen au szeichn et. Helm stark entw ickelt. Hau tlappen un

geme in gross rundlich oval
,
von Kete Kratchi in Togo au s der

Gefangen schaft. Von dem se lben Ort liegt auch ein Alb ino vor.

L . ca. 58- 62 cm . Mindesten s subspecifischen Wert hat aber
1 a. Numida m eleagris marchei Oust. Ann . Sc. nat. XIII .

1882 Article 1 bis. Dieses ze ichn et sich du rch gan z n iedrige,kaum w ahrnehmbare Helmerhöhung, bedeu tend kle inere spi tzereFle ischlappen , un d li lablaue
,
n icht lilarötli che Hal s und Brust

färbung
,
d ie so gut wie gar n ich t auf den Hin terhal s reicht, aus .

Gabun
,
Ogowe

,
Gebiet d es unteren Congo . V on Landana an

der Loangoküste (Lucan ) und vom Quango (v . Mechow ) im Berl inerMuseum . L . ca. 54— 56 cm .

2. Numida coronata Gray List of Birds III Gal l . 1844 p. 29.

Num ida cornu ta Finsch Hartl . Vög. Ost Afrikas 1870 p.

569. Gan ze Un te rse i te gefleckt, auch der Hal s ; He lm an der Basis
bre i ter w ie hoch . Fle ischlappen schmal , spitz oval zugehend, blaumit roter Endhalfte . Bei e in igen Stücken sind auch h ier d ie
Flecke des Un terhal ses zu sehr un deu tl icher schw arz w e isser Strei
fung v erschm elz en . L . ca . 59— 61 cm . (nach dem Br . Cat. 52 cm .)
Kap, Kafl

‘

ern land
,
Natal , Transvaal . Wo d ie n ördliche Grenze

dieser Art gegen N . mitrata und gegen N . p ap illosa l iegt, ist
n och n icht bestimmt.



3. Num ida p ap illosa R chw . Om . Monatsber. 1894 p . 145 .

Wahrsche in l ich Numida cornuta (n ee Fin sch Hartl .) Gran t
Cat. V ol. XX II p . 378 .

Querz eichnung auf dem Un terhals nur underrtlich , etwa zw i schen
der Punktierung von N . corona ta und den am undeu tlichsten ge

bänderten N . rcichenowi in der Mi tte stehend
,
Helm etw a zw ischen

N . coronata und al ten N . reichen owi in der Mi tte s tehend
,
n icht

so hoch w ie bei letz terem (siehe Abbildung Journ . f. Orn i th . 1 894
p . Fleischlappen sehr lang und schmal, oben blau

,
Spitze rot.

V on al len andern Arten du rchWarz enbildung über den Nasen l öchern
abweichend. -L . ca 56— 60 cm . Kalahariw üste . (Dr. Fleck .)Sol lten d ie Ex emplare , w e lche im Brit. Cat. aus Damara
und Namaqua Land und Mossam edes s . n . N . cornuta angeführt
sind

,
n icht z u dieser Art gehören

,
was immerhin m oglich

,
da im

Catalog d ie Karu nkelbildung n icht erw ähn t ist
,
d ie u n ser e in z iges

,

erwachsen es Exemplar z eigt, und die nach Mitte i lung Dr. Fleck ’s
alle haben so l len

,
so mu ssten sie e inen n euen Namen erhal ten

,
da

N . cornuta
,
w ie n achgew iesen

,
identisch m it N . corona ta ist.

Vie l le icht ist dann N . pap ill03a R chw . auf d ie Kalahariwuste
,
al so

das inn ere v on Sud West Afrika beschrankt
,
während Numida

spec. n ov . die Kustengegenden bew ohn t.
4 . Num ida m itrata Fall . Spiz . Zool . fasc. IV . 1 767 p . 18 pl . 3.

Auf Un terhals an Ste l le der Punkte deu tl iche schwarz w e isse
Querstre ifung. He lm ähn l ich w ie bei N . corona ta

,
aber n iedriger.

Fleischlappen blau m it scharf abgese tz te r roter Spitze . Be im
lebenden Voge l in der Mi tte des Hal ses eine Längsfalte

,
an d ie

sich unten eine schw ächere Querfalte an schl iesst. Diese Falten
gehen an Bälgen me ist verloren . L. ca. 54— 58 cm .Madagascar un d ostafrikan ische In se ln . Ostafrika v om 7 ambeer
bis Mombassa an der Kü ste en tlang. Im innern jedoch n ördl ich
nur bis zur Gren ze der Massailänder, d . i. Usegua, Ngu ru , Usa
ramo

,
Ugogo , Süd

-Un iamw ez i. Der Fundort Parc (Fischer) ist v er
mutlich i r rtüm lich

,
da ihn F. in der Übersicht der Vögel der Me sser

Reise (Ze i tschr. ges . Om . 1 884 p . 380) n icht erw ähn t und Fischer
Später nicht n ach Pare gekomm en ist. ImWesten bis zum Tanganyka .

Die im Brit. Cat. V ol . XXII p . 377 un ter N marungen s is an

geführten Fundorte Katan i Boga un d Karema (Böhm) (Mtsch. N .

coronata J . f. O rn ith . 1 887 p. 1 39) bez iehen sich auf diese Art
,

eben so fo lgende Fundorte von N . reichcnow i in R chw . Vöge l Deutsch
Ost Afrikas p. 74 : Bagam ojo

,
Der es Salaam

,
Pangan i , Usegua ,

Nguru , Kakoma, Uniamw esi, Tanganyka (Ost Ufer). Viel le icht
auch Speke Golf?
5. Numida marungensis Schalow . Ze itschr. ges . Orn . 1884 p. 105 .

V on an dern Arten durch lebhaft ge lben He lm un terschieden .Marungu
, Qua Mpara, Lu fuka, Lu fua, am südlichen We st Ufer

und im Süd-Westen des Tanganyka. Ke in Balg vorhanden , nur

aus Briefen Böhms bekann t.



Als Subspecies rechne ich hierzu folgende Arten .

5a.) Numida m am ngen sis maxima , nov . subsp .

N . mara ngens is Gran t Cat. Vol. XXII. p . 377.

Querstre ifen sehr deutl ich bis auf die Brust herabreichend ,
Gestal t auffal len d gross . He lm ungefähr in der Mitte zw i schen

coronata und N . m itrata
,
bis z ur Spitze lebhaft gefärbt. Nach

Bocage sind nackte Ste l len des Ge sichts und Bartlappen blaurot,
d ie Spi tze der Lappen und Stirn fleischfarben

,
nackte Hau t oben

auf dem Kopfe d es dattelfarben
,
be im 9 dunke lro t. Nach Gran t

Cat. p . 378 sind Gesich t und Kehle aschfarben mit rot überlaufen ,Helm
,
Gesichtsseiten und Stirn fleischfarben

,
Schnabe l horngrün ,

Tarsus dunkellila. L. ca cm . Cacon da im inn ern Benguela.

5 b.) Num ida mara ngensis intermedia n ov. subsp.

Von N . marungensis max ima du rch e twas geringere Gro sse
und roten

,
n icht pistaz iengrunen Schnabel un terschieden . Quer

streifen gle ichfalls sehr deu tl ich und bis auf die Brust herabreichend .

He lm e twa in der Mitte zw i schen N . coron ata un d N . mitrata .

Fleisch lappen rundl ich oval, aber sehr klein , halb blau , halb rot

(doch ist der rote Spitzenteil n icht w ie bei N . m itrata und N .

p ap illosa spitz au sgezogen .) West Ufer d es Victoria Nyan za, südlich
bis Kagera. 2 9 9 du rch Stuhlmann von Kimoan i und Emin v on

Bukoba. E s sind dies die v on Re ichen ow (Jou rn . f. Orn ith . 1892

p . 1 7) als N . coronata e rwähn ten Stücke . Hingegen sin d d ie von

der Inse l Someh (Uganda) erw ähnten Stücke nur versehen tlich hier
aufgeführt

,
da sie zu N . p tilorhyn cha gehören . L. ca mm .

Em in s Beschre ibung der Nackteile lau tet : Iride brunn eo
,ro stro carn eo

,
basin versu s rubente

,
capi te nu do laete rubro, galea

flav icante
,
capitis et col l i lateribus nudis

,
laete turcin is

,
carnu

cu l is turcinis
,
rubro apicatis, gu la fusca, pedibu s fusco n igris .

Stuh lmanns Notiz : Iris braun
,
Füsse braun schwarz , Schnabel

rot
,
Spitz e grau , He lm ,

Nacken
,
Mun dw inkelz ipfel z iege l ro t, Halsse iten

,
Augenhau t

,
Wangen

,
Kinn he l lblau

,
Hal smitte schwarz .

Num ida reichenowi Gran t Ibis 1894 p. 535.

Num ida coronata (nee Gray) Finsch Hartlaub . V. Ost

afrikas p . 568 .

Querz eichnung auf Un terhal s etw a w ie bei N . mitrata , nie

so deu tl ich w ie bei N . interm edia . Be i ein em Stuck aus Tei ta
sogar Punkte w ie bei N . corona ta . He lm bedeu tend höher w ie

an der Basis bre i t, aber n ur bei jungen Tieren senkrech t w ie auf

der Abbi ldung in Ibis 1894 p . in späterem Alter nach hin ten
übergebogen ,

jedoch sehr hoch w erdend . Fleischlappen rundl ich
oval

,
grösser w ie N . in termed ia

,
gan z rot. L. ca. 60— 63 cm .

Massai länd er
,
Irangi

,
Guruiberg, Umbugw e, Kil ima Ndscharo,Kikuyu, Ukamba, Teita. N icht bis zur Küste kommend . Der

Fundor t Pangan i (Fischer Jou rn . f. Orn . 1885 p. 1 19) is t falsch
und be z ieh t sich auf N . m itra ta , Fischer erw ähn t früher (Ze i tschr.



ges . Orn i th . 1884 p. 380) schon sehr richtig, dass dieses Perlhuhn
n icht an der Küste vorkomm t .
7. Numida p tilozhyncha Loht. Less . Traité d ’

0rn . 1831 p. 498.

Von al len an dern Arten du rch e inen Büsche l von Hornhaaren
uber den Nasen löchern , sow ie durch d ie dunke lbraunen , fe in w e iss
punktierten Aussenfahn en d er Schw ingen

,
w odurch ein grau er

Gesam tton en tsteht
,

au sgeze ichnet. He lm ähn l ich w ie bei N .

mitra ta . Fle ischlappen sehr gross, rundlich oval
,
gan z blau . L.

ca. 52— 60 cm .

V on Sennaar, Kordofan , Suakim ,
Abyssin ien bis nach Ugan da,Us30ga

,
Kaviron do . An der Ost Kü ste des Nyan za südl ich bis

e twa zum Ngare Dobasch .

Schliessl ich w i l l ich noch auf die S tructur und. Starke der
Haarfedern d es Oberhalses aufmerksam machen .

N umida corona ta hat nur gan z feine Harchen .

p ap illosa hat etwas stärkere Härchen .

m i trata
_ haben deu tlich ausgebil de te Federn .

und meleagms

reichenowi hat starke Federn .

mam ngensis hat noch stärkere Fede rn .

ptilorhyncha hat dicke
,
w o l lige Federn , die bis

vorn au f die Kehle herumre ichen , bei abyssin ischen Ex emplaren
an sche inend stärker, w ie bei so lchen aus Uganda.

Wir fin den al so ein fortschre iten des Stärkerw erden der

schwarzen Gen ickfedern bei den e in ze lnen Arten in Süd nördlicher
Richtung ihrer geographischen Ve rbreitung.

Neue Ar ten aus Afrika.

Von Reichenow.

M elignomon n . g . Ind icatoridarum .

12 Schw anzfedern w ie bei Indicator, aber Schnabe l dunn
und spi tz w ie bei Prodotiscu s . Typu s : M elignomon z enkeri R chw .

M elignomon z enkeri R chw . 11 . Sp.

Oberse i te düster e rdbraun , d ie Federn des Oberkopfes und

Nacken s un deu tl ich
,
d ie des Oberkörpers w ie d ie Oberschwanz

decken deu tl ich düster olivengelb gesäum t, ebenso d ie Flüge ldecken ;
V od erhals und Un terkörper fahl graubraunlich , olivenge lblich ver

waschen
,
Mi tte d es Un terkörpers mehr blass ge lbbräun lich ; Un ter

schw anzdecken blassgrau
,
olivengelblich gesäumt Unterflugeldecken

w eisslich
,
o livengraubraun lich ve rwaschen ; Schw ingen schw arzbraun m it du ster olivengelbem Au ssen und w eisslichem Inn en

saum ; die m ittleren vier Schw an zfedern schwarzbraun m it dü ster
olivengelben Säumen, d ie äusseren vier Paare w eiss mit bre i tem
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Aufze ichnungen.

An einem der ersten kalten Tage des Jahres 1 896, am 6 . November
1 896, sah ich Morgens gegen 8 Uhr in einer Tanne in einer Höhe von

ungefähr m einen Zaunkönig . Trotzdem ich nahe heran ging, blieb
derselbe ruhig sitzen . Plötzlich fiel er um und hing nun an einem Bein
unter dem Zweige. Ich holte mir eine Bank, um ihn ergreifen zu können .

Der Vogel hing unbeweglich, mit angelegten Flügeln, selbst als meineHand ganz in seiner Nähe war . Erst als ich zufassen wollte, flog er

weg und setzte sich auf einen höheren Ast. Von dort flog er nach
einigen Minuten in ein nahes Gebüsch .

Eine andere Beobachtung betrifft das Überwintern der Stare in

hiesiger Gegend. Ich sah in vergangenem Winter ungefähr an jedem
Nachmittage, auch bei ungünstiger Witterung, nur nicht bei äusserst
heftigem Schneegestöber, einige Stare. Sie erschienen erst gegen 4 Uhr
und flogen gegen Uhr wieder weg . Die Richtung, aus welcher sie
kamen und in der sie wegfiogen, konnte ich nicht beobachten.

An einigen Tagen habe ich mir Notizen hierüber gemacht : z . B .

am 1 6 . Dezember 1 896 Nachmittags 5 Uhr bei einer Temperatur von
3° R sah ich 3 Stare, we lche ein wenig zirpten. Am 30. Dezembergegen 12 Uhr sah ich 4 Stare . Am 2 . Januar 1 89 7 sangen 3 Stare
bei einer Temperatur von 0° und klarem Wetter. Am 24 . Januar Nach
mittags Uhr bei ununterbrochenem Schneegestöber und einer Tem
peratur von 5° R kreisten 6 Stare or 8 Minuten lang über unserem
Park. Ich sah jedoch nicht, dass sich einer niederliess. Am 29 . und

30. Januar sangen er 6 Stare trotz ungünstiger Witterung und einer
Temperatur von 0 bis 3° R Morgens und Abends . Am 1 1 . Februar
sah ich den ersten Schwarm von Staren.

In der Nähe von Luttringhausen, Bahnstrecke Elberfeld—Remscheid,ist ein grosser Tannenwald. In diesem übernachten die Stare unsererganzen Gegend im Frühling, wenn die Nächte noch kalt sind. Ob sie

im Winter auch dorthin fliegen, weiss ich nicht ; ich glaube es aber nicht .
Im Winter sieht man bei uns die Stare nur in den Stunden von 4

Nachmittage, mit sehr seltenen Ausnahmen, von Anfang Februar ankommen sie bei günstigem Wetter des Morgens und bleiben bis des Abends
hier, bei ungünstigem Wetter sind sie j edoch nur des Nachmittags hier
und sobald es wärmer wird, fliegen sie nur des Abends in wärmere
Gegenden und kommen des Morgens auch bei schlechtem Wetter hierher
zurück, um den ganzen Tag über hierzubleiben, b is sie schliesslich auch
die Nächte hier zubringen. Wo sie sich in den ersten Frühlingsmonaten
bei ungünstigem Wetter tagsüber aufhalten, habe ich noch nicht erfahrenkönnen, ich vermute aber, dass sie an solchen Tagen in die Rheinebene
fliegen und zwar Morgens auf einem anderen Wege hin, als des Abends
zurück.

Nachdem die Jungen der zweiten Brut fiügge geworden sind, ver

lassen die Stare unsere Gegend und kommen erst im Herbst zurück. Im

letzten Jahre sah ich am 10. September den ersten zurückgekehrten Stars .



Ich muss noch hinzufügen, dass der Winter der erste war,

i n welchem ich den ganzen Winter hindurch Stare hier beobachtete. In

den früheren Jahren kamen sie nur an warmen Tagen.

G . S ch um a ch e r , (Wermelskirchen) .
Am 22 . November 1 897 erhielt ich eine Auerhenne, welche an

einem or 5 km von Wermelskirchen entfernten Orte, in der Nähe vonSchloss Burg geschossen wurde . Es sollen ausserdem in hiesiger Gegend
in den letzten zwei Jahren noch drei Auerhennen geschossen werden se in,j edoch habe ich dieselben nicht gesehen, kann es also nicht verbürgen .Wäre dies jedoch thatsächlich der Fall, so wäre diese Auerhenne, den

am 4 . Oktober 1 896 erlegten Rackelhahn mitgerechnet, das 5 . Stück
Auerwild, welches in den letzten 2 Jahren hier geschossen wurde !

Die Breite der Henne war 99 cm, die Länge 64 cm, die Schwanz
länge 2 1 cm ; das Gewicht betrug Kilo.

Georg S ch um a ch e r (Wermelskirchen) .
Am 26 . November 1 897 sind auf den fürstlich v. Lichnowski’schen

Seeen in Kuchelna in Ober Schlesien Urin ator glacialis inv. und

U. sep tentr ionalis inv . erlegt und mir zum Ausstopfen zugeschickt
werden. C . L udw i g (Berlin) .

F l i e g e n fäng e rn e st im K e rnb e i s s e rn e s t : R. U. Calvert fand,
wie er im Zoologist No . 6 75 berichtet, am 26 . Mai ein Nest des Kern
heissers, dessen Eier ausgesogen unter dem Nest auf dem Boden lagen
und, wie der Berichterstatter vermutet, von Holzschreiern oder Kukuken
ausgesoffen waren . Als das Nest am 28 . Juni wieder besucht wurde,
war es etwas verändert und ein grauer Fliegenfänger sass in demselben
auf zwei Eiern. Herr Calvert entnahm eines der Eier dern Neste, das
andere fand er nach einigen Tagen ebenfalls ausgesogen.

U n g ew ö h n l i ch e N is tw e i s e : Ebenfalls im Zoologist schreibt Hr.W . H. St . Quintin : Ein Buchfink baute sein Nest in einem alten Schwalben
nest, welches an dem Balken eines Schuppens befestigt war, und zogseine Jungen auf. Eine Kohlmeise legte vier Eier in ein frisch ge
bautes Amselnest und brachte die Jungen auf. Das grosse Nest hatte
sie mit einer Masse von Haarfilz ausgefüttert. Es stand in der Gabel
eines Eibenbusches

,
etwa vier Fuss über dem Boden und vier bis fünfFuss vom Stamm entfernt. Die Jungen waren eben ausgefallen, als ich

das Nest am 1 6 . Juni sah. Wahrscheinlich hatten die Meisen ihr Nest
verloren und konnten keine passende Höhle finden. Aber dieser Grundkann kaum angenommen werden für den sonderbaren Einfall des Buch
finken, welcher ohne Schwierigkeit passende Nistgelegenheiten hätte findenkönnen.

Über den In s tin kt b e i n e ug e b o re n e n Hü h n c h e n sind wiederholt
anziehende und lehrreiche Beobachtungen gemacht, so von Professor Eimer,
der darüber in seinem Buche „Die Entstehung der Arten auf Grund von

Vererben erworbener Eigenschaften nach den Gesetzen organischen Wesens“



berichtet ; neuerdings von dem Engländer Morgan . Auf sein im ver

gangenen Jahre veröfientliohtes Buch „Habit and instinct“ (London, Arnold),
in welchem er ausführlich von seinen Versuchen mit eben aus dem Eigekrochenen Hühnchen erzählt, haben wir schon hingewiesen .

Der deutsche Forscher liess junge Huhnchen im Brutapparat ausbrüten . Sie hatten nie ihre Mutter gesehen und keine Belehrung erhalten,
wie sie Nahrung suchen sollten. Professor Eimer stellte Hirse in einem
Gefäss vor sie hin sie rührten sich nicht. Dann nahm er etwas von
der Hirse in die Hand und liess die Kerner auf den harten Bretterboden
fallen, so dass diese lben in die Hohe sprengen . Augenblicklich pickten
die Hühnchen danach und frassen in kurzer Zeit ganz allein . Als nahe
vor dem Auge eines solchen Hähnchens, welches erst vor einer halbenStunde aus dem Ei gekrochen war, eine Fliege vorbeiflog, schnappte es

danach, wie wenn es von jeher Fliegen gefangen hätte . Die Vererbung
erworbener Eig enschaften trat fast in Allem,

was die kleinen Tiere in
ihren ersten Lebenstagen ohne Anweisung und also auch ohne Nachahmung
thaten, deutlich hervor . Am dritten Tage fing z . B . eins derselben anbe liebiger Stelle auf dem leeren Holzteller an zu scharren, ganz wie die
alten Hühner, wenn sie im Sande oder Düngerhaufen nach Nahrung suchen .

Als die Hühnchen am vierten Tage ins Freie gebracht wurden, besannen
sie sich keinen Augenblick, eifrig im Sand umherzupicken, wobei s ie die

verschiedenen Dinge , welche vor ihren Schnabe l kamen , mit diesem prüften
und das Unbrauchbare wieder fortwarfen . Sie fühlten und geberdeten

sich dabei in jeder Beziehung wie in einer ihnen längst bekannten Umgebung, wie in ihrem waren Gebiet . Am zwölften Tage , als sie es in

der Se lbständigke it schon weit gebracht hatten, brachte Eimer zwei seiner
Pfieglinge, die er nicht im Brutapparat, sondern von einer Glucke hatte
ausbrüten lassen, zu ihrer Mutter

,
aber die Kleinen versteckten sich in

sichtlicher Angst vor der Alten, die sie mit nichts weniger als mutterlichenBlicken ansah und mit derben Schnabelhieben auf ihre ihr unbekannten
Kinder losschlug, als der Pflegevater sich scheinbar entfernte . Die beidenWaisen kümmerten sich nach dieser stiefmütterliohen Behandlung n iemals
mehr um die Glucke und auch nicht um ihre Geschwister, sondern liefen
allein, nach Nahrung suchend, im Hofe herum . Eines Tages war das
eine Hühnchen verschwunden, wahrscheinlich einer Katze zum Opfer ge
fallen, das andere führte dann ein e insames Dasein , schloss sich aber
um so zutraulicher Professor Eimer und seinen Angehörigen an, indem
es sich von ihnen, wenn es Nahrung aus ihrer Hand empfing, ruhig
streicheln liess

,
sich auch wohl von der Lehne der Gartenbank auf ihreSchultern setzte . Acht Wochen alt war es ein selbstgemachter Mann,

wie der deutsche Forscher sich ausdrückt, ein zielbewusster „Charakter“ ,
obwohl es kaum zur halben Höhe des Huhnes herangewachsen war.

Die Beobachtungen Morgans bestätigen und ergänzen in m ehr als
einer Hinsicht diejenigen Eimers . Auch der Engländer machte Versuche
mit Hühnchen, die im Brutapparat ausgebrütet waren, also keine mütter
liche Pflege und Erziehung genossen . Eins dieser kleinen Tiere wollte
er, als es zweieinhalb Tage alt war, seiner Mutter zuruekgeben, aber
das Hühnchen zeigte nicht die geringste Neigung

,
sich ihr und seinen



drei Geschwistern anzuschliessen. Um den mütterlichen R uf „Gluck“
Gluck“ kümmerte es sich gar nicht, und kein Gedanke schien ihm ferner

zu l iegen, als sich unter den Flügeln der Henne an ihrer Brust zu

wärmen. Sogar eine freundliche Aufmunterung dazu seitens der Glucke
liess es unbeachtet und zog es vor, es sich in der Hand seines Pflege
vaters gemütlich zu machen , indem es vertrauensvoll sein Köpfchen
zwischen den Fingern hervorblicken liess . Ahnliohe Beobachtungen
machte der Engländer bei Hühnchen im Alter von zehn und dreizehn
Tagen ; auch sie verhielten sich gegen den mutterlichen Lockruf vollkommen
gleichgiltig . Man darf also wohl als erwiesen annehmen, dass den Tieren
in dieser Hinsicht keine angeborene instinktive Erkennungsfähigkeit
innewohnt.Schon an ihrem ersten Lebenstage vermögen Hühnchen sich , wie

Morgan beobachtete, auf einem Bein zu halten und sich mit dem anderen
den Kopf zu kratzen . Am zweiten Tage kennen sie bereits nach allenRegeln der Kunst laufen, wozu sie ihre kleinen Flugel zu Hilfe nehmen.

Instinktive Furcht vor grösseren Tieren, wie Hunden und Katzen, hat der
englische Forscher an seinen Pfleglingen nicht wahrgenommen . Er setzte
ein zweieinhalb Tage altes Hühnchen vor seinen liegenden Hund, der es

neugierig beschnüfielte . Dadurch liess sich j edoch das Hühnchen nicht
im Geringsten ausser Fassung bringen

,
sondern trippelte vergnügt zwi schen

seinen Vorderfüssen umher und suchte schliesslich sogar ein warmes
R uheplätzchen an dem Fell des Hundes . So lange se in Herr zugegen
war, schien dieser den kleinen Aufdringlichen n icht zu beachten, aber
als Morgan im Begriff war, die Thür zu öffnen, um seinen Diener herbe i
zurufen , damit auch er sich an dem hübschen Beispiel erfreuen könnte ,bemerkte er, Wie der Hund das Hühnchen ins Maul nahm und dann ein

paar Schritt von seinem Ruheplatz entfernt sanft auf den Boden setzte,
ohne es auch nur im allergeringsten verletzt zu haben . Von Schreckenbemerkte der Engländer an seinem kleinen Pfleglrng nach dieser aussergewöhnlichen Überraschung kaum eine Spur, und eine halbe Stunde später
zeigte er dem Hunde dasse lbe Vertrauen wie zuvor. Eine alte Katze
flösste dem Hühnchen ebenso wenig Furcht ein.

(C . W Tagi . Rundschau) .
Welche Fruchtbarkeit den Vögeln eigen ist und eine wie grosseZahl von Eiern einzelne Arten innerhalb einer Brutzeit zu legen vermögen,

darüber teilen mehrere Beobachter im „Zoo logist“ ihre Erfahrungen mit.Hr. H . A l d e rs o n schreibt : „Einer meiner Freunde fand am 23 . Mai 1 89 7

ein Nest des Wendehals (] ynx tozqa illa) mit 7 Eiern . Sie wurden weggenommen, und am 25 . lagen bereits wieder 2 Eier in der Höhle , die
aber am nächsten Tage verschwunden waren . Am folgenden Tage wurde
wieder ein Ei ge legt, welchem der Finder zwei Eier des Haussperlingebeifügte . Alle drei Eier lagen aber am nächsten Morgen zerbrochen an

der Erde am Fusse des Baumes . Hierauf legte der Vogel j eden folgenden
Tag ohne Unterbrechung ein Ei, welches sofort weggenommen wurde, und

lieferte bis zum 1 7. Juli 62 Eier.“ Über eine ähnliche Beobachtung am

Waldrotschwanz schreibt A. B an k e s : „Das erste Gelege eines Pärchens



dieser Art war am 25. April vollzählig und wurde am 10. Mai wegge
nommen. Den 1 6 . Mai waren wieder zwei Eier in einem neuen, nahebei
erbauten Neste gelegt. Diese wurden durch Tiere vernichtet, aber am

22 . Mai war abermals ein Gelege in einem dritten Neste vollzählig und

wurde am 22 . oder 23. weggenommen. Am 1 . Juni waren in einem
neuen Neste 4 Eier gelegt

,
und nachdem auch diese genommen waren,legte der Vogel wiederum 4 Eier, von welchen 2 am ersten Juli erbrütet

wurden, während die anderen be iden zerbrochen waren .

“ Hr. O . G r a b h amberichtet : „Aus einem Nest des Wasserstars waren 28 Eier weggenommen.

Ich bewirkte hierauf Schutz für den unglücklichen Vogel, welcher noch
vier Eier legte und drei Junge aufbrachte“ .

Schriftensehau.

Um eine moglichst schne lle Berichterstattung in den „Om ithologiscben
Monatsberichten“

zu erzielen, w erden die Herren Verfasser und Verlegergebeten , über n eu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mitteilung zu machen, insbesondere von Aufsätz en in weniger verbre iteten Zeitschriften Sonderabzüge zu schicken . Bei selbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Re i ch e n ow .

Bulletin of the British Ornithologists’ Club . No. XLVIII. Nov. 1 89 7.

P. L . S c la t e r giebt einen Bericht über die gegenwärtigen Ornithologischen Zeitschriften und bespricht insbesondere das Journal für Ornitho
logie, The Ibis und The Auk. O . S a l v in beschreibt neue Arten vonBritisch Guiana : Platyrhynchas griseiccp s , ähnlich P . sencx : Todi

rostzum p ictum ,
nahe T. gu ttatum ; Hap a locercus striaticep s , ähnlich

T . flaviven tris ; Cap sicmp is caudata , ähnlich 0. flaveola ; ferner Ca
p ito hyp oleucus von Columbia, ähnlich 0. maca licoronatns . R . B.Sha r p e beschreibt S turnop astor flower i n . sp . von Siam, ähnlich S .

sup crciliaz ig und Oriolus laetior n . sp . von Gabun, von O . brachy
rhynchus durch deutlichen gelben Halsring unterschieden . J. S.
Wh i tak e r erlegte Sturnus un icolor im Sommerkleide (im Juni) inMarocco und beschreibt zwei neue marokkanische Arten : Garrulus oenop s,
ähnlich G . minor

,
und R hodop echys aliena ,

ähnlich R . sanguinea .

Bulletin of the British Ornithologists ’ Club XLIX . Dec. 1 89 7 .W. v . R o t h s ch i ld beschreibt folgende neue Arten von Neu-Guinea :
Cyclo_psittacu s macilwraithi von der Nordküste von Neu-Guinea ;
Pachyccp hala gamblei vom Owen Stanley Gebirge, ähnlich P . zufinucha
Sci., für P . sharp ei Salvad. 1 896 [neo A . B . M . 1 884] wird der neue

Name P . salvadorii vorgeschlagen ; Ep imachus‘ astrap ioid es vonHolländisch Neu-Guinea. P. L . S c l a t e r beschreibt das Ei von

Hylactcs megapodius . Es ist weiss mit erdbräunliohem Anflug und

feinkörnig und misst 1 .35X 1 .05 engl . Zoll . Es dürfte dies das erstebekannte Ei einer der zur Familie P teroptochidae gehörenden Arten sem .R. B. S ha r p e berichtet über Vögel von der Christmas Insel im Indischen
Ocean, welche von C . W . Andrews gesammelt wurden. Es sind : M crula



crythrop leura (Sharpe), Zosterop s rec talis Lister, Collocalia natalis
Lister, Carp ophaga wharton i Sharpe, Cha lcophaps rec ta lis Lister,
Astur na ta lis Lister, N in ox na talis Lister, Tringoides hyp oleucus

L imnobacnus fuscas M esophoyx p lum ifera (Gould) , Dam ie

gretta sacra (Cm) , Su la su la P haeton p hoenicurus P h.

flavoauran tius Lawr. O g i l v i e G r a n t bescheibt Phaéion americanus

n. sp . von der Ost und Südost-Küste Nordamerikas .
G . H a r t l au b , Ein dritter Beitrag zur Ornithologie Chinas .

(Abb . Nat. Ver. Bremen XIV . 1 89 7 S. 34 1— 383 T IV) .Behande lt Sammlungen des verstorbenen G. Ph . Schme cker aus

verschiedenen Teilen Chinas und bespricht 2 75 Arten, darunter Garra lax
schma chcr i n . sp .

, ähnlich G . p ectoralis , auf S . 349 beschrieben und

auf der beigegebenen Tafe l abgebildet .
H. C . O b e rh o l s e r , Description of a new Empidonax with

Notes on Emp id onax d ifficilia (Auk XIV. 1 89 7 S . 300

Emp idonax insu licola n . sp . von S . Barbara in Kalifornien, ähnlich
E . d iffibilis .

H . A. M a c p h e r s on , A History of Fowling, being an Account
of the many Curious Devices by which Wi ld Birds are or havebeen captured in Different Parts of the World. illustrated. Edinburgh, Douglas 1 89 7 .

Uber Fangarten und Einrichtungen zum Fang der Vögel in den
ve rschiedensten Gegenden der Erde .

E. H a r t e r t , On the Birds collected by Mr. Everett in SouthFlores . Part 1 . (Nov . Zool . IV. 1 89 7 S. 5 13— 528 T.

In der vorliegenden Abhandlung werden 64 Arten besmochen, von

we lchen 36 für Flores neu nachgewiesen sind, darunter folgende neu be

schriebene Arten : P hyllergatcs evcrctti (S. (Ph . cucullatas

p hilipp inas wird hierbei als neue Subspecies von Ph . cacullatus (typ icus)
und Ph . c. cin creicollis von den Sunda Inseln und Malacca gesondert) ;
Zosterop s unica (S . nahe Z . in term ed ia ; Cu licicapa ceylon ensis

sejuncta (S . P isorhina a lfred i (S . Auf Taf. III sind
Zoste mps superciliaris und crass irostris und Pachycepha la nud igu la

abgebildet.
W. v. R o t h s ch i l d , E. H a r t e r t and 0 . K l e i n s chm i dt ,

Comatibis eremita a European Bird. (Novit. Zool. IV. 1 89 7

s. 37 1 — 377 T. VIII— X) .
Die Verfasser weisen nach, dass Up upa eremita L .

,
Corvus

sylva ticus Gesn. , Ez cm ita mon tanu s syloaticu s Alb) , welcher nachBechsteins Vorgang bisher auf w hocoraa: graculus (L.) bezogen
wurde, den Ibis coma ta R üpp . betrifft, welche Art nunmehr Comatibis
eremita (L .) genannt werden muss. Nach den Angaben der älterenSchriftsteller unterliegt es kaum einem Zweifel, dass dieser Ibis früher



in einigen Teilen Europas, z . B . in der Schweiz heimisch gewesen ist .
Es wird ferner darauf hingewiesen , dass (110 Beschreibung und Abbi ldung
von Ibis olivaccrt Du Bus gar nicht auf den bisher mit diesem Namenbezeichneten Ibis Westafrikas passt und vermutlich mit Hagedashia

hagedash zusammenfällt. Die westafrikanische Art erhält von den Ver

fassern den neuen Namen : L amp ribis ram . Auf Tafe l VIII und IX
Nachbildungen älterer Abbildungen und auf T. X eine neue Abbildung
von C. eremita .

A. H. N o r t o n , A noteworthy Plumage observed in the American
Eider Drake (Somater ia dresseri) . (Auk. XIV. 1 89 7 S . 303

O . W i dm a n n The Summer Home of Bachman’s Warbler no
longer unknown . Auk. XIV. 1 89 7 S . 305

Helm in thophila bachman i brütend in Südost Missuri und Nord
ost Arkansas. Beschreibung von Nest und Eiern.

F. M . C h apm an , Preliminary Descriptions of new Birds from
Mexico and Arizona. (Auk. XIV. 1 89 7 S . 3 10— 3 12 .

Neu : Con top us p ertinax pa llid iven iris von Arizona and Cocoo

thraastes vesp ertina s mex icanas von Vera Cruz in Mexico. Beschreibung von Sp inus p inus macrop tcra (Du Bus) .

J. A. A l l e n , The proper Generic Name of the Loons. (Auk.

XIV. 1 897 s.

Der älteste Name für die Seetaucher, bisher Urinator Guv. 1 800,
ist Gavia Forster, Enchirid, Hist. Nat. 1 788, 38 .

E. C ou es , Onych0p rion not Halip lana . (Auk XIV. 1 897

s.

Onychop rion ist begrundet auf Stem a serrata Forst. welche gleichbedeutend ist mit H . fu liginosa Gm., dem Typus der Gattung Haiip lana .

E. C ou es , Remarks on certain Procellarudae. (Auk XIV. 1 897

3 14 - 3 1 5)

Ch. B . R i chm o n d , The Western Field Sparrow (Sp izella

pusilla arenacea Chadbourne. (Auk XIV. 1 89 7 S . 345— 347 T. III) .Beschreibung und Abbildung der genannten Art, welche sich von

Texas bis Montana und Dakota verbreitet.
J. C . M e r r i l l , Notes on the Birds of Fort Sherman, Idaho. (Auk

XIV. 1 89 7 S. 347
W. H. P h e l p s , Birds observed on a Collecting Trip to Ber

mudez, Venezuela. With Critical Notes and Descriptions of Two
New Species by F. M . Chapman . (Auk XIV. 1 89 7 S. 357
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lichen Zahl von ornithologischen Stationen werden zunächst Daten über
den Vogelzug gesammelt, es sollen aber, sobald dies in ‘ regelmässigen
Gang gebracht se in wird, mit Hilfe der Stationen auch Materialien ge

wonnen werden für ein genaueres Studium der N ah r un g der Vögel, be
ziehungsweise ihres N u t z e n s u n d S ch ad e n s . Nebstdem wird auch der
Pflege der heimischen Ornithologie im Allgemeinen und der Frage des

Vogelschutzes entsprechende Aufmerksamke it geschenkt werden .

Wie „Nature“ mitteilt, ist in South Pe rth in We st Australien eineZoologische Gesellschaft begrundet werden mit dem Zweck, e inen Zoolo

gischen Garten e inzurichten, dessen Leitung Herrn L e S o u ef übertragen ist.
Im November ve rgangenen Jahres hat Prof. J. B . H a t ch e r von

der Princeton University von New ! ork aus eine Reise nach Süd Pa
tagonien angetre ten . Es ist beabsichtigt, von Punta Arenas aus längs des
Ostabhanges der Anden nach Chubut zu reisen, um in den dortigen Ter
tiärlagern Fossilreste von Vögeln und Säugetieren zu sammeln. Die Dauer
der Reise ist auf drei Jahre berechnet.

S. G r i e v e hat im vergangenen Jahre in den „Transactions of the
Edinburgh Fie ld Naturalists ’ and Microscopical Society“ Nachträge geliefert zu einer früheren Veröffentlichung über die noch vorhandenenReste von Alca imp ennis . Danach befinden sich nachweislich in Samm
lungen 79 oder 80 Bälge des Vogels, 23 oder 24 mehr oder weniger
vollständige Scelette, 850— 86 1 Knochen, 2 oder 3 physiologische Präparate

,
70 oder 72 Eier.

Arktische Exped ition !
Herr T h e o d o r L e rn e r beabsichtigt während dieses Sommers eineReise nach Spitzbergen und Franz Josefsland und sucht einen Zoologen

als Teilnehme r an dieser Expedition, deren Zweck zoologische und meteorologische Untersuchungen, Jagdunternehmungen, photographische Aufnahmen
für wissenschaftliche und künstlerische Zwecke sind. Dauer der Ex
pedition voraussichtlich 5 Monate von Berlin bis Berlin . Zeit MaiSeptember einschliesslich . Teilnehmer einschl. Schifi'

sführung und Bee

setzung 22— 24 Personen. Beförde rungsmittel : Deutscher Dampfer vonHamburg bis Hamburg . Der Kostenpunkt kann nur schätzungsweise gegeben werden, doch dürften sich die Auslagen für einen Gelehrten (Zoo
logen) keinesfalls höher als auf 3000 Mark belaufen. In diesen Preis ist
persönliche Ausrüstung nicht eingeschlossen, dagegen Fahrt, Verpflegung,Benutzung der Fangboote mit Fangmannschaften nach Belieben unterBerücksichtigung der für die allgemeine Sicherheit zu treffenden Mass
nahmen, Hin und Rucktransport seines Gepäcks und seiner Sammlungen
von bis Hafen Hamburg.

Anmeldungen zur Beteiligung vermittelt die Schriftleitung der Orn.

Monatsberichte.

Druck von O tto Dornblh th in Bernburg.
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Die Orn ith010gischen Monatsberichte erscheinen in m onatlichen Nummern
und sin d durch alle Buchhandlungen zu bezieh en . Preis des Jahrganges 6 Mark.Anz eigen 20 Pfennige fiir die Ze i le . Zusendungen für die Schriftleitung sind an

den Herausgeber, Prof. Dr. R e i c h e n ow in B e r l in N. 4. Invalidenstr. 43 erbeten
,

alle den Buchhande l betreffende Mitteilungen an die Verlagshand lung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l in N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Weitere Notizen über Sumpfrn eisen .

Von 0. Kleinschmidt.

V or ein iger Ze it hatte ich Ge l egenhe i t
,
d ie stattl iche Re ihe

v on Sumpfmeisenbälgen im britischen Mu seum du rchzu seh en . Un ter
d en engl ischen Vöge ln fie len m ir sofort m ehrere du rch ihre lebhaft
brau ngelbe Färbung auf. Sie w aren das

,
w onach ich v or al lem

gesucht hatte : d ie geographischen Vertreter v on P aras salicarias

aus d em Land
,
w o al le Me isen v on denen des Festlande s e twasverschieden sind ?) Während die deu tschen We idenme isen in der

Tiefe des Farbentons u ngefähr mit den englischen Glanzköpfen

übere in stimm en
,
sind d ie engl i schen Mattköpfe vie l dunkle r alsdiese . Als Hartert Sharpe d ie Schach te l m it d en englischen Sumpf

meisenbälgen h inhie l t und ihn fragte
,

ob er zw e i Arten darin
erkenn e, zeigte dieser sofort mit d em Finger auf die e in ze ln in

den Re ihen von P . d resser i l iegen den We idenme i sen . Die Stucke
stammten aus d er Gegend v on London . Es ge lang Hartert und
mir bal d

,
dre i Stucke durch e inen London er Naturalienhändler

zu erhalten ; w e itere konn ten leider bis jetzt n icht gesamm e l t w erden .

Die Vöge l un te rsche i den sich v on dem rhe in i schen P . salicariu s

durch lebhafte r rostgelbe Farbung, w e lche sich v on den Flanken
auf die Halsse iten und auf die Vo rderbru st au sdehn t

,
so dass

auch d ie Gegen d unter dem Kehlfleck rostfarbig angeflogen ist

1) Bekanntlich sind alle übrigen Meisenarten Englands (zwei davon
erst neuerdings durch Prazak) unter besonderen Namen von den schwedi

schen abgetrennt worden . Sehr interessant war es mir, zu beobachten,
dass die englische Tannenmeise auch in ihrer Lebensweise gar keine
„Tannen

“-Meise mehr ist . Ich sah und erlegte sie bei Tring auf einzeln
stehenden Laubbäumen an Plätzen, wie sie bei uns nie von Tannenmeiseribesucht werden . Die englische Kohlmeise zeigt zwar nicht immer die
von Prazak angegebenen Unterschiede, hat aber einen so auüallend starkenSchnabel, dass man ihre Abtrenn ung als berechtigt ansehen muss .
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und nur Wangen und Bauchmitte w eiss ble iben . Die Flügelspiege lsind m ehr rostgelb als w eisslich
,
und der Rucken ist brauner.

Der Schnabe l ist d icker und ku rzer. Die Grösse
,
n amen tlich die

Schw an z länge ist geringer
,
w ie sich aus dem fo lgenden Vergle ich

d er Max im almasse in cm ergiebt :

Paras mon tanus subsp . nov . Englan d, Fluge l Schw anz
Paras mon tanus sa licarias (Brehm) Flüge l Schw an z
P arus mon tanus Baldenstein Fluge l Schw an z

Vie l le icht gelingt es noch
,
englische Vöge l z u finden

,
w elche

mehr als cm Fittichlänge haben . Ich habe erst 9 Stück unter
suchen könn en

,
v on denen 2 jung, und 2 n icht in frischem Gefieder

w aren . Solange das Grossenv erhältnis n icht sicher erm itte l t ist
,

mag der engl i sche Voge l ohne Nam en bleiben . Überhaupt w äre
es geradezu Un fug

,
in e iner Gruppe, w ie es d ie Sumpfmeisen sin d,

w e ite re Namen zu machen
,

ehe das Verhältn i s d er e in ze lnen
Form en zu e inander

,
d . h . d ie Geographie der Gruppe mehr aufgeklärt ist. Au sserdem giebt es immer n och Leute , w e lche das

E rsche inen e iner neuen Subspecies tei l s he iter, te ils ärgerl ich stimmt.
Das möge ihnen erspart ble iben in die sem Fal l . Es kommt ja
n icht darau f an

,
e ine Subspecies m ehr zu „machen“

,
sondern zu

z eigen
,
dass eine vorhanden ist.

Para s mon tanus sa lioar ius (Brm .) konn te ich an mehreren
n euen Plätzen am Rhe inufer nachw e isen

,
deren Erw ähnung hier

kaum von Wichtigkeit ist. Im Mai
,
al so zur Brutze i t

,
ge lang es

mir ein Pärchen zu beobachten . Le ider fand ich in der kurzen
Zeit

,
di e mir z ur Verfügung stand

,
das Nest n icht.

Aus der Oberlau sitz (von Herrn Baer in N iesky) e rhie lt ich
im Frühjahr e in e mattkopfige und e in e glan zköpfige Sumpfmeise .

Erstere ist ein w en ig grösse r als P . sa licarius . Auf ein e in zelnes
Stück im abgeriebenen Frühlingskleid lässt sich aber keine Be
stimmung gründen

,
zumal die Formen acoed ens und murinas

n och unklar sind .

Von Para s m on tanus borea lis erhie lt ich w ahren d des Sommers
dre i Stücke aus Ostpreu ssen , w orüber ich bere its a . a . 0 . berichtet
habe . P . borea lis ist mithin in O stpreu ssen , w ie ich vermute t
hatte

,
Stan dvoge l .

Ein Beobachter aus W a l s c h tirol (der Gegend v on Trien t),
dem ich e in e schöne Su ite von Parus mon tanus Baldenstein ver

danke , machte mir e in e in teressan te Mitte i lung über die Stimmedie ses Voge ls . Ohne , dass ich ihn darüber befragt oder sonst
darauf aufme rksam gemacht hatte

,
schrieb m ir der Mann w ortlich

fo lgendes : „Im Fruh l ing das Männchen singt fast w ie ein Schwarz
plattel, in d en andern Jahresze i ten macht nur das Lockton z i zi ghe.



Es giebt zw e i bestimm te Arten“
u . s. w . Es w under t m ich

,
dass

u n sere Singvogelliebhaber n icht langst auf d ie m attköpfigen Sumpf
me i sen aufm erksam gew orden sind

,
w ie das in Irkutsk der Fal l ist.

Aus der Schw ei z erh ie l t ich n eun Stücke von Paras communis

Baldenstein . Während son st überal l d ie glanzköpfigen und matt
köpfigen Sumpfmeisen annähern d diese lben geographischen An
d erungen aufw e i sen

,
sche int die s in d er Schw e iz n icht gan z

der Fal l zu sein . Die glan zköpfige Sumpfmeise e rre icht dort
n icht e ine der mattköpfigen en tsprechende Grösse, w ohl de shalb
weil beide n icht ständig diese lben Höhen bewohn en .

Herr Dr. P r a z ak sch ickte m ir 1 8 ihm n eu erdings zuge
kommene Sumpfme i sen aus Ost-Gal i zien mit d er Bi tte

,
auf Grund

dieser Vöge l seine Bemerkungen in der O rn is Ost-Gal iz ien s richtig
z u ste l len . Er sei

,
als er diese Bemerkungen schrieb

, „
gan z confus

uber die Sumpfm eisen“ gew esen . So schl imm ist es nun n ich t.
Prazak un terscheidet dre i Formen

, fru ticeti, borealis und montanus

(Vergl . J. f. 0. 1 897 p. 297

V on der e rsten Form
,
also den o stgal i z i schen Glanzkopfenbemerkt Prazak

,
dass d ie Bru tvöge l sich durch stagnatilis—Charakter

(lichte Färbung) au sze ichn en . Aufiallend ist es in der That
,
dass

die Me i sen im O sten re in er bleiben und deshalb du rch Abre iben
und Au sbleichen d es Gefieders gegen d ie Bru tze it hin he l ler w erden

,

w ährend das Gefieder der w esteur0päischen Vöge l durch Schmu tz
eher dunkl er als he l ler w ird .

V on den von Dr . Prazak erhal ten en Balgen sind neun G lan z
kopfe . Diese Vöge l stimmen gan z m it den früher von mir un te r
suchten Typen von P ara s s tagna tilis Brehm aus Ost-Gali z ien
und mit gle ichfal l s v on Prazak stammenden Vöge ln im TringMu seum übere in . Parus commun is stagna tili3 (Brehm) steht zw ischen
P arus commun is Balden stein und P aras commun is merid iona lis

(Liljeb.) in der Mi tte . V on d en Vöge ln der Schw e i z un tersche i den
sich die Ostgaliz ier du rch l ichtere Färbung, länge ren Schwan z undFlüge]

,
v on den ostpreussischen und schw edischen Vöge ln nur

w en ig
,
beson ders du rch d ie K rümmung des Ober u nd Un ter

schnabe l s. Darin sow ie in ihrem gesam ten Färbungscharakter er

inn ern sie e in w en ig an d ie asiatischen Verwandten .

Die ostgal iz i schen Mattköpfe sind w ohl alle als Parus mon

tanus ass imilis (Brehm) zu bestimmen . Ein Voge l v om 8 . August
97

,
bei w elchem n ich t nur das k leine Gefieder, sondern auch die

Schw an zfedern in der Mau ser stehn
,
bew ei st

,
das die Form n icht

im Winter z uw andert
,
sondern he im isch ist. Die Vöge l stehn

zw ischen den sibiri schen P . m ontanus macm ru s n ordeuro

paischen P . mon tanu s borealis (Selys) und Schw eizer Vögeln P .

mon tanu s Baldenst. in der M i tte
,
aber den Sibiriern am nächsten .Me ine Sui te von den tran ssi lvan ischen Alpen steht montanusmerklich näher

,
als d ie Ostgalizier. Der Typu s von assimili3



s tammt v on den Karpathen und steht nach meiner Erinnerung
11 . me in en Aufze ichnungen zw ischen diesen beiden

,
aber d en öst

l ichen Vöge ln n äher.

V orläufig feh len m ir noch Re ihen v on den Karpathen . Es

w are w oh l m öglich
,
dass P . assim i les nach O sten hin d em P .

m acruras
,
nach Westen hin dem P . m on tanus ähn l icher w ird .

An scheinend w ird ja auch P . borea lis Selys nach Osten hin

d en Sibirisch en Vogeln ähn l icher, d . h . lichter und gro sser . Prazak
w o l l te deshalb die Vöge l v on Nord - Ost- Russland als neue Sub

spec ies beschre iben un d benennen
,
hat dies aber auf me inen R at

un terlassen
,
w e i l jen e V öge l kaum von P . assm n lis Brm . zu

un tersche iden sin d .

Herr J . Th ien emann in Le ipz ig hatte d ie Freundlichke it, m ir
e inen unw e i t Archange l gesamm e lten Voge l z ur An sich t zu senden

,

d er v on se inem Onke l Dr. Ludw ig Thienemann stammt. Das

Stück hat cm Flüge l länge und cm Schw anz länge . Darin
stimm t es m it den Gal i z i schen Vöge ln übere in . Die Schnabelform

ist d ie d es Schw edischen P . borea li s
,
von dem ich abe r n och kein

g le ich gro sses S tuck gesehen habe . In der Färbung ist der Voge l
n icht m ehr frisch

,
w e i l v or n ahe zu 50 Jahren gesammelt. Er

sche in t darin abe r m ehr P . a s szmzli s als P . borea li s z u gle ichen .

Jedenfal l s ist es e in e z oogeographisch hochst in te ressan te
Thatsach e

,
dass d ie gal iz ischen Vöge l in ihren blendend he l len

Farben den sibiri schen n icht nachs tehn un d sich gem ein schaftl ich
m it d iesen v on d en trubgefärbten Form en d es We sten s (m on tanus

,

sa lzoa riu s etc . ) u n tersche id en . Weshalb das so ist und inw iefern
sich für andre Arten ähn l iches nachw eisen lasst

,
das sind Fragen

,

di e n icht flü chtig e rledigt w erden dürfen
,
sondern ein gründl iche s

Studium w e rt sin d . Wir schu lden Prazak Dank
,
dass er diese

Fragen du rch se in e faun istische Arbe i t u nse rm In te resse n äher
gerückt hat. Ich w e iss

,
dass der We rt dieser Arbei t sehr ver

sch ieden beurte i l t w ird ; um so ve rdienstlicher w ird sie se in
,

w enn s ie zu w e i te rem Stud ium d er gal iz ischen Fauna An lass gibt.

V on d er japan ischen Mattkö pfm eise habe ich in zw ischen
Stucke gesehen

,
w elche in der Grösse d em nordeur0päischen

Para s mon tanu s borea lis nahe komm en . Ob man d ie beiden
du rch d en gro ssen sibirischen P . m . m acrura s getrenn ten Formen
mit dem se lben Namen ben enn en kann

,
w age ich n och n icht zu

en tsche iden . Vie l le icht finden sich 2 verschiedene Formen v on

Mattköpfen in Japan .

V on d er glan zkopfigen chin esischen Sumpfme i se sah ich

m ehrere Stücke in engli schen Samm lungen (Brit. Mus.

,
Dresser).

Ob diese lben als neue Art z u beschre iben sind
,
oder m it P ara s

h en soni Stejneger (d em sudjapan ischen Glanzk0pf) iden tisch sind ,mu ss ich dem Urtei l d es Au tors dieser letz teren Art überlassen .



Orn ithologisch e Notiz en aus „St. Hubertus
“

(Januar -Jun i

V on 0. Haase.

(Vergl. O . M . 1897 S . 89

(Die Nummern entsprechen d enen im „
Systematischen Verzeichnis derVoge l Deutsch lands“ von Prof. Dr. A. Reichenow ) .

Fe d e r n .

Tetrao uroga llu s (L).
Un ter den von S r. Maj . in Kal tenbronn erlegten Auerhähnen

befand sich ein sehr schöne r starker Hahn m it 20 Stossfedern.

Ein höchst se l ten e s Vorkommn is ! (XV . Jahrg . S .

S p i e l a r te n ,
B a s t a r d e .

226. Tetrao bonasia (L .) 227 . Tetrao tetr ix

„St. Hubertu s“ brachte Se ite 1 16 (Jahrg . 1 896) d ie Notiz
ube r ein en verm e in tlichen Bastard T. tetrix 11 . T . bon asia

,
w e lche

in den 0 . M . Jahrg. 1 896 Se ite 169 zum Abdruck kam .

Auf An regung d es Herrn A. Suchete t e rsuchte ich die

Schriftle itung des „St. Hub.

“
um nahere E in ze lhe iten über diese

Noti z . He rr M . 0 . v . Hohenberg ste l lte m ir dem zufo lge in l iebens
w ü rdige r We i se e ine No . der in Christian ia ersche in enden Sport
z e itung

„
No rsk Jd raetsblad“ (No . 5 v om 96) zur Verfügung

,

w e lcher d ie fragliche Notiz en tnomm e n ist.
Da letztere von allgeme inerem In teresse se in durfte

,
gebe ich

sie hie r w ieder.
Ein Schn epfenjäger schoss vor e in igen Tagen in Mykland

(Am t Nedenaes in Norw egen ) e inen Voge l, d er al ler Wahrschein

lichke it nach ein Bastard zw i schen Birkhahn und Hase lhuhn ist.
Der K0pf des Voge ls gle icht gan z d em des Hase lhuhn s

,
die Farbe

auf Kehle un d Hals ist d er desse lben Voge l s ähnl ich . Der Schwan z
ist w ie be im Birkhahn . Im übrigen ist d ie Farbe des Tieres einMitte lding zw i schen d em gew öhn l ichen schwarz und braun d er

Waldhühn e r
,
jedoch so

,
dass schw arz vo rherrscht. Der Voge l w ar

etw as schw ere r als ein Birkhuhn .

“

Kjaerbolling sagt in se in em Werke „Danm arks Fugle“ bei
T . tetrix (S . Es giebt w e isse

,
w eissgefleckte un d graurötlicheVarietäten . In Schw eden komm t e ine Bastardform v om Birkhahn

und d er Auerhenne (Tetrao hybr idus a roga lloid es u nd T . m ed ia s)
vor und eine so lche v om Birkhahn un d der Schneehenne (T .

hybrida s P . bonasia w i rd für Dänemark n icht
aufgeführt. O . H.

264 . Scolopax rusticu la L.

Baron Stefan V écsey, k . u . k . Kamm erer in Waitzen
,
erlegte

am 1 . April 1. J. e in e ganz lichtgelbe Waldschnepfe v on son st
n ormaler Grösse und Zeichenmusterung. E ine noch selten ere Jegdbeute wu rde in Zsértz

,
Borsoder Kom itat

,
am 4. Apri l du rch ein en



Jage r zur Strecke gebracht
,
n am l ich e in e Waldschnepfe reinw eissen

Gefieders von gle ichfal l s n ormaler Grösse . A . J . (XV S .

V e r b r e i tu n g.

I. D eutsch lan d .

1 96 . Falco p eregrinus (Tun st. )M e c k l e n b u r g : Am 18 . Februar 97 hatte der Forstlehrling
Schu tt von hier auf e inem R ev iergange das gew iss se ltene We id
mannsheil

,
zw e i kämpfen de Wanderfalken m it e in em Schuss zu

e rlegen . Lübtheen . L . H e n n i n g s (XV . Jahrg. S .

205 . Aqu ila chrysaeta s

An h a l t : Wo rl i tz . V om Hülfsjäger Bie ler in Wo rl itz w u rde
im Revier Wörlitz Oberforst am 6 . Januar 97 ein Ste inadler
gescho ssen , w e lcher in d er Flügelspann ung 2 m 40 cm misst und
1 7 Pfun d w iegt. (XV S .

B ay e r n : Der Kön igl . Fo rster Sollacher v om Hin tersee fing
im Dezember 96 e inen d er stärksten Ste inadler

,
se inen un d

d er Kön igl . Forster Han s Hohenad el an ebendemselben Tage e inen
zw e iten diese r Vöge l

,
der d er stärkste se in so l l, d er in jener Gegen d

übe rhaupt gefangen oder geschossen wu rde . (XV S .

213 . P ern is ap ivoras

T h u r i n g e n : Mehlis . Am 1 9 . Mai 97 habe ich ein prachtvo l les Ex emp lar v om Wespenbu ssard, der hier recht sel ten vorkommt,
erlegt. Es w ar ein altes m it blaugrauem Kopfe, schn eew eisse r
K ehle

,
schw efelge lber Iris un d schwarzer Wachshau t. Brust un d

Bauch sind fast reinw eiss. Gesam tlänge des Vogel s 62
,
Schw an z

länge 28 cm . R . H. (XV S .

227 . Tetrao tetrix

B ay e rn : Das plötz l iche E rsche in en v on Birkwild in Revieren
,

in w e lchen dasse lbe se i tMen schengedenken n icht vo rkam
,
istneuester

ze it häufig beobachte t w orden. So w i rd au s Berge l m itge teil t
,
dass

in den um liegenden Revieren seit Monaten 4 Stück
,
1 Hahn

,
3

Henn en
,
ihren Stan d gen omm en haben und namen tlich in ein em

Fichtenhochw ald mit daran gren zen dem Laubw al d . Da
,
w ie erwähnt

,diese s Wild sei t Monaten in dem genann ten R evierteil steht
,
ist

al le Hoffnung vorhan den
,
dasse lbe zum Standw i ld w erden und

dieses vermehrt zu sehen . Bem erken sw ert ist der Umstand , dass
auf 7— 8 Stunden Wegw eite vom genannten Revier kein Birkw ild
vorkommt. (XV S .

240. Ard ea alba

P r o v i n z S c h l e s i e n : Aus Leband in Ober-Schle sien erhie lt
ich am 2 . Februar 97 ein dort geschossenes jüngeres Ex emplar
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schal len l iessen
, obgle ich schw ere Schneeflocken den Erdbodenbedeckten . 0. B . Forsthau s Pu lverhof b e i R a s t o w in Mecklbg.

(XV S.
Am 97 w u rden im Revier Schonow bei Te ltow die

ersten
__

Stare gesehen . H . K . (XV S .

Ü berw in tern de Stare konnen w ir in Berlin al le Win ter be
obachten und zwar im Garten der Kön iglichen Chari té. Eine
An zah l Stare überw in te rn se i t 1 5 Jahren in d en in dem Garten
angebrachten Kästen . Es ist in d er That ein grosses Ve rgnügen

,

d ie mun teren Vöge l bei grosser Kal te un d be im Schn eefal l beobachten
zu können

,
beson ders d ann

,
w enn sie ihr L ied pfe ifen un d sich

auf dem in d er Nähe d er Anstaltskirche einge richteten Fu tterplatz
Nahrung suchen . R . V . in Berl in

,
4 /3. 97 . (XV S .

237 . Colamba palambas

Am 26 . Febr . 97 beobachte te ich die erste Ringe l taube .

Sch . L i c h t e n s t e i n (Un terfranken ) . (XV S .

245 . B otaurus siellaris

Am 8 . Febr. 97 schoss ich ge legen tlich Absuchen s e ine s
Wassergraben s nach Wilden ten e in e grosse Rohrdomm e l . O .

B e r gm an n ,
Grossh . R evierj . in Pu lverhof b . Rastow i . Mecklbg.

(XV S .

248 . Cicon ia alba (J. C .

Magdebu rg. Gestern m ittag zog ein Storch uber un sere Stadt
und kre iste längere Ze it uber den Wiesen zw ischen der alten E lbe
un d der Strom elbe . Was mag d en „

arm en Gese l len“ veran lasst
haben , d en Win ter h ier zu v erbringen ? (XV S .

Anm . Die Nummer des St. Hub
,
in we lcher obige Mittei lung

sich befindet
,
ist v om 5 . Febr. 97. Wann m ag das „gestern“

nun g ew e s e n se in ?
Am 26. März 97 z og ein Storch als Frühlingsbote langere

Ze it seine Kre ise über hiesiger Stadt. F o r b ac h (Lothringen) .
G ibson (XV S .

264. Scolopax ra slica la (L .)
Es giebt kaum e inen zw e iten Vogel

,
der v on jedem deu tschen

Jager m it gle icher Ungedu ld aus d em Süden erw artet w ird
,
w ie

d ie Waldschn epfe . Schon au s praktischen Gründen
,
nur w eil er

e ine Ehre darin su cht
,
die „

Erste“ herabgeho l t“ zu haben
,
w ird

der Jäger un se rm Voge l eine regere Aufm erksamkei t schenken als

jedem anderen Zugvoge l
,
un d wäre es der v ertrautetste Hau sgenosse,

w ie z . B . d ie Schw albe oder der Storch . Die Rückkehr d er letz teren
w ird zwar von Vie len auch gefe iert

,
aber w er denkt daran , dieDaten aufzuze ichn en un d zu veröffen tl ichen ? Es i st w ohl e ine

Ehre für d en deu tschen Jägersmann
,
die erste Schnepfe erlegt z u



haben
,
abe r n ich t

,
d ie e rste Schw albe

,
den ersten Storch gesehen

zu haben .

Die in St. Hubertu s“ zahl re ich v eroffentlichten Ankunfts

und Abschu ssdaten der „Ersten“ legen Zeugn is ab von dem Interesse
,

w elches man in Jägerkreisen d er Waldschnepfe entgegenbringt.
Der Wissen schaft kan n dies nur w i l lkommen se in

,
denn a l ljährl ich

ge samm elt und übersichtl ich geo rdne t
,
können d ie Daten e inem

Bearbe iter d es Zuges diese s Voge l s ein w ichtiges Material l iefern,
das natürl ich du rch Zugnotizen aus an deren Zeitschriften und aus

son s tigen l iterarischen Erzeugn i ssen ve rvo llständigt w erden m uss .
V on dem Wun sche besee lt

,
der Wissenschaft förderl ich zu

se in
,
habe ich es un ternommen

,
d ie Zugdaten übersichtlich zusamm en

zu ste l len . Es w u rde m ich freuen
,
w enn ich ein Ste inchen liefern

könn te zu dem gew altigen Gebäude
,
w elches die „Ungarische

O rn itho logi sche Cen trale“ aufzuführen begonn en hat. Es w ird e iner
d er schw ierigsten aber auch der in teressan testen Baue werden !

Der Zug der Waldschnepfe im Fruhling 1897.

Geogr. Lage des Ortes Land bez. Ort Tag Nachw

44° 10
‘
n . B. 1 5 ° 50

‘ ö . L . v. Greenw. Dalmatien 6 . Jan. XV 1 72

46° 3
‘

1 8° 15
‘ Ungarn : Funfkirchen

2 7 .

47° 1 5
‘

9 0 35
‘ Vorarlberg : Meiningen -Altenstadt.

1 1 . März XV 1 73Streichen lebhaft und murksend .

9°35
‘ St. Gallen : Rheinthal.

6 . März XV 1 73Streichen matt und still.
?48° 1 6 0 Niederösterreich : Mauerbach Bz.Burkersdorf. 28 . Febr . XV 1 72

48° 1 6
‘

1 6°50
‘

Niederösterreich : Marchegg.

26 . Jan . XV 1 72

16° 1 5
’ Niederösterreich : Greifenstein .

2 . März XV 1 5 7

48° 45
‘

1 1°25
‘ Oberbayern : Ingolstadt.

1 1 . März XV 186

Am die „Erste“ gefehlt, am 1 3 . die „Erste“ geschossen, am

die Zweite, am 1 8 . die Dritte und Vierte . Am 1 9 . früh 5 Uhr
noch eine geschossen , die weiteren alle am Abendstrich . Sie zogen
laut balzend und zahlreich. Mein Revier liegt 2 Stunden von derDonau entfernt und ziemlich hoch .

6° 30
‘

Elsass-Lothringen : Zemmingen .

28 . Febr. XV 1 90

49 ° n . B . 8° 6. L . v. Greenw. Elsass-Lothringen : Schleitha l beiWeissenburg. 23. Febr. XV 1 45 Am zogen hier die ersten
2 Schnepfen, am abends erlegte ich die „Erste“ , welche laut
murksend zog.



49° 1 5
‘
n . B . 9°56

‘
e . L . v. Greenw. Wurttemberg : B laufelden O . A .

Gerabronn. 1 2 . März XV 1 8 6

49°38
‘

6° 8
‘ Luxemburg : Luxemburg.

26 . Febr. XV 1 73

Am die 1 . Schnepfe gehört, am 27 . die erste gesehen .

?49°46
‘

6°38
‘ Rheinprovinz : Herl (Rg. Be z . Trier) .

1 7 . März XV 2 14

2 Schnepfen strichen auf kaum 1 Schritt Entfernung und so n iedrig
vorüber

,
dass ich sie mit einem Stocke hätte erreichen können .

49°48
‘

9°25
‘ Unterfranken : Dorfprozelten beiStadtproze lten. 28. Febr. XV 1 60

9° 58
‘ Unterfranken : Würzburg.

1 4 . März XV 1 73

Die Schnepfe zog stumm bei hellem, etwas kühlem Wetter.
49° 9°34

‘ Unterfranken : Neustadt (Odenwald) .
2 6 . Febr. XV 148

Der Strich ist hier in diesem Jahre sehr gut.
49° 5 7

‘
9°45

‘ Wiesenfeld bei Karlstadt.
5 . März XV 1 60

49° 1 8° Schlesien : Cwiklitz nächst Pless .
22 . Febr. XV 1 57Strichen bis gut, stellen und abendweise bis zu 10 Stunden .Rheinprovinz : Cappel (Hunsrück) .
28 . Febr. XV 2 14Zwei Schnepfen strichen laut und auf einander stechend, aber

sehr spät und tief.
8° Prev. Hessen-Nassau : Rheingau.

27 . Febr. XV 1 45

50° 4
‘

Prev. Hessen-Nassau : Langenhahn .

5 . März XV 1 57

Der diesjährige Schnepfenstrich war hier auf den Moselbergen recht
gut, blieb aber doch weit hinter dem an der Mosel selbst zurück.
So sol len beispielsweise auf einem Stand eines Nachbarreviers an

der Mosel an einem Abend 20 St. beobachtet werden sein. Zogen
meist laut, aber schnell .

50° 11 . B. 6°36 1/2
‘
ö. L . v. Greenw. Rheinprovinz : Dohr.

2 7 . Febr. XV 286

50° 7° Rheinprovinz : Alf a . d. Mosel.
7 . März XV 2 14

Der Schnepfenstrich war hier, wie überhaupt an der ganzen Mosel,recht befriedigend und wurde stark frequentiert. Auf. etwaSchluss etwa Ende März .
50° 8

‘
10°47

‘ Unterfranken : Lichtenstein
7 . März XV 227

Die „Erste“ im hiesigen Revier erlegte Herr Gutspächter L . Klee
mann am 7 . März . Es strichen 3 Stück laut puitzend bei ziemlich
windigem, rauhem Wetter. Am 1 9 . und 2 1 . schoss ich
je eine, am 1 1 . beobachtete ich ca. 8 Stuck, die bei sehr schönem



Abend laut quarrend strichen, wobei noch einige zu Schuss kamen
und sauber gefehlt wurden . Am 1 9 . zogen 4 bis 5 Stück vor

Ausb ruch eines heftigen Gewitters meist stumm, ebenso strich die
letzte am 2 1 . v. Mts. rasch und ohne zu balzen. Von meinem
Jagdnachbar Herrn J. Ulrich wurde bereits am 23 . März ein bru

tender (wohl legender) Langschnabel angetroffen und habe ich daher
den Strich nicht weiter besucht . Anderntags war leider das aus 2

Eiern bestehende Gelege zerstört. Die hier geschossenen Schnepfen
waren im allgemeinen schlecht bei Wildpret.

50° 1 1
‘

n. B 1 0°20
‘ Unterfranken : Fuchsstadt beiStadtlauringen . 28 . Febr. XV 1 60

50° 1 2
‘

10°30
‘ Unterfranken : Kissingen.

1 3 . März XV 1 73

Der Zug begann am und wurde gegen Mitte des Monats bei
recht günstigem Wetter immer lebhafter. Der Höhepunkt war um

den mit dem konnte der Zug als beendet betrachtet
werden. Günstige Nachrichten kommen auch von den Seitenthälern .Seit Jahren ist ein solch lebhafter Zug, der sich innerhalb drei Wochen
vollzog, hier nicht beobachtet.

500 n n 70 3 7
,

n n

500 n n 80 9
1

500 60 7 1/2
l

19

8° 30
:

500 40
‘

Zogen schnell und niedrig.

50° 40
‘

1 8° Prev . Schlesien : Grafschaft Tu
rawa . 1 4 . März XV 1 86

Mein Nachbar-Kollege schoss am die erste Schnepfe, während
ich am die diesjährige „Erste“ streckte . Die Schnepfen sind
zahlreich angekommen, doch wird der Strich wegen des plötzlichkälteren Wetters sehr beeinflusst.

50° 1 7° 1 8
‘

Prev. Schlesien : Forsthaus Hohgiersdorf. 1 5 . März XV 1 86

50°45
‘

7° 30
‘ Rheinprovinz : Forsthaus Hüppel

rettchen bei Eitorf. 27 . Febr. XV 145

Es strichen 6 Stuck laut.
50° 53

‘
7° 1 6 ‘ Rheinprovinz : Forsthaus Wahl

erscheid . 26 . Febr. XV 1 73

Die diesjährige „Erste“ schoss ich am Sie strich lautbalzend. Ausserdem sah bezw. hörte ich am selben Abend noch
zwei Schnepfen . Wetter : warm und klar

,
Südwind .

50°58
‘

1 2° Sachsen-Altenburg : Nobitz.
4 . März XV 1 57

Prev. Hessen-Nassau : Oberlahn
stein . 9 . März XV 227
Prev. Hessen-Nassau : Kirberg.

27. Febr. XV 1 5 7Rheinprovinz : Montenau (Eifel) .
2 7 . Febr. XV 1 45

Prev . Hessen-Nassau : Brand
oberndorf. 1 . März XV 148

Prev. Westfalen : Oedingen.

1 7 . März XV 1 86



Am 4 . und 5 . März die ersten Schnepfen ; Wind : mässig,Südwind, Wetter : klar und warm ; Wind : starker Südwind,Wetter : trüber und kälter. Schnepfen strichen puitzend, einzeln,
von N. W. nach S . 0 .

5 1 ° n . B . 1 1 ° ö . L . v. Greenw. Prev. Sachsen : Erfurt.
1 5 . März XV 1 73

5 1 ° 4
‘ Prev. Schlesien : Gersderf O .

-L .

22 . März XV 1 90

5 1 ° 9
‘ 1 1 ° 36

‘
Prev. Sachsen : Lissdorf.

2 7 . Febr. XV 1 48

5 1° 12
‘ 14° 1 5

‘
Königreich Sachsen : Pobla .

28 . März XV 22 7

Am nachmittags wurde vom Förster G. Winkler die ersteSchnepfe herabgeholt. Gesehen wurden sie schon am 3 . nachm.,

als sie quarrend und murksend strichen. Wetter : kalt, fast ganzruhig, klar.
1 7 0

5 1 0 20
,

100 50
‘

5 10 85
,

1 00 57
‘

77

5 1 0 3 7
‘

n n

5 1° 38
‘

8°41
‘

Strich hoch und laut.
5 1° 40

‘

1 1°30
‘

Prev . Sachsen : Hettstedt.
1 5 . März XV 1 73

Anhalt : Jessnitz. 9 . März XV 1 73
Prev. Brandenburg : Simmersdorf.

2 1 . März XV 1 86

5 1° 1 1 ° 14
‘ Anhalt : Ballenstedt.

8 . März XV 200
Die „Ersten“

wurden laut streichend und einander stechend gesehen.

5 1 °45
‘ 9°42

‘ Braunschweig : Vorwohle .

1 . März XV 1 73

1 1°40
‘ Anhalt : Aderstedt.

23 . März XV 200

5 1 °45
‘

1 1 °40
‘ Anhalt : Gröna bei Bernburg.

29 . März XV 200

5 1°54
‘

1 1 0 Prev. Sachsen : Halberstadt.
1 3 . März XV 186

5 1° 55
‘

1 1° 22
‘

Prev. Sachsen : Wolmirsleben .

1 6 . März XV 1 76

1 6 Stück wurden zum Aufstehen gebracht, 5 davon geschossen.Wetter herrlich. Abends auf dem Strich zog keine Schnepfe ; es

war mittlerweile sehr windig geworden.

Prev. Schlesien :
24 .

Prev. Sachsen :
1 6 .

Prev . Sachsen :Stolberg . 1 5 .

Prev. Posen : R aszkorek.

1 7 .

Sponsberg .

März XV 200

Gr. Furra.

März XV 200

Eichenforst bei
März XV 1 73

März XV 200

Prev. Westfalen : Nieder-Tudorf.
1 7 . März XV 1 90



52° 11 . B. 7° 40
‘ ö . L . v. Greenw. Prev. Westfalen : Munster.

1 5 . März XV 1 86

10° 5 ‘ Braunschweig : Henneckenrede b .Derneburg. 8 . März XV 1 60Strich bei lauern, mildem Wetter laut, aber hoch.
520 2

‘ 7° 6
‘

Prev. Westfalen : Egelborg bei

Legden. 6 . März XV 1 57

52 0 42 1 3° 48
‘

Prev. Brandenburg : Freudenberg .

1 2 . März XV 1 73

52° 47
‘

1 5° 20
‘ Prev . Brandenburg : Stolzenberg

(Neumark) . 1 6 . März XV 1 86
Am zogen hier die ersten beiden Schnepfen, am erlegte
ich die erste . Dieselbe strich bei gelindem, etwas regnerischemWetter laut aber hoch.

53° 36
‘

7° 1 5
‘ Hannover : Lützburg.

1 9 . März XV 1 86

Sah und erlegte die „Erste“ auf der Suche bei veränderlichemWetter und heftigem W . S. W.
-Winde .

54° 56
‘

20° 40
‘

Prev. Ostpreussen : Bledau.

1 6 . März XV 1 86

55° 10
‘

2 1° 10
‘ Ostpreussen : Bledau .

1 9 . März XV 200.

Trotz des w u sten Du rche in ande r der oben n ach den Bre iten
graden geordn eten Zugdaten w i rd man doch e inen Fortgang nach
Norden n icht verkenn en . Lassen w ir die Januaraufz eichnungenfort

,
w o w ir es allem An sche in n ach m it überw in ternden Schn epfen

z u thun haben
,
so zerfal len d ie e rsten 18 Berichte (47° 1 5 ‘

bis

50° in 9 Februar 9 Marznotiz en
,
d ie zw ei ten 1 8 Berichte

(50
° bis 51° in 7 Februar und 1 1 Marznotizen

,
w ährend al le

übrigen Berichte (v on 5 1 ° 1 2‘

ab nord lich) in d en Monat März fal len .

Die als Nebenbem erkungen w iedergegeben en
,
le ide r sehr dürf

tigen m eteoro logischen un d bio logischen M itte i lungen h ie l t ich für
zu w ichtig, um sie sti l l schw eigen d zu ubergehen .

Ein ige Au fzeichnu ngen
,
d ie sich in d em Rahmen d es obigen

n icht unterbringen l iessen
,
lasse ich h ie r folgen

Ungarn .

Derartige Abschüsse an .Waldschn epfen , w ie sie in diesem
Frühjahr in den verschieden sten Gebieten Ungarns auf Bu schier

jagden und zum Tei l auch auf dem Strich e rz ie l t w u rden
,
hatte man

Jahrd ezenn ie hin durch n icht zu verzeichn en . So wurden auf d er

Graf Majlath
’

schen Domane Perbenyik im gan zen 260 Stück d er
gen an n ten Langschnäble r geschossen , auf d en Graf Jankov ich ’

schen

B esitzungen 72
,
auf jenen des Prin zen Lippe 128 : im Draugebiet

al so 200 auf 2 bis 3 Jagden . Graf Jul. Te leky allein hat auf

se iner im Szatmarer Komitat ge legenen Besi tzung Hoszufaloa 43



Stück herabgeho l t
,
v on den anderen Jagdteilnehmern w urden 51

Stück
,
im gan z en also 94 geschossen . Auf der Besitzung des

Grafen Moritz Esterhazy , Csakvar, bez ifferte sich d er Abschu ss von
d er genann ten Art von Langschnäblern auf 169 . Das sin d d ie
Hauptabschüsse ; 30

— 50 und mehr Stuck w urden, w ie au sführlich
berichte t w i rd, in e in er gan zen Re ihe von Schn epfenrevieren geschossen . (XV S .

S alzburg .

Nach beende tem heu rigen Schnepfendurchzug berichte, dassheue r d er Strich hierorts sehr veränderlich w ar ; an ein igen Abenden
schon Mi tte März , w ar d er Strich ausse rorden tlich gut . Zum BeiSp ie l sah Oberforster Re i sner von An if 26 Stück an e in em Abend .

Eine Re ihe gleichverheissungsvoller anderer Abende brachte w ieder
1 Stück

,
höc h sten s 2 zu Gesicht . Herr R ev ierjäger Pro l ler durfte

auch heu e r w ieder mit 6 Stück d er meistbegün stigste Schu tze der
Umgebung gew esen se in . Im gan z en w u rden e rlegt : 1 . Revier
An thering, Fürw ag und. Au n ebst Weitwörth 1 3 Stück ; 2. Ge

meindejagd Sie zenhe im am Gaiserberg des Herrn Riede l in Lie
feu ing 5 Stück . (XV S .

B ad en .

Sasbachwalden . Habe am 30. Marz das erste Schnepfenge
lege m it 2 kal ten Eiern gefunden

,
das schon 8 Tage alt und ver

w e ist se in dürfte
,
denn ich erlegte vor dieser Ze it 3 Schn epfen

auf d em Striche, fand e ine 4 . n icht und w ar seither keine mehr zu
sehen n och zu hören . Es w ar m ir neu , dass diese Langschnäbler
so frühe an ihr Brutgeschäft gehen

,
und es w ird daher bei uns n och

manches Gelege zu Grunde gerichtet w erden , da der Strich im
Gebirge erst jetz t beginn t und d ie Jagd auf die Langschnäbler bis
Ende Apri l offen ist. C . B . (XV S .

B ay ern .

Sonde rnhe im (Pfalz) . Am 22 . April w urde m ir e ine jungevo l l ständige flügge , lebende Schn epfe gebracht. Gew i ss in dieser
Jahresze it e in e Se ltenhe it. Um so in teressan ter w ar mir dies, da
w ir bisher annahmen

,
die Schnepfe brüte bei uns überhaupt n icht.D. (XV S.

Lau fach (Spessart). Schn epfen strich im Spessart immer noch
gut. Am 8. Apri l w aren noch ca. 7 Langschnäbler zu sehen .

Bis je tz t w u rden 4 Schnepfen geschossen . J. S . (XV S .

R h e inprov inz .

Leo Steffens erlegte in dem Reviere „im Brachen“

, Witzfe lden am zw e iten We ihnachtstage e ine Schnepfe . S . (XV S .



https://www.forgottenbooks.com/join


w estl ichen Ausläufern der Bismarck-In se lgruppe ein Ha lcyon gesamme l t w orden
,
w e lcher in d er Übersicht übe r diese Samm lungen

(J . 0 . 1 876 S . 323 No . 59) irrtüm l ich als Ha lcyon a lbioilla inv. auf

geführt w ar. Der Voge l i st v ie lmehr als Ve rtre ter e in er beson de ren
,

offenbar den genan nten In se ln eigen tüm l ichen Art anzusehen . Im

allgem einen gle icht er dem Ha lcyon chloris ist aber
w esen tl ich grösser

,
der Oberkopf ist re iner blaugrün, d er w e i sse

Fleck oberhalb des Zügel s grösser
,
Ohrfedern schw ärz l ich

,
aber

sehr stark blaugrü nlich verwaschen , auch das Nackenband n icht
re in schw arz

,
sondern stark blaugrun verw aschen , der w eisse

Genickfleck sehr d eutlieh
,
gan ze Un terse ite und Nackenband re in

w e i ss . Lg. c . 180
,
F1. 1 22— 125

,
Schw . 95

,
Sohn . 60

,
L . 1 5 mm .

Ha lcyon p achyrhynoha s R chw . n . sp .

Dem H . oagans sehr ahn lich , die Stirnfedern w ie bei diesem
m it rostgelblichen Seitensaumen , aber d er Schnabe l kü rzer, flacher
u n d bre iter ; Strich oberhalb des Zugels, Nackenband, Wangen
un d Un terse ite m it Ausnahm e d er re in w e i ssen Kehle gesättigt
rostgelb oder ockergelbbraun (fu l vo-ochraceu s), also dunkle r w ie
bei H . vagans . Lg . c . 1 80

,
Fl . 100— 105, Schw . 55

,
Sohn . 40

,
L.

1 5 mm . Zw e i Stucke dieser augen sche in l ich n och n icht be
schrieben en Art befinden sich im Be rliner Mu seum und sind von
O . F i n s c h am 23 . XI. 76 und 24 . XII. 80 auf Neu Pomm ern
gesamme lt w erd en .

Schriftenschau.

Um eine moglichst schne lle Berichterstattung in den „Orn ith010gischenMonatsberichten“
zu erz ie len , w erden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten , über n eu ersch ein ende Werke dem Unterz eichneten frühzeitig Mitteilung zu mach en , insbesondere von Aufsätz en in weniger verbreiteten Zeit
schriften Sonderabzüge zu schi cken . Bei se lbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. R e i ch e n ow .

Bulletin of the British Ornithologist’ Club L . Jan. 1 898 . R. B .Sharpe erhielt Otus abiss in icus Guerin von Somaliland und fand, dass
es ein Uhu ist, aber nicht zu vereinigen mit B aba milesi , was Gurney
vermutet hatte . Derselbe erortert die Unterschiede von Turdus tristis

und T . leu cauchen . Ersterer bewohnt Mexiko, letzterer verbreitet sich
von Chiapas b is Panama. Sharpe glaubt, dass Turdu s daga ae Berlp .

mit T . leucauchen zu vereinigen sei. H. S a u n de r s berichtet uber
einen An thu s sp ip oletta , welcher am 3 . Dezember in Carnarvonshire er

legt wurde . J. H. Gur u ey beschreibt As tur bulleri 11 . Sp . von Car

Nicobar in der Bengalbucht , ähnlich A. p oliop sis und bad iu s .

E . H a r t e r t beschreibt einen neuen Kolibri : Chalcostigma purpureo

cauda von Bogota. Derselbe beschreibt folgende neue Arten von

Ecuador : Cercomacra rosenbergi , ähnlich 0. tyrann ina und app rox i

mans ; Pyriglena berlep schi, nahe P . ater ; Thamnop hilus cacha



biensis, nahe T. punctaius ; Automolus nigricauda ; Poliop tila

schistaceigula .

W. E. C l a rk e . On Hybrids between the Capercaillie and the

Pheasant. (Ann . Scott. Nat. Hist . 1 898 S. 1 7Wiederum ein Bastard zwischen Auerhahn und Fasan im September
1 89 7 in Argyllshire in Schottland erlegt . Es ist dies der vierte der
artige Bastard, welche r in Schottland erbeutet ist . Der Verfasser giebtgenaue Bes chreibung der V ier Stücke . Drei derselben ähneln in derHauptsache dem Fasan m it einigen be i den verschiedenen Stücken mehr
oder weniger vorhandenen Eigenschaften der Auerhühner, Wie teilweise

Läufen, rud imentärem Spore , tief angesetzter Hinterzehe u . a.

In d er Fä1 bung we ichen alle drei von e inander ab. Der vierte ist ein
Auerhahn m it Schwanz und Füssen des Fasans . Alle vier Stücke sind
Männchen .

P. Ad a i r, Notes on the Birds of Ettrick (Ann . Scott. Nat. Hist.
1 898 S . 2 1

B . S ch i tk o w, Über eine Bastardform zwischen Glareola pra tin
cola L . und G lareola m elanop tera Nordm. (Zool . Anz . 20. 1 89 7

s . 1 32

E . M . K o h l e r, Die Schwalbe in Volksglauben und Dichtung der
Chinesen. (Zool . Anz . 20. 1 89 7 S. 292

G . R ö r ig , Untersuchungen über den Nahrungsverbrauch insekten
fressender \ öge l und Säugetiere . 2 . Magenuntersuchungen land
und forstwn tschaftlich wichtiger Vögel . 3 . Untersuchungen über die
Nahrung der Krähen . (Berichte des landwirtsch . Inst . der Univ.
Königsberg i . P. I .
In der zweiten der vorstehenden Abhandlungen sind Magenuntersuchungen von 200 Vögeln mitgeteilt, we lche 5 7 verschiedenen Arten

angehören. In der dritten Abhandlung ist die Nahrung der drei Krähen
art en Corvu s com ics, coron e und fragi legas in den verschiedenenJahreszeiten e i ngehend untersucht, wobei dem Verfasser 1080 Vögel zurUntersuchung vorgelegen haben . Die drei Arten sind dabei ausführlichgekennzeichne t. Aus den Ergebnissen der Magenuntersuchungen werdenSchlussfolgerungen auf den Nutzen und Schaden der Nebel und Rabenkrähe gezogen . Nach den ins einzelne gehenden Berechnungen der Werte
der einze lnen Nahrungsstoffe kommt Verf. zu dem Ergebnis, dass „denLandwirten einer Gegend, in der 666 Krähen während eines Jahres leben,
ein Kapital von 1 600 Mark erhalten bleibt .“ Besonderes Interesse
dürfte der erste Aufsatz erregen. Verf. hat an gefangen gehaltenen Vögeln,
welche er mit einem künstlichen Mischfutter ernährte, festgestellt, dass
unsere kleinsten Vögel, wie Goldhähnchen, Schwanzmeise und Zaunkönig,täglich etwa ihres Lebendgewichtes an Trockenstotfen verzehren,
er fand ferner, dass je grösser der Vogel, um so geringer verhältnis



mässig die Masse der aufgenommenen Nahrung ist, und fasst seine Er
gebnisse in dem Gesetz zusammen : „Bei einer in geometrischem Verhältnis
erfolgenden Körpergewichtszunahme bei insektenfressenden Vögeln nimmt
die Trockensubstanzaufnahme in arithmetischem Verhältnis b is zu einerbestimmten Grenze ab.

“ Somit würde ein Vogel von 4 gr. Körpergewicht
28 7) Precent seines Lebendgewichts an Trockenstotfen täglich auf

nehmen, ein Vogel von 8 gr. 24 6) Proc., von 1 6 gr. 20 5)Proc. , von 32 gr. 1 6 Proc. , von 64 gr. 1 2 (4X 3) Proc., von

1 28 gr. 8 (4X 2) Proc. Durch unmittelbare Untersuchungen fanden
die so theoretisch ermittelten Zahlen auffallend genaue Bestätigung. Diese
Verschiedenheit der Nahrungsmenge erklärt Verf. folgendermassen : „Jekleiner ein Vogel ist, desto grösser ist seine Oberfläche . Je grösser aber
die Oberfläche, desto mehr Wärme wird ausgestrahlt, desto mehr Heiz
stofie braucht also der Voge l, um den Wärmeverlust zu decken .

“ Prof.
R örig fand dann ferner, dass Vögel, welche ausschliesslich mit Mehlwürmerngefüttert wurden, einen bedeutend geringeren Procentsatz an Nahrunggebrauchten, als solche, die mit künstlichem Ersatzfutter ernährt wurden.Zaunkönige brauchten von künstlichem Futter, wie bereits erwähnt, 30Precent ihres Körpergewichts, von Mehlwürmern aber nur 24 Precent.
Die Untersuchung der Bestandteile des Futters lieferte die Erklärung :
Kunstfutter enthält verdauliches Protei n und Fett, Mehl
würmer dagegen enthalten verdauliches Porte'

1
'

n und Fett .
„Wir sind demnach berechtigt“ , sagt der Verfasser, „die bisher bei derPflege gefangener insektenfressender Vögel verwendeten Ersatzfutter
mischungen als unzweckmässig zu bezeichnen, weil sie in der Regel viel
zu wenig verdauliches Protein und Fett enthalten . Man wird ja mittelstderselben die Vöge l längere Zeit am Leben erhalten können, die volle
Gesundheit und dauerndes Wohlbefinden ihnen aber nur dadurch sichern ,dass man entweder ausschliesslich Mehlwürmer füttert oder aber ausser
dem gewohnten Mischfutter ihnen noch reichliche Mengen von Fett

,
viel

leicht in Form von Butter, feingehackte Eier oder dergl., zur Verfügung
stellt. Ich habe in früherer Zeit durch die zuletzt angeführte Methode die
sonst recht hinfälligen Goldhähnchen 4 Jahre am Leben zu erhalten vermocht.

H. C. O berh o l s e r , A Preliminary Lis t of the Birds of WayneCounty, Ohio . (Bull. Ohio Agric. Exped . Station . 1. No . 4 July
1 896 S. 243

Übersicht der beobachteten Arten (1 83) mit Angaben über die
Verbreitung, Zugzeiten und einzelnen Beobachtungen über Lebensweise .

R. M . B a r r i n g t on , Supposed occurrence of a Great Spotted
Cuckoo in Co, Kerry. (Zoologist I . 1 89 7 S .

Am 30. April verg . Jahres wurde von dem Leuchtturmwächter des
Skelligs Rock Leuchtturms in Kerry ein Kukuk beobachtet, welcher derBeschreibung nach der Hoherkukuk, Coccystcs glandarius war. Diese
Art ist bereits früher einmal, am 1 . März 1 842, in Irland gefangen werden.

Es ist zu vermuten, dass die Vögel von Spanien aus die Küste Irlands
erreicht haben.



H. C . P l ay n e and A. F. R. W o l l a s t on , A Walk across
Lapland. (Zoologist I . 1 89 7 S. 498

Aufzeichnungen über Lappländische Vögel .
W. G. C l a rk e , The Inland Breeding of the Ringed Plover in

Norfolk and Suflolk. (Zoologist I . 1 897 S . 502

T. S a lv ad o ri , The North - east African H00poe. (Ibis
III. 1 897 S .Betont die Verschiedenheit von Upupa senegalensis und cp op s.

P. Re nda l l , Field Notes on some West Indian Birds. (Zoo
legist I . 1 897 s. 444

Über die Verbreitung einer Anzahl von Arten auf Trinidad und Tobago.

H. C . O be rh o l s e r , Critical Notes on the Genus Aurip arus
(Auk XIV. 1 89 7 S. 390

Aur ip arus flaviccps lamp rocephalus n . subsp . von Sud Kalifornien.

E . S. Th om p s on , Directive Coloration of Birds. (Auk XIV.

1 897 S. 395— 396 T. IV) .
J. G r i n n e l l , New Race of Spinus tristis from the Pacific

Coast. (Auk XIV. 1 89 7 S. 397

Sp inu s tr istis salicamans n . subsp. von Kalifornien.

Nachrichten.

Am 22 . Januar d. J. verstarb zu Charlottenburg bei Berlin der

Oberförster O s ca r vo n R i e s e n th a l. Er wurde am 1 8. September 1 830
zu Breslau geboren und ist als practischer Forstmann in den ver

schiedensten Teilen Deutschlands, in Ostpreussen, in der Eifel und inSchl esien tbätig gewesen. In den letzten Jahren arbeitete er in Berlin
im Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und Forsten. Der Ver

storbene verfügte über eine treffliche Beobachtungsgabe und war als

ornitho logischer Schriftsteller, wenn auch ohne jede wissenschaftlicheRichtung, ungemein thätig . Die bekannteste seiner Arbeiten ist dasgrosse Foliowerk : Die Raubvögel Deutschlands u. des angrenzenden
Mitte leuropas (Cassel zu dem er auch die Tafeln selbst gezeichnet
hat. Biesenthal war ein Mann von bescheidenem und liebenswürdigemWesen, dem selbst schwere Schicksalsschläge im Dasein nichts anzuhaben
vermochten. H. S.

In seinem ornithologischen Wirkungskreise in Caconda in Benguella
ist am 1 4 . September 1 897 der verdienstvolle portugiesische ForscherJ o s é d ’

An ch ie t a gestorben . Seit den sechsziger Jahren bis zur Gegen
wart hat er rastlos an der Erforschung der Vogelwe lt der südwest



afrikanischen Kolon ien Portugals gearbeitet und in Mossamedes, Benguella
und Loanda gesammelt. Über 4000 Vogelbälge in 560 verschiedenen
Arten hat Anchieta nach Lissabon geschickt, unter welchen 46 von ihm

entdeckte Species. Die Ergebnisse seiner Thätigkeit sind von B a r b o z a
d u B o ca g e und J. A . d e S ou s a in zahlreichen Abhandlungen bekanntgemacht werden . Sie liefern namentlich ein wertvolles Material für dieBeurteilung der Tierve rbreitung in Afrika, denn aus seinen Forschungen
ergiebt sich, dass Mossamedes und das südliche Benguella zum südafri

kanischen Faunengebiet, der nördliche Teil Benguellas und Loanda dagegen zum wesltichen Waldgebiet gehören . Die Grenze dürfte ungefähr
unter 1 2° 1 5 ‘ s . Br. liegen . Anchietas Name wird mit der ornithologischen Afrikaforschung auf das innigste verbunden bleiben . Prof. Bocage
hat dem hingeschiedenen Forscher im Jornal de Sciencias Math. Phys . 0
Nat. Bd . XVIII. einen Nachruf gewidmet.

Anzeigen.

Unterzeichneter wunscht gegen nordische Eier zu tauschen oder zukaufen Eier mit Nesteiern von Cucu lus canora s und allen exotischen
parasitischen Cuculiden .

J. Bamberg,Materialien-Verwalter der schwed ischen Staatseis' enbahnen
Gothenburg (Schweden) .

Gegen haar oder im Tausch !
V og e lbälg e un d E ier von Europa, Island, Labrador, Hudson

Bay, Canada, Alaska, Klein-Asien . Correspondenz mit deutschen Orni
thologen und Oologen erwunscht.

V o g e l e i e r !

50 Eier von Pheenic0pterus roseus a M. 100 Eier von
Pandion haliaetus

‘

a M. 50 Eier von Sula bassana a M .

50 Eier von Botaurus lentiginosus a M . 35 Eier von Pyrrhocoraxgraculus a M . 50 Eier von Otocorys alpestris a M .

50 Eier von Linota rufesceris a M. 50 Eier von Linota flavirostris

a O, 75 M . 20 Eier von Somateria spectabilis a 3,50 M . 50 Eier
von Pterocles arenarius (in Gel .) a 2‚50 M . 50 Eier von Sterna caspia

ä 1 ,00 M . 100 Eier von Anous stolidus a M. 50 Eier von
Syntlib

'

orhamphus antiquus a M . 20 Eier von Simorhynchuspusillus a M . 20 Eier von Fratercula cirrhata a M
.

50 Eier von Thallassidroma leachi a M . 20 Eier von Sula sula
a M .

Vollständige Preisverzeichnisse stehen zu Diensten .

W. R aine ,Bleecker Street 1 8 1 . Toronto. Canada.

Druck von O tto Dornblü t'h in Bernburg.
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An z eigen 20 Pfennige für d ie Zeile . Zusendungen für die Schriftleitung sind an

den Herausgebe r, Prof. Dr. R e i c h e n ow in B e r l in N. 4 . In validenstr. 43 erbeten
,

alle den Buchhande l betreffende Mitteilungen an die Verlagshand lung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Ornithologische Notiz en aus „St. Hubertus

(Januar-Jun i

Von 0. Haase.

(Sch luss . )

L e b e n sw e i s e .

1 39. Garru lu s glan dariu s

Au s d em B a n a t. Ich ging
,
w ie fast täglich

,
zeitig m orgen s

in d ie sogen annte
„
Seboe ra“

,
e inen Te i l unseres Jagdklubterrains ,

ein Eichenjungmais m it verein ze lt e ingesprengten Kieferngruppen ,
w en ige r um e tw as z u erlegen

,
als um e in e roman tische Ste l le z u

Papier z u bringen , d . h zu ze ichnen . N ebst Skiz zenbuch
,
w e lches

n ebst Material stets im Rucksack u ntergebracht ist, hatte ich , w ieimm er
,

au ch m e ine v orzugliche Lancaster-Doppelflin te bei mir.
An au sersehen er Ste l le ange langt

,
se tzte ich m ich in e ine Kiefern

gruppe u nd begann m it m e iner Arbe i t. Kaum dam i t begonnen ,bem erkte ich plötz l ich , en tlang d es Hauptstamm es e in er E iche
knapp an demse lben , e inen Voge l in Tau bengrösse herabstossen,
um abermals hoch aufzu streichen . Zu diesem gesel lte sich hier
au f sofort ein zw e i ter m it Gekre ische

,
w oran ich jetzt be i de als

Nu ss oder E iche lhäher erkann te. Bei dem jetz t v on be iden
un tern omm enen Ste sse sah ich auch das

,
dass der Verfolgte ein

Bun tspecht w ar, d er nach jedem von d en jetzt oft erfolgen den
Stössen sich v on e inem Bäumchen zum anderen fluchtete , um

en dl ich auf e iner al ten Eiche
,
nach seiner Art, au fzubäum en , jedoch derartig

,
das s ihn ein starker A st von oben herab gegen

e inen Angriff deckte . Nun ge lang es aber be iden Angre ife rn , d enselben derartig herabzu stossen
,
dass al le dre i z u Boden fie len un d

so der Specht in der Gewal t bei der w ar. Diesen Momen t be
nü tz te ich nun

,
sprang heran un d schoss in den fiatternd en un d

kre ischenden Knäue l h inein
,
w onach leider nur e iner v on den

kühnen Angreifern nebst leider auch dem armen verfolgten
4



Spechte am Platze bl ieb
,
w ahren d d er zw eite Missethater abstrich

,jedoch
,
w ie ich genau bemerkte

,
n ich t ohne auch e inen Denkzette l

bekomm en zu haben
,
denn von mir w e iter verfolgt, strich er nur

von Baum z u Baum
,
immerh in so rasch

,
dass ich ke inen w eiteren

Schuss m ehr anbr ingen konn te ; aber meine fruhere Erfahrung
sagte m ir

,
dass dies e in s icheres Zeichen d er Verletzung sei.

Zu d em Gan z en m u ss ich n och erw ähn en
,
dass d ie Verfo lgung

d er be iden Häher auf d en Specht e in e derar tig to l le war
,
dass ich

m ich fast gan z unged eckt n ähern konn te Ein so lcher Angriff
,

so recht n ach R aubv ogelart , ist m ir bei E iche lhähern noch nievorgekommen
,
zumal auf e inen Specht, der e in doch ziem l ich grosses

E xemplar ist. Me ine r An sicht nach dürften die Hähe r nur darin
Ursache zu e in em Angrifi gefund en haben , dass derse lbe sich u n

versehen s in d ie Nahe des N estes be ider gew agt hatte . R e

s i c z a
,
Apri l 1897. F. K. (XV S .

Corvus (spec .

F r e c h h e i t d e r K r äh e n . Ich habe mich m it dem schw arzen
Gesinde l n ie gut vertragen konnen , sondern ihm im Gegente i l
nachge ste l lt

,
w o ich konn te ! N icht m it Un recht

,
me ine ich , dennge rade jetzt

,
w o w ir d ie ersten Junghasen in ihrem vielverfolgtenDase in z u schu tzen haben

,
mü ssen w ir die K rähen als un sere

allergrossten Feinde be trachten . Verm oge ihrer grossen An zahl
ist d er Schaden

,
den sie an richten

,
geradezu ein en ormer

,
und so

m ancher Junghase mu ss in die ser Ze it un ter ih ren scharfen Schnabe l
h ieben se in ku rzes Dase in au shau chen ,

um ihnen zum Frass zu
dienen . Auch in d en eigen tlichen Win term onaten hausen sie

schlimm doch ich w il l m ich n icht z u w e it veri rren
,
sondern in

Kü rz e zw e i k leine E rlebn i sse berichten
,
d ie v on der Frechhe it un d

Raubgier d es schw arz en Geliebters ein deu tliches Zeugn i s ablegen .

Ich hatte auf der Enten suche im Sommer vorigen Jahres
ein e En te k rank geschossen ; l inks neben dem Te iche befand sich
ein e m ächtige

,
z iem l ich nasse Wiese . Die En te strich n och ein

gu tes Stück auf d ie Wiese hinau s
,
au f d er sich e in e grosse Schar

K rähen befand . Gleich nach m e in em Schüsse hatten sich d ie

K rahen erhoben und gle ich m ir beme rkt, dass d ie En te schw erkrank w ar. Sofort umk re isten sie diese lbe und stiessen w ütend
n ach ihr . Nach ci rca 400 Schritt ein Ze ichen der Zählebigke i t
d er Wilden ten sah ich d ie v on d en Krahen noch imm er v er
fo lgte En te herabfal len . Jetzt ging d er Specktakel erst recht los,
v on al len Se iten kam d ie schw arze Schar h eran und stiess nach
d em verendenden Wilde . Ein ige Arbe iter, d ie in d er Nähe w aren

,versuchten d ie Krähen zu verscheuchen
,
vergeblich sie l iessen

sich abso lut n icht stören . Erst m ein Naherkommen verscheuchte
sie

,
als ich fast auf Schu ssnähe heran w ar ; d ie En te w ar bereits

verende t. Ich konn te dem schw arzen Ge sinde l n och insofern
dankbar sein

,
als ich dadu rch d ie En te auffinden konn te

,
was son st
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sich zuw ei len . Nur bei zw e i Exemplaren konn te ich d ie Reste
v on jungen Singvogeln nachw e i sen . C . Kn u t h. (XV S.

2 1 7 . Astur pa lumbariu s

D r e i s t i g k e i t e in e s Hü h n e r h ab i c h ts . Auf d em Schloss
te iche z u Herbigsdorf befin den sich zw e i alte und sechs heu rige
Schw äne

,
w e lch letztere bereits die Stärke e iner En te erre icht

haben . Am zw e i ten Pfingstfeiertage fü tterten d ie Töchter des

Gu tsherrn v . S . d ie Schw äne , als p lötzlich ein Hühn erhabicht her
n ieder sau ste und e in en jungen Schwan z u fassen versuchte ; doch
da der Versu ch m issglü ckte, so erhob sich d er Räuber in d ie Luft

,

um sofort e in en abermaligen Schlag nach e in em der j ungen Schw än e
au szuführen . Au ch dieses zw e ite Mal w u rde der Ü berfal l durch
d ie rege gew orden e Wachsamke i t d es Schw anenvaters vere ite lt

,denn de rse l be traf den Fa lken m it e inem so w uch tigen Flüge l
schlage , dass dieser ins Wasser stürz te und du rch die Schnabe l
h iebe d es Elternpaares so bearbe i tet und zerzau st w u rde

,
dass

nach w en igen M inu ten nur n och d ie Federn und Fleischfetzen des

Räubers auf d em Wasser herum schwammen . C. v . B . (XV S .

227 . Tetrao tetr ix

U n z e i tig e B i rk h ah n b a l z . E ine e igenartige Beobachtung
konnte ich auf e in er Tre ibjagd im Oktober v . Js . m achen . Im
Revier w ar Birkw ild n icht se lten un d ich hatte me inen Stan d an

d em Waldsaum e w ährend links sich e in e schn eisenartige schmaleWaldw iese hin zog. Das vor m ir liegende Waldstück wu rde eben
getrieben un d d ie Treiber machten einen rech t hörbaren Lärm .

P lötz l ich horchte ich auf war es das Klappern der Tre iber ?
Ne in

,
ich täuschte m ich n icht

,
es w ar das Bal zen e ines Birkhahnes.

Ich lau schte noch e ine ganze We i le auf das se ltene Vo rkommn i s ;
eine Täu schung ist vo l lkommen au sgesch lossen

,
es w ar ein Spie lhahn

,
d er an d em ausnahm sw eise e inmal schönen Oktobertage

seinen Bal zge sang lustig erschal len l iess . Und nun e ine besche iden e
Vermu tung

,
d ie ich m it al ler Vo rsich t aussprechen m öchte . Der

Birkhahn balz te
,
trotzdem ich das Klappern d er Tre iber schon

deutlicher hörte
,
dasse lbe schien ihn abso lut n icht zu stören .

An dererseits
,
als ich die e rsten Töne hörte

,
hielt ich sie zu erst für

sehr en tfern tes K lappern d er Tre ibe r, nachher w u rde mir me inI rrtum ja sofort klar, der w ohl immerh in darin
,
dass man es um

d i ese Zeit n icht erwarte t
,
ein en Birkhahn bal zen zu hören und

die Tone eher auf al les andere schiebt
,
sein e En tschu ldigung finden

dürfte . Und nu n m e in Rückschlu ss : das Klappern d er Tre iber
hatte aus d er Fern e en tsch ieden e in ige ! hn l ichkeit m it dem Bal zen
un seres Spielhahn es, w ähren d umgekehrt ich d ie Balz lau te ja zu

erst für das schon aus d er Ferne z u m ir herubertönen de Klappern
d er Tre iber an sprach . So l l te nun der be treffende Birkhahn da

du rch zu sein em Bal zgesang veran lasst w orden se in ? Ich bin mir
bewusst

,
sehr kühne Schlussfo lgerungen z u z iehen , aber ich thue



es in der Absicht
,
dam it vielle ich t e in en oder den anderen d er geschätz ten Leser z u e ine r Ausserung uber d ie Frage zu veran lassen

,so l l te das Balzen des Spielhahne s zu dieser ungew ohn lichen Ze i t
in i rgen d w e lchem Zusammenhänge m it dem Geräu sch du rch das
Tre iben stehen . L (XV S .

B i rkh a h n ba l z i m J an u a r . Au s d e m E r z g e b i r g e . Ich

habe in diesem Win ter, Nov em ber und Dezember
,
m ehrere Male

d ie Ge legenhe i t gehabt, bal zende Spie lhähn e im Reviere z u beob

achten
,
e ine Thatsache

,
die von befreundeten Weidgen ossen e twas

ungläubig aufgenomm en w urde . So stand ich An fang Januar ge
legen tlich e in er Brackenjagd bei starker

,
frischer Neue au f ein er

ein samen Waldblösse un d lau schte d em jagenden Gelaute der

Hunde
,
als ich plötz lich hin te r m ir den hitz igen Balzgesang e in es

Birkhahn s ve rn ahm . Ich äugte vorsichtig n ach der Richtung und

gew ahrte d en Hahn ca. 80 Gänge auf e in er Fichte aufgebäum t
und heftig bal zend . Bei ein er un vo rsichtigen Bew egung me iner
se its verstumm te er und strich ab. So l lte d er etw as ge l inde W in ter
d ie Hähn e zu d iesem un ze itigen Bal zen veran lassen . B u c h h o l z
im Februar 1 897 O . (XV S .

U n z e i t i g e B i r kh a h n b a l z . Die Jager d es Saue rlandes
haben im Herbst ofters Ge legenhe it

,
d en Bal zgesang z u ho ren . Die

Bal zenden sind j unge Hähn e
,
d ie sich ih r „Liebesl ied“ einuben

,

um im nächsten Frühjahr geschu l t auf d em Bal zp latz ersche inen
z u könn en . Es ist das Gefühl, nunmehr im Vo l lbesitz der Mann es
kraft z u stehen , und diesem w il l d er Hahn Au sdruck verle ihen .

Es i st n icht an zun ehmen
,
dass der v on Herrn L. v erherte Hahn

du rch das Geräu sch d er Tre iberklappern veran lasst w e rd en ist

se in en Bal zgesang ertönen z u lassen
,
denn m eines E rachten s hat

dasse lbe doch ganz verschw indende Aehnlichkeit mit letz terem .Me isten s hat d e r Hahn zu der Zei t im Gipfe l e ines Baum es sich
e ingeste l l t ; er u nterbricht se inen Ge sang au ch dann n icht, w enn

sich ihm jemand n ähert
,
hält aber doch n icht bis auf Schu ssnähe

aus . Ich w i l l noch bem erken
,
dass d er Birkhahn ein gute r

We tterprophet ist. Wenn man d ie Birkhähn e im Herbste recht
to l l bal zen hört

,
so fo lgt sicher inne rhalb 2 — 3 Tagen Regen oder

Sturm .

‚ Im v erflossenen Herbste hatte ich d ie Ge legenhe it, auch

e inen Au erhahn bal zen zu hören . Ich sprang den se lben am he l len
Tage (morgen s gegen 8 Uh r) bis auf 25 m Entfernu ng an

,
jedoch

w o l l te es m ir n icht ge lingen
,
d en Hahn zu Gesicht zu bekommen

,denn d ie Baume w aren noch be laubt. Me ine beiden Tecke l ar
beiteten unte r se inem S tande e in e Hasenfährte aus. Als ich m ich
aus m e iner gedeckten Ste l lung herau swagte , s trich der Hahn , ohnedass ich z u Schu ss komm en konnte

,
ab. Wir finden hie r dasse lbe

w as Herr L. bei se inem Hahn beobachtet hat. H e r s c h e i d i . W.

R. v . d . Höh . (XV S .



Un z e i ti g e B i rkh ah n ba l z . Beobachtung aus dem Vor

jahre 1895 . Die ersten Tage des Oktobers brachten herrl iches
,trockenes Wetter

,
und es w ar d er Aufenthal t in e inem Forsthause

d er Vogesen in 1000 Meter Meereshöhe e in au sserord ent

l icher Genu ss . Nach klaren
,
sonn igen Tagen w aren d ie Nächte

so m ilde und lau
,
dass man morgen s in Salonbeschuhung hätte

purschen könn e , da ke in Tau gefal len war. Hoch oben auf dem

Kamm e dieses Gebirges w ar nun e in ige Jahre zuvor Birkw ild
,
aus

Schw eden bez ogen
,
ausgesetz t w erd en

,
um dasse lbe , w e lches bis

her im R eichslande gänz l ich feh lte ,
dort e in zubü rgern und so

nach und nach in den ganzen Vogesen heimisch zu machen . Wie
w ir durch die Forstbeam ten erfuhren

,
war al ljährlich do rt oben

e ine grossere An zah l von Bra ten au sgefal len , so dass sich d er
Stan d dieses Wildes m ehr un d m ehr gehoben hat. Während d es
Frühjahrs un d Somm e rs halt sich dasse lbe au sschlie sslich auf den

Höhen un d b le ib t auch im Herbste n och
,
bis tiefer Schn ee d en

Boden un d d ie Waldbeeren bedeckt. Alsdann zerstreuen sich d ie
Ke tten

,
und gar manche s Stück von ihnen w i rd im Thale und in

d en Vorbergen gesehen ,
fre i lich ohn e dass dasse lbe beschossen

w erden darf
,
denn das M in isterium hat n och allgem e ine Schon ze it

für das gan ze Jahr bew i lligt
,
dam it s ich diese s Wild erst ein

bü rgern un d in genügender Zah l auftre ten so l l , bevor die Balzjagd darau f gestatte t ist . Bis je tzt beschränken sich d ie hoch oben
im Gebirge w ohn enden Förster darauf

,
die Hähne m orgen s hin

und w ieder z u verhören
,
bei w e lcher Ge legenhei t sie al le rdings

,

w ie un s m itgete i l t w urde
,
oft von e in em Platze aus gle ichze i tig

10— 12 Stück horen könn en . In der erwähn ten Ze it nun hie l t
ich m ich w ähren d d er Hirschbrunft auf d er Höhe auf

,
um im

e igenen Jagdreviere w om ögl ich e in en guten Hirsch zu strecken .

Am Abend im Forsthause angekommen
,
fand m ich schon das erste

Fruhrot des andern Morgens auf d em Gipfe l d es nächsten Berges
,

von w o au s ich e in en grossen Te i l un se rer Jagd übersehen und

al les Besondere darin horen konnte . Hier un d da hal lte von d en

gegenüberl iegenden Bergen d er Schre i e ines Hirsches
,
und als esj etz t he l l um m ich her wu rde un d m an d ie Um risse d er dunke ln

Tann en berei ts erkenn en konn te
,
begann au ch in m e iner Nähe d er

starke P latzh irsch zu orge ln
,
w e lchem sofort 2 andere

,
d ie m it

schwachen Rude ln am Berghänge standen , an tw o rte ten . Während
w ir

,
m e in Begle iter und ich

,
einen P lan entwarfen

,
um un s durch

Umgehen des Bergkege l s besseren Wind zu holen
,
begann plötz l ich

gan z in un serer Nähe ein Birkhahn z u bal zen .

\ Fast ohn e Un terbrechu ng ging dieses nun fort bis w ei t zum he l len Mo rgen h ine in ,
und w ir hörten d en Hahn imm er noch

,
nachdem w ir e inen w e iten

Umw eg gemacht hatten un d nun m it gu tem Winde komm end ,
d en Hirsch auf dem uns bekann ten Brunftplatz e suchten . V on

jetzt ab hörten w ir jeden Morgen bal zende Birkhähne auf d em

m it e in ze ln en Birken und Gestrüpp bestandenen Hochmoore, und

es verging kein Tag, an w elchem n icht mehrere Hähne dort lau t



und anhaltend gebalz t hatten . Wie un s du rch einen erfahrenen
Hochgebirgsjäger m i tgeteilt w u rde, ist dies keinesw egs eine se lten e
E rsche inung

,
sondern m an kann eine solche Herbstbalz al ljährlich

im Gebirge beobachten
,
w o d ie j ungen Hähn e sich für den nächsten

Fruhlingsreigen zu üben sche in en . Ob hier in den Vogesen auch
Hennen zustanden

,
wu rde leider n icht beachtet

,
denn w ie erwähn t

,du rfte ke in Hahn geschossen w e rden
,
un d m an hat auch in diesen

Tagen der Brunft , w enn man e in en gu ten Hirsch z ur Strecke
bringen w i l l

,
se ine vo l le Aufme rksamke i t d em Ro tw ild zu zuw enden

,

ohne dass m an Ze it hat
,
we ite re Beobachtungen an zu ste l len . Mit

Vo rsicht ein Rude l Wild beschle ichend
,
kam en w ir unabsichtlich

so nahe an den bal zenden Hahn heran
,
dass w ir sein e to l len

Sprünge sahen und ihn m it Schro t hätten schiessen können . Als

w ir näher kamen
,
strich er m it grossem Gerau sche ab

,
w odurch

das Mutterw ild
‘

u n ruhig w u rde
,
vom freien Platze ab u n d in d ie

Dickung trat
,
so dass un s hierdu rch d er Pürschmorgen v erd e rben

w u rde . Die Herbstbalz w ird dort oben in den V ogesen al lerdings
w esen tl ich dadu rch begunstigt, dass nur au sserst se l ten ein m ensch
l icher Fuss diese v on allem Verkehr so w e it en tlegen en Bez irke
be tritt und kaum e inmal ein Schu ss das Echo d er Berge w achruft.
Das Wild lebt hier vo l l standig ungestört

,
und da au ch nur w en ig

Raubz eug dort vorhanden i s t
,
so können auch d ie Birkhähn e auf

d en s tillen ausgedehn ten Heid eflächen d ieser Hohen schon im

He rbst ihre Vorstudien für das n ächste Frühjahr machen . (XVS .

229 Tetr‘

ao uroga llus L .

Ein verrückter Au erhahn . Im Apri l 97 brachte eine Bäuerin
v on der Ram sau bei Schladm ing nach d em gle ichnam igen Schlosse
e inen lebend gefangenen Au erhahn

,
der sie w iederho l t angen omm enhatte . Er w ar durchau s n icht u ngeberd ig un d w u rde übe r Nacht

in e inen Holz lagerraum gegeben . Die Behauptung, dass er en t

w eder angeschossen ode r son st krank sei
,
bestritt ich

,
da e in

so lcher Au erhahn d ie Menschen gew iss n icht ann ehmen w ü rde .

Bei genauer Besichtigu ng fand sich auch kein e aussere Ve rletzung.

Am nächsten Morgen
,
es w ar d er 28 . April , w urde der Hahn im

Beisein d es Prin zen Augu st v on Sachsen -Cobu rg und Gotha im
Schlo ssgarten w ieder in Fre ihe it gesetz t. Kurze Ze it beäugte er

d ie Umgebu ng
,
bre i tete se ine Flüge l aus

,
erhob sich und ritt über

d ie Hauser de s Markte s nach dem nächstge legen en Fastenbergwald
ab. Sch loss Schladm ing

,
O tto Recknage l . (XV S .

234 . Perd ix oiu erea (Lath) .
Am 6 . Febr. 97 ho rte ich , vom hiesigen Kon igl . Am tsgerich t,

w elches m i tten in d er Stadt
,
auf dem Domplatz ge legen i s t, kommend,

e in R ephuhn locken . Nach längerem Suchen en tdeckte ich das
se lbe auf d em recht hohen Dachfirst d er Liebfrau enkirche sitzend .

Es lockte ein ige Ze it un d strich dan n ab. Jedenfal l s e ine unge



w ohnl iche Ersch e inung ! Bei Hochw asse r habe ich fruher einmal
R ephühn er auf ein em Dache sitz end gesehen

,
son st noch n icht.

Halberstadt
,
Dr . Fromm e . (XV S .

K am p f l u s t u n t e r R e ph a h n e n . Wie bei al len huhner
artigen Vöge ln das männ liche E lemen t z u gew issen Ze iten in

he ftigen Kämpfen sich ergeh t
,
so hat auch unser son st so fried

l iche s R ephühn ervolk zur Ze it d er Paarung se ine Not dam it. Ge

legentlich d er Le itung des Forstku lturbetriebs w ar ich zu Beginn
d es heu rigen Frühjahres Zeuge e in es tage lang anhal ten den

,
erbit

terten Kampfes zw ischen zw e i R ephähnen , d er sich um den Besitz
e in er Henn e drehte . Ich beobachtete das gan ze Thun und Tre iben
dieser au fe inander losplatz en den Stre iter und w ar e rstaun t ob d er
au sserord en tl ichen Zähigke it u nd der heftigen Wut

,
die bei so

kle in en Geschopfen zu Tage treten . Mit Beginn des Tages w urden
d ie Fe indse ligke i ten

,
d ie w oh l auch des Nachts n icht gan z geruhthaben w erden

,
aufs n eu e erofinet u nd un ter lebhaftem Rufen

,

Laufen
,
Aufstehen und Wiedereinfallen fortgese tz t

,
ein endlo ses

e rbittertes gegen se itige s Verfolgen ! Ab un d z u verkündeten d ie

au fstiebenden Federn
,
dass d ie Kampfer hart ane in ander geraten

se in mu ssten
,
und

,
aufm erksam d em

„
grau sam en Spie l“ folgend,sass d ie Ursache d er gan zen Fehde

,
d ie Henn e

,
ruhig un d hoch

aufgerich tet
,
au f einen Mau lw u rfshaufen . Keiner der hitzigen

Stre iter goun te d em ande ren Zei t zur Erho lung
,
und so zog sich

das w ide rliche Ge zerre
,
d em d ie Nähe acke rn de r Bauern du rchau s

n i cht E in hal t gebot
,
den gan zen Tag hin . Am fo lgenden Tage

w ar ich w iederum dort beschäftigt u nd steckte ein paar Hühn er
patron en in d ie Rohre

,
aber auch zugleich m e inen Rosshaar-R ep

hühnefl ocker in d en Sack
,
da ich en tsch lossen w ar

,
d iesmal dem

ungedeihlichen Ge triebe
,
fal ls n och ke in e Ruhe sein so l l te, ein

En de zu mach en . Wirklich began n der Spektake l gegen 10 Uhr
vorm ittags au fs Neue

,
u nd es w ar m ir zunächst darum z u thun

,

d ie be iden Hähn e z u m ir in den Wald here in zulocken
,
um unbe

achtet v on d en Bauern
,
e inen davon au s

_

d em Wege räumen zu

können
,
denn un ser bayrisches Jagdgese tz w i l l v om En thahn en

der R ephühnerbeständ e abso lu t n ichts w issen . Ich begann also
zu ru fen

,
und

,
w ähren d d ie Henne ihre Ruhe behie l t, standenbe ide Hähn e inm itten d er heftigsten Zänkere i gleichze i tig auf und.

s trichen in geringerer Entfernu ng an m ir vorbei
,
so dass ich m it

le ich ter Muhe e inen davon herabho len konn te . Offen bar h ie lten
d ie beiden Rau fer den kün stl ichen R uf fur den von e in em dritten
Hahn ausgehenden und hätten n un ehrlich zusamm engeholfen , um

d en neu en Buhler au s d em Fe lde zu schlagen . V on diesem Ze i t
punkt ab w ar Ruhe

,
un d ich beobachtete danach w iederhol t d ie

i n friedlicher Paa1 ung beisamm enlebenden Al ten . Ich las in

d en letz ten zehn Jahren viel über „
Enthahnen der R ephühnerbe

stäride“ und erachte diese Massrege l als durchau s ratione l l für
d ie Herbeiführung e iner en tschiedenen Hebung des Besatzes an



diesem Federw ild . Dass es indessen der Jage r vie le sind
,
w elche

sich d iese r mühevo l len
,
ze itraubenden Arbe it unterz iehen

,
glaube

ich n icht Es w ird sich zunächst dieses Verfahren in grosseremUm fang doch nur in bedeutenden un d mit Hühnern besonders gutbese tz ten Jagdgebieten durchführen lassen ,
w ährend man in mässig

besetz ten
,
k leineren Distrikten sich dabei auf E in ze lfälle be

sch ränkt. A. B . (XV S .

235. P has ianus colchicus

E in e i g e n t üm l i c h e r V o r fa l l m i t e i n e r F a s a n e n h e n n e .

V or ca. 3 Wochen erb lickte m e in Bruder auf se ine r Fe l dmark
,

n icht w e i t v on sich en tfern t
,
e ine in e inem Kn ick sitzen de Fasanen

henne . Da diese lbe l ängere Ze it in derse lben Stel lung verharrte,
ging er, in d em Glauben , sie sei krank

,
heran . Die Henn e rührte

sich n icht ! Ja, sie liess es sich sogar ru hig gefal len
,
als me in

Brude r sie in d ie Han d nahm und das Nest, w orin ein Ge lege
v on 10 E iern w ar

,
besah . Als er sie hin se tzte , nahm sie rasch

w ieder von ihrem E igen tum Besitz . Die E ie r w aren sämtl ich
k reuzw ei se in senkrechter Lage rangie rt. Fürwahr e in se ltener
Fal l von Mutterliebe ! Mi r i st ein ähn l icher Fal l in d en 20 Jahren
m e iner Jägere i n icht vorgekomm en un d w äre ich demjen igen sehrverbunden

,
w er an dieser Ste l le ähn l iches berichten w ü rde .

R e i n fe l d
,
Jun i 1897 . W. Sp . (XV S .

Mu t t e r l i e b e e i n e r F a s an e n h e n n e . In Erw iderung des
Ar tike ls in Nr. 25 des „

St. Hubertu s“ : „Mu tterl iebe e iner Fasanen
henne“ ! te i le fo lgendes m it. V or u ngefähr 14 Tagen beging ich
auf Ersu chen m e in es Freundes dessen Fasanen -Revier. Me in
Dachshund (natürlich an der Le ine) begle ite te m ich . In e inem
Eichenw aldchen bekam d er Hun d Fasanengeläufe in die Nase und

nach e in igem Hin un d Herlau fen führte er m ich direkt zu e iner
an einem E ichen stamm brütenden Henne . Ich gewahrte diese lbe
e rst

,
als er fussw e it v on dieser ab w ar . Ein kräftiger Ruck lehrte

d em Hunde
,
dass er auf ve rboten en Wegen w ande l te . Durch

lautes Halsgeben , Springen und Zerren an d er Le in e suchte er

dann
,
se in en Jagde ifer kun d zu geben . Jetz t stre ich t d ie Henne

ab so dachte ich und ärgerte m ich schon über die Störu ng .

Abe r ohne sich zu ruhren
,
blieb d ie Henne auf ih rem Neste .

Hierau s ersieht man w ieder d ie traurige Thatsache, w ie gefährl ich
den brütenden Hennen al les Raubw i l d

,
sow ie umherrevierende

Hunde und Katzen w erden
,
w enn der Jage r ke in Heger ist.

H e r d e c k e
,
Ruhr. C . K . (XV S .

263. Otis tard a

E in 25 pfundiger Trappenhahn von 2 m Flugelw eite sauste“
am 20. Apri l 97 zw ischen Eickendorf un d Förde rstedt gegen den

Telephondraht und stü rzte dann flügellahm n iede r
,
sodass er lebend

e ingefangen w erden konn te. (XV S .



Larus spec .

W i e d e r e rw a c h e n u n t e r d r ü c k t e n N a tu r tr i e b e s . Von

dem Wiedererw achen ein es m ächtigen Naturtriebes bei einer Möw e
w ird in e in e r englischen Zeitschrift folgen des Bei spie l angeführt.Jemand hatte e in e Seemöw e gefangen un d brachte sie in die

Gegend v on Nottingham
,
w o sie in Gefangenschaft gehalten w u rde ;

sie gew öhn te sich schne l l e in
,
ging fre i im Garten umher

,
folgte

ihrem Herrn auf Schritt und Tritt ode r marschierte auch w ohl
vor ihm her

,
und schien es überhaupt als ein grosses Vergnügen

z u empfinden ,
w enn sie ihn begle iten du rfte . Die Möw en sind

ja im al lgem e in en ke ine m enschen scheuen Vöge l ; man fin de t sie
häufig gezähm t. Das Merkwü rdige bei dieser Möw e w ar

,
dass sie

,

als ihr He rr ih r e ine s Tages e in en Seefisch gab den ersten
,

den sie w ährend ihrer Gefangen schaft erh ie l t ihr Benehmen
m erkl ich änder te . Sie frass den Fisch m it sichtlicher Gier, aber
v on Stu nde an w ar es m it ih re r Ruhe z u Ende ; sie geberdetesich gan z anders w ie früher

,
lief

,
m it den Flüge ln schlagend, imm er

im K re ise herum un d suchte so d ie Flugkraft zu stärken ; sch liessl ich
erhob sie sich ein e s Tages in d ie Lüfte

,
nahm e ine Flugrichtung

gerade aufs Meer z u und kehrte n iem als w ieder . Wenn man m it

m en schlichen Bew eggründen das Hande ln dieser Möw e beu rte ilen
darf

,
so sind diese klar und d eu tl ich . Der Geruch ode r d er Geschmack

d es Seefisches erw eckte alte E rinn erungen ,
die u n terdrückten

aber n ur schlumm ernden natürlichen Triebe, d ie Sehn sucht nach
der eigen tl ichen Heimat

,
d em Me er

,
e rw achten und trugen den

S ieg davon . Da gilt nun w ieder das al te Sprichw ort : naturam
expellas cum furca

,
tamen recurrit !“ (XV S .

E i n b ü r g e r u n g .

Perd z
'

a: hoolgsou iae .

D a s Him a l ay a—R e p h u h n . Die glücklichen Erfolge , w e lche
man in Rügen und Vorpomm ern durch Au ssetzen d es Jagdfasan s

und d es m ex ikan ischen Bron ze-Trutw ildes erzielt hat, machen es

sehr w ahrsch e in l ich
,
dass e ine vor w en igen Jahren in Böhmen

zuerst e ingeführte un d ausgesetzte Fe ldhuhn-Art
,
das Himalaya

R ephuhn , sich in u nseren Gefilden gut akk l imatis ie ren und v er

m ehren w i rd . Die ersten Ve rsuche
,
w e lche Fre iherr v on Liebig

in d er Umgegend von Re ichenberg in Böhm en anste l lte
,
verl iefen

trots des der Au sse tzung folgenden schw eren Nachw in ters und

e in e s n iedersch lagreichen Frühl ings so günstig, dass e ine an schu
liche Vermehrung e intrat un d das Himalaya-R ephuhn n un schon
in verschiedenen Jagdbe zirken O sterreich—Ungarn s he im isch ge

w orden ist. Die Beobachtungen
,
w e lche man bislang gew onn en

hat
,
lehren

,
dass die se zen tralasiatische R ephuhn -Art recht w e tterfest

ist
,
und dass sie sich für hochge legen e und. rauhe, v ie lfachenWitterungsum schlägen au sgesetz ten Gegenden vorzüglich e ignet,

und dadurch dü rfte sie für e inheim ische Verhältnisse ebenfal l s
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Voge l zu thun hat
,
un d es ist n ur leider du rch die Schlauheit

dieses Aars bis j etz t n och n icht geglückt
,
diese s habhaft zu w erden .

Aufze ichnungen.

Am Abend des 1 9 . Dezbr . 1 89 7 hörte man ca. 2 Stunden, von

6 8 Uhr, ununterbrochen das Geschrei ziehender W1ldgänse . Es herrschte
dicker Nebel und wussten die Tiere nicht wohin . Mehrere flogen in die
über die Dächer des Dorfes ziehende Te leg raphenleitung und wurde dabei
ein zur Erde gefallenes Exemplar lebend ergriffen . Mit grossem Geschrei
umfiogen sie die brennenden Strassenlaternen.

Den sich fast jedes Jahr bei uns als Wintergast einstel lenden
Bergfinken, F r ingilla mon tifringilla L .

,
hatte ich vergangenes Jahr

schon am 3 . Dez . Gelegenheit zu beobachten . Es befanden sich einige
Exemplare unter den Buchfinkenflügen . Merkwürdigerweise konnte ich

aber se it Mitte D ezember ke inen Voge l dieser Art mehr finden.

Der Erlenzeisig, Chrysomz'tris Sp inus L ,
der fast j eden Winter

in grössern Flügen unsere Erlen und Birl.enbestände belebt, war diesenWinter nur in kleinen Trupps zu finden . Es waren dies ausschliesslich 9 9 .

Noch am 6 . Januar d. J . wurde hier ein Exemplar von Ga llinula
chloropus L . erlegt. Von As ia accip itrinus Fall. wurden am 9 .

Oct. vorigen Jahres 2 Stuck beobachtet und das eine davon erlegt . So

wurde noch am 9 . Januar d. J. eine Sumpfohreule erlegt. As ia otus

L . noch am 1 6 . Januar d. J. dahier erlegt. C a r l H i l g e r t , NiederIngelheim .

J. W . Pa y n e besmicht in „The Zoologist“ die Frage, zu welcherStunde die Vögel ihre Eier zu legen pflegen und ge langt nach seinenBeobachtungen zu dem Ergebnis, dass dies in der Rege l in der Morgen
stunde etwa zwischen 6 und 7 Uhr geschieht. Auf seinen Morgen
spaziergängen im Mai zwischen 8 und 9 Uhr des Morgens besuchte derBeobachter alle ihm bekannten Nester und fand in j edem ein frisch ge
legtes Ei, als er jedoch um 5 Uhr seinen Rundgang antrat, war nochkein Ei gelegt, auch wurde auf keinem Nest der Vogel angetroffen .

In der Januarsitzung der zoologischen Gesellschaft in London legte
der Sekretar im Auftrage des Prof. Collett in Christiania e ine Drossel
vor, we lche vermutlich ein Bastard von Turdus p ilar is und Turdus

iliacus war.

B e u t e lm e i s e bei Peitz : Als im Winter vermutlich des Jahres
wie üblich, die grossen Schilfrohrwälder, we lche die Teiche beiPeitz umsäumen, abgeschnitten wurden, fanden die Arbeiter im Rohr,

an R ohrstengeln befestigt, das verlassene, eiförmige und mit seitlichemFlugloch versehene Nest einer Beutelmeise . Das Nest wurde nicht auf

bewahrt und sind die Vögel im Sommer nicht bemerkt und beobachtet
werden, da die Fundstelle nur im Winter zugänglich war. Die Mitteilung



verdanke ich einem schon lange verstorbenen Bekannten, mit dem ich in

den siebziger Jahren die Schule besuchte und der mir bei der Rückkehr
von den Weihnachtsferien aus seiner Heimatstadt Peitz davon erzählte .

Als ich das Nest der Beutelmeise im Museum in Berlin sah, fiel mir

die Schilderung meines Schulfreundes ein, und ich glaubte davon Mit
teilung machen zu sollen. F l e c h (Berlin) .

In seiner letzten Sendung von Sammlungen aus dem Kamerungebiet

hat Hr. Zenker auch Eier von Turacus z enkeri mitgeschickt. Dieselben
sind fast kugelrund — 3 7 mm lang und — 34 mm dick . DieSchale ist glatt, etwas glänzend, mit tiefen Poren, reinweiss, gelblich
durchscheinend. Das Gewicht beträgt 1 330— 1 335 mgr.

Schriftenschau.

Um eine moglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen
Menatsberichten“

zu erzielen
,
w erden die Herren Verfasser und Verlegergebeten , über n eu ersch einen de Werke dem Unterzeichneten früh zeitig Mitteilung zu mach en, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeitschriften Sonderabzüge zu schicken . Bei se lbständig erscheinenden Arbeiten

ist Preisangabe erwünscht. R e i ch e n ow .

W. G . C l a r k e , Curious Nests and Nesting Sites observed near
Thetford. (Zoologist I . 1 897 S . 449

Das Nest e ines Hänflings stand auf einem Zaunkönignest. BeideNester waren fest mit einander verfilzt und beide Vogelarten brachteng leichzeitig ihre Brut auf. Ebenso hatten ein Buchfink und eine AmselSe ite an Seite ihre Nester erbaut. Ein Fasan und ein rotes Steinhuhn
hatten in dasselbe Nest gelegt. Von Hrn. F. N o r g a t e wurde ein

Nest gefunden, in welchem 8 Eier der Krickente neben einem derStockente und verschiedenen Fasaneneiern lagen . In einem Bootshause

wurde ein Schwalbennest in den Falten eines Segels gefunden, welches
dert aufbewahrt war. Im Jahre 1 8 1 9 wurde in Norfolk eine Blau
meise beobachtet, welche sich den Schädel des Skeletts eines am Galgenhängenden Verbrechers zum Nistplatz auserkoren hatte . u . a.

E . H a r t e r t , On the Birds collected by Mr. Everett on the

Island of Savu . (Novit. Zool . IV. 1 897 S . 263

Die Insel Savu liegt zwischen Rotti und Sumba, südwestlich von

Timer. Everett sammelte auf dem Eilande 5 1 Arten, die zum Teil
Sundaformen angehören oder der Insel eigentümlich sind, 5 Arten werden
neu beschrieben : D ica eum n eglectum , nahe D . maclrloti ; M yiagra

rufigu la colonus ; Gerygon e everetti, ähnlich G . inornata, Strix

flammca sumbaensis , Synoiou s raalteni pallid ior.

E. H a r t e r t Various Notes on Humming-Birds . (Novit. Zool.IV. 1 89 7 S . 529

Kritische Bemerkungen uber mehrere Arten und Beschreibungen
dreier neuer Species : E riocnemis mosqu era bogoteusis ; E . berlep schi



von Colombia
,
nahe E . uigrivestis ; Heliangelus dubius, nahe H .

clarissa .

P. Pav e s i , Calendario Ornitologico Pavese 1 895— 97 . (Bell.Scient. No . 3

Phaenolegische Aufzeichnungen aus den Jahren 1 895— 9 7 .

E . Ar r i g o n i d e g l i O dd i , La nidificazione del M ilvus

m igrarzs Boddaert nel territorio veronese . (Atti R . Ist. Veneto sc.

lett. arte IX . Ser. VII. 1 89 7— 98 S . 9 3Bespricht eingehend das Vorkommen des Ill ilvus migrans in

Italien, wo der schwarze Milan sehr selten ist, und teilt Fälle des B erstens
der Art bei Verona mit.

E. Ar r i g o n i d e g l i O d d i , Notes on some Specimens of

Anatidae in the late Count Ninni’s Collection. (Ibis 7 . ser. IV.

1898 S . 67Berichtet über eine Anzahl Entenarten, darunte r auch hochnordische,
welche in Venetien erlegt wurden, auf Grund der Sammlung des ver

storbenen Grafen Alexander P. Ninni.

E. Ar r i g o n i d e g l i O d d i , Sopra gli ibridi del tipo Arms
hoscas L . e Chaulelasmu s strep crus (L .) colti in Italia. (AttiR. Istit. Veneto sc. lett. arti VIII . ser. VII. 1 896— 97, S . 1 540

1 554)Beschreibung zweier Bastarde von Areas boscas und strep eru s ,
von welchen einer am 1 4 . Dezember 1 883 bei Neapel, der andere am 2 .Februar 1 893 in Venetien erlegt werden ist.

F . B . W h i t l o ck , The Breeding Habits of the Purple Heron .

(Zoologist I . 1 897 S . 407

0. V. Ap l in , The Autumn Song of Birds. (Zoologist I .
1 897 S . 4 10

M . A. M a t h e w , Garden Lists of Birds . (Zoologist I . 189 7
S. 4 1 7

T. S a l v a d o r i , Reliquie ornithologiche della spedizione Bot

tego . (Ann . Mus . Civ. Geneva XVIII . 1 898 S . 652

F rancolinu s bottegi ii . sp . von Burgi (Badditu) in Eritrea, ähnlich
F . finschi und crkelii .

J. V. B a r b o za d u B o ca g e , José d’Anchieta. (Jorn. Sc.

Math . Phys . Nat. Lisboa XVI II . 1 89 7 S . 1 26

Nachruf an den verstorbenen Forscher, der während mehr als 30Jahre mit grösstem Erfolge in Angola ornithologisch gesammelt hat.



W. Pa l m e r , The Sitkan Kinglet. (Auk XIV. 1 897 S . 399

R egu lus ca lendu la grinclli n . subsp . von Sitka in Alaska.

N ow o t n y , The Breeding of the Carolina Paroquet in Captivity.
(Auk XV . 1 898 S . 2 8

H . C . O b e rh o l s e r , Description of a new Amazilia. (Auk
xv. 1 898 s. 32

Amaz ilia cervin iecntris chalconola n . subsp . von Texas .
A . W . An t h o n y , Two new Birds from the Pacific Coast of

America . (Auk XV . 1 898 S . 36

Neu : Anous stolidus ridgwayi von Secorro Island, Mexiko, und

Oceanoolroma kacd ingi von Guadeloupe Island, Unter Kalifornien,
ähnlich 0 . leucorhoa .

A . W . A n t h o n y , Four Sea Birds new to the Fauna of North
America. (Auk XV. 1898 S . 38

Uber D iomedea immutabilis
,
P u/finus auricularis und cu

n ea las und Phaeton ru bicaudus .

C . H . M e r r i am , Syrn iurn occid entale caurinum, a new Owl

from the Puget Sound Region . (Auk XV. 1 898 S. 39

J. H . R e e d , The Terns of Great Gull Island, N . ! . ,
during 1 897 .

(Auk XV. 1 898 S . 40

A . W . A n t h o n y , A new Name for Dryobates montanus.
(Auk xv. 1 898 s.

Für D ryoba tes montanus (Auk XIII. 1 896 S. welcher
Name bereits vergeben ist, wird D . monticola vorgeschlagen.

Ch . W. W i tc h e l l , The Voice-registers of Birds . (Zoologist 4 .

Ser. II. 1 898 S . 1 1

J. C . M e r r i l l , In Memoriam : Charles Emil Bendire . Born 2 7.

April 1 836 . Died 4 . Februar 1 89 7. (Auk XV. 1 898 S . 1 — 6 . MitBildnis) .
Ch . W. R i c hm o nd , The Cayenne Swift , Panyp tila cayen

nousis (Gm .) (Auk XV. 1 898 S . 7— 10 T .Flaschenförmige Schlafnester der genannten Schwalbenart.
E . C o u e s , William Swainson to John James Audubon. (AukXV . 1 898 S . 1 1

Ein Brief Swainson’s an Audubon betreffend die Mitarbeit an An

dubons Werk .



J. C . M e r r i l l , Notes on the Birds of Fort Sherman, “ Idaho .

(Auk XV. 1 898 S. 1 4

0. W i dm a n n , The Great Roosts on Gabberet Island opposite
North St. Louis, (Auk XV. 1 898 S. 22

Anziehende Schilderung der Rastplätze von P rogne subis . DieSchwalben übernachten in unermesslicben Scharen auf den niedrigenWeiden, nachdem s ie sich vorher auf dem Sande des flachen Strandes
versammelt haben . Grakeln und Kuhvögel gesellen sich zu ihnen.

Nachrichten.

Der funfzehnte Kongress der American Ornithologists’ Union tagte
am 8 .

— 1 1 . November 1 89 7 in New ! ork . Dem Berichte über die
Versammlung in „The Auk“

(XV. 1 898 S . 43) zufolge betrug die

Mitgliederzahl während des verflossenen Jahres 679 . Der bisherigeVorstand wurde wiedergewählt, an Stelle des verstorbenen Major Bendire
trat Mr. Ru t h v e n D e an e .

Hr. G. K . C h e r r i e
,
bisher Assistent an der ornithologischen

Abteilung des Field Columbian Museum hat sich im Oktober verg. Jahres
nach Venezuela begeben, um sich am oberen Orinoco während einesJahres zoologischen Forschungen zu widmen.

Professor R . A . Ph i l i p p i , welcher während 43 Jahre das NationalMuseum in Santiago in Chile geleitet, hat im Alter von 90 Jahren sein
Amt niedergelegt. An seine Stelle ist sein Sohn als Director des
Museums getreten.

Ungarisch e Orn ith olog isch e C entral e .

Angesichts der Beharrlichkeit, mit we lcher in gewissen Kreisen der
auf der Balkanhalbinsel für 1 899 geplanten Zusammenkunft der Ornitho
logen die Tendenz eines Gegencongresses zugemutet wird, erkläre ich,dass ich der Initiative entsage . O t t o H e rm a n

,
Chef der U. 0. C .

Anze igen.

Vog e lne ste r.

Eine Sammlung von ca. 1 50 sicher bestimmten exotischen V ogel
nestern wünscht zu verkaufen oder gegen ihm fehlende Vogelbälge aus

zutauschen . Amts rat Nehrkorn ,
R id d ag sh au s e n b . Braunschweig.

D ieser Numm er l ie gt e in e Anz eige d er V erlag sh an d

lung J . N eum ann in N eu d amm üb er „D as Tierreich
“ b e i .

Druck von O tto Dornbluth in Bernburg.
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Die Ornith010gischen Monatsberichte erscheinen in m onatlichen Numm e1 n
und sind durch alle Buchhand lungen zu bez iehen . Preis des Jahrganges 6 Mark.Anzeigen 20 Pfennige für die Ze i le . 7usendungen fü1 die Schriftleitung sind an

den Herausgebe r, Prof. Dr. R e i c h e n ow in B e r l in N. 4 . Invalidenstr. 43 erbeten,
alle den Buchhande l beh effende M itteilungen an die Verlagshand lung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N . .W Karlstr. 1 1 zu richten .

I. Nid ologisch e Notizen .

Von G. Wüstnei.

I. Alau da arvensis F e l d l e r c h e .

Auf dem langen Werder
,
e iner kleinen unbew ohnten In sel

in der Nähe d er bei Wismar ge legenen grosseren In se l Poe lbru ten ausser Möven
,
Seeschw alben und Strandvögeln auch e ine

An zahl Fe ld le rchen . Diese kle ine Inse l, d ie aus e ine r trockenen
Viehw eide besteht und der im Ü brigen jegliche Vegetation fehl t,l iegt daher gan z fre i

,
so dass d ie Seew inde unge hindert darüber

hinwegstreichen . Um sich und ihre Bru t gegen d ie Unbil den
dieser Win de

,
d ie vorw iegend aus Nordw es t w ehen , z u schü tzen ,haben die Lerchen ihr Nest nach dieser Himm e l srichtung zu

,
ab

w e ichend von ihrer son stigen Gew ohn he it
,
mit einem über d ie

Hälfte des Nestes re ichenden backofenförmigen Aufbau versehen ,
w e lcher dem brü tenden We ibchen und später der jungen Bru t
au sre ichenden Schutz gegen d ie Winde gewäh1 t. Ich fand am 8 .

Juni 1896 zw e i Neste r d er Fe ldlerche mit je 4 und 6 Eiern
,

w e lche in dieser We i se gan z gle ich gebau t w aren .

2. Fringilla cannabina G r a u e r H ä n fl in g .

Vom Hanfling fand ich am 1 9. Jun i 1895 ein Nest der zw eiten
Brut m it vo l l ständig ungefleckten Eiern . Diese r Vogel, dessen
Neste r m an imme r im Gebüsch

,
m e ist in kle in en Weissdorn u nd

Fichtenbüschen
,
etwa 1 2 m über d em Erdboden findet

,
kann

auch un te r Um ständen zum Erdnister w erden . Auf der Inse l
Syl t, w o es bekann tl ich an Bu sch und Baumw erk mange lt, w urdemi r von einem Bauernknaben e in Nest m it 6 E iern gezeigt, w e lches
auf der E rde im Heidekrau t (Erica vulgaris) ange legt war.

3 . Saxicola oenanthe S t e i n s c h m ä tz e r.

Als mir im Jun i 1 897 auf der Inse l Sylt v on e inem Besitzer
e inige Brandentenbau e gezeigt und erklärt wu rden

,
fand ich in
5



e inem solchen Bau
,
be im Au fnehmen des zum Zudecken dienen den

Rasen stückes
,
an statt e ines Bran d entenn estes

,
das Ne st des grauen

Stein schmätzers
,
w e lcher au ch du rch die gem einsame längere Zu

gangsröhre z u se ine r Behau sung aus u nd einschlupfen mu sste .

Wie m ir gesagt wu rde
,
sol len die Stein schm ätzer s ich öfter in

di esen Bauen ans iede ln .

4 . Phyllopneuste rufa W e i d e n l a ubv o g e l.

Das N est des kle inen Laubvogels fand ich zw eimal 1 bis 2Meter hoch übe r d em Erdboden .

5. Parus coeruleus B la 11 m e i s e .

In ein em vie l besuchten R estauration sgarten d es hiesigen
Schlossgarten s befin de t sich fast alljährlich das Nest e iner Blau
m e ise in e in er hohlen Kanon enkugel, w elche als Gartenschmuck

auf e inem Ste inhau fen befestigt ist, und bei w e lcher das Loch für
d en Zünde r als Ein sch lupf dien t. Sie hat h ier auch trotz der
umherstre ichenden Katzen ihre Bru t me i st glücklich aufgebracht .

6 . P arus ma ior K o h l m e i s e .

Im Schlossgarten
,
dicht uber e in er v ielbenutz ten Gartenbank

in e iner hohlen Lin de befan d sich das Nest e iner Kohlme ise . Es

konn te n icht au sble iben
,
dass sie h ier mehrfach bei ih rem Brut

geschäft gestort w urde
,
und nach e in igem Brüten w ar das Ne st

ausgenomm en . An statt sich nach dieser schlech ten Erfahrung e inen
sichereren Platz au szu suchen , verblieb das Pärchen n ichtsdesto

w en iger an dem e inmal gew ählten O rte . Nach ku rz er Ze it w ar
das Nes t w ieder h ergeste l l t und das We ibchen sass w ieder emsig
brü tend auf den E ie rn . Das Tierchen l iess s ich n un n ich t du rch
nahes Besichtigen v om Neste ver tre iben

,
sondern es fuhr jeden

Eindringling fauchen d an
,
indem es wütend nach ihm schnappte .

Das Pärchen hat sodann auch glücklich die Jungen au sgebracht.
7 . Syrniurn alu co W a l d k au z .

Den Waldkau z
,
d en ich früher nur als Hohlenbruter kann te

,fand ich vor zw ei Jahren im hiesigen Schelfw erdergehölz auf e iner
Fichte brüten d und zw ar auf e inem al ten Neste, gan z in derse lbenWe ise w ie di e Wal do hreu le (Otus sylvestris) ihre Bru t besorgt.

8 . B aba maz irnus Uh u .

Der Uhu w ird von d en frühe ren Orn i thologen Mecklenbu rgs
als Brutvoge l in ein igen grossen Wal dungen

,
z . B . in d er Rostocke r

He ide, in d er Lew itz aufgefü hrt
,
auch sind im Warenschen Museum

aus d er Gegend von Basedow un d Stavenhagen Eie r vorhan den .

Er schein t an den genannten Orten z ur Zei t n icht m ehr vorzu
kommen

,
jedoch tei lte m ir Herr Gymnasial lehrer Struck in Waren

brieflich mit
,
dass der Uhu in d en letz ten Jahren noch regelmässig

im Specker Forst bei Waren gebrü tet habe
,
dass ihm aber d ie
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II. Das Brutgebiet von S ter n a ca sp i a .

Von 0. Wustnei .

Angeregt du rch den Artike l v on K . Junghan s im October
heft 18 97 d . Bl . „

Am Ern teplatz der S t. ca sp ia
“
w urde au ch bei

m ir d ie Erinn erung an d ie Tage auf Sy l t w achgerufen , d ie ich imJun i v . J . dort verbrachte , um das schon von Naumann m it so

grosser Begei sterung geschilde rte Voge l leben dase lbs t aus e igen er
An schauung kenn en zu lern en . Besonders w ar es auch d ie

herrl iche Casp ia, der ich z u Liebe e inen Ausflug n ach d em Ellen
bogen un ternahm . Am 10. Jun i w an derte ich erw artungsvo l l
zw ischen den be iden Leuchttü rmen an d er Küste en tlang

,
n ach

dem so oft beschrieben en Nistplatz e der prachtvo llen Vöge l suchend .

Woh l kamen die Silberm öven
,
das blenden d w e isse Gefieder in

der blauen Lu ft sich prachtvol l abheben d, zu Hunderten über d ie
w eissen Dünenkamm e angeflogen , um m it lau tem „Hahaha“ den

un l iebsamen E indringling zu begru ssen , w oh l flatterte zuw e i len
ein e Eideren te auf

,
d ie E ie r noch schne l l mi t ih rem Ke te besude lnd

,

aber sow e it ich auch späh te , kein e d er herrl ichen Seeschw alben
mit dem grossen roten Schnabe l liess sich erb licken , und nur ein

im Sande vergrabenes verlassen es Ei w ar der einz igste Bew e is
,

dass sie hier n istete oder gen istet haben mu sste. Un verrichteter
Sache , ohne e in e Ca3p ia lebend gesehen zu haben

,
mu sste ich

w ieder umkehren
,
denn im Dorfe Lis t w u rde mir noch ein aus

gestopftes E xemp lar geze igt . Do rt habe ich dann auch von demMissgeschick gehört
,
w e lche s in d iesem Jahre d ie Co lon ie du rch

V ersenden d er Bru t in Folge e ines Nordoststurmes im An fang des
Jun i betroifen hatte . Um so e rfreu licher i st es

,
z u erfahren

,
dass

e in Te i l d er Co lon ie e ine zw e ite Bru t auf der Inse l Jord sand ver

an staltet habe . Möchten sie doch im n ächsten Jahre nach der

besser ge schü tz ten al ten Ste l le auf dem E l lenbogen z u rückkehren .

Au s d er O stsee kann man sie w ohl sicher als verschwunden
an sehen

,
denn d ie im genannten Artike l citierte Angabe Borggreves,dass bis 1 860 im südw e stlichen Te ile der O stsee kle inere Co lon ien

sich befunden haben
,
trifft für M ecklenburg

,
w e lches bei di eser

O rtsangabe hauptsächl ich in Frage kommt
,
n icht zu

,
hier ist

,sowe it die o rn i thologi schen Annalen reichen , noch n iemal s e in e
Casp ia gesehen o de r erlegt w erden . Auch d ie gegenüberl iegen den
dänischen Küsten du rften n icht in Betracht komm en

,
da falls dort

Brutp lätze bestanden hatten , ein ze lne der Vöge l w oh l jedenfalls
an der Mecklenbu rgischen Ku ste sich umherstreifend gezeigt
hätten . In Nauman n s We rk w e rden zw ar d ie sudliche Ku ste von

Schw eden und m ehrere Kü sten u nd In se ln Dän em arks
,
und in

e iner Beschre ibung der St. casp ia im Sy lvan Jahrbuch fur Fo rst
männ er Jahrgang 1823 von Fischer w urden Fünen un d d ie

schw edischen Sch eeren v on Werm dö als Bru torte angegeben
,
aber

von den dän ischen In se ln
,
nam en tlich v on Fünen können w oh l

n icht die südlichen an der O stsee gren zen den Gestade gemein t



se in
,
da sie sich sonst auch an d er m ecklenburgischen Kuste geze igt haben w ürde .

Die In se l S tubber am Ausfluss d er Oder
,
auf w e lcher sie

nach m ehreren Angaben früher gebrutet haben so l l , kam schon
z u Naumann s Ze it (1840) als Brüteplatz n icht mehr in Betracht

,

au f Rügen sollen e in zeln e Paare vorgekomm en se in
,
und Rügen

dürfte w ohl als der südw estlich ste Punkt an zu sehen sein
,
w o sie

in d er Ostsee , abe r bere its lange v or 1 860 vorgekomm en sein w ird .

Es w erden nun le ider w ohl d ie Tage d er S t. ca 3p ia als

deutscher Brutvoge l bal d gezahlt se in
,
denn n icht blos Men schen

und E lemen te al le in führen d en Ve rn ichtungskampf, son dern die

w en igen Paare
,
d ie an der Nordsee und im Kattegat n och bru ten

,

w erden durch d ie eigene In zuch t z u Grunde gehen müssen
,
da

aus d en sow e it en tlegenen sudöstlichen Rev ieren am schw arzen
un d casp ischen Meer e in e Zuw an derung und Auffrischung der Art
n icht z u erw arten ist.

Die R aubvögel
d es Furstentum s Lübeck un d nächster Umgebung.

Von Richard Biedermann, Eutin .

Im Folgenden erwähn e ich d ie v on mir selbst festgeste l l ten
Spez ien un ter gle ichze itiger Verw ertung e in iger an fre ien

, ge

fangenen und e rlegten Ex em plaren gemachter Beobachtungen .

Einige w enige Spez ien , bezuglich derer ich m ich auf zuverlässige
Angaben Anderer stü tz en mu ss

,
füge ich u n ter Bem e rku ng die ses

Um standes n ur hin zu
,
sow e i t m ir w en igsten s ein Bew eisex emplarvorge legen hat.

Wie bekann t
,
bilden e ine Eigentumli chkeit un se rer Gegen d

d ie sog.

„
Kn icks“

,
d . h . d ie m it hohem und n iedrigem Bu schho l zve rschieden ster Art bew achsenen und eine re iche Flora produz ie ren den E rdw äl le
,
w e lch e d ie e in z e ln en Aecker

, Wiesen und

Fe lde r v on e inan der abgren zen . In diesen Kn icks stehen ab und

z u auch ein zelne alte Bäum e m e ist Eichen natürlich be
l iebte Ruheplätze und Warten für Raub und andere Voge l . In

ih rer Gesam theit ste l len die Kn icks gle ichsam e inen die Gegend
n etzartig überz iehenden Buschwald m it ve re in ze lten alten Ueber
ständern dar

,
in dem e in ungeme in reges Tierleben herrsch t.

Hie r haben Dachs und Fuchs ihren Bau
,
die Marder und d erI l ti s ih ren Wechsel , d ie Nager ih r Versteck ; d ie Rebhühner ihre

Scharrstellen
,
d ie Zugschn epfe ih r Sonn enplätzchen , d ie Drosse lnihr e Beerenspeise u ngeheu re Mengen von Insecten und deren

zah l re iche Fe inde au s d em Amphibien Repti lien Voge l und

Säugetiergeschlechte , sow ie diese letz teren un ter sich
,
te i len sich

d a in Son ne u nd Schatten , in fressen und gefressen w erden ,
ku rz :

h ier w ird ge lebt un d verzehrt ! Gedenken w ir nun noch der herr
l ichen alten Buchen un d E ichenbestände

,
bald u ber das offene

Ku lturlan d zerstreut
,
bald Seeen umrahmend undKu sten begrenzend,



der ste ts sich mehren den Nadelholzaufi‘

orstungen , der vie len Moo re
,Sümpfe un d Te iche

,
dann w iede r d er trockenen Haiden und

w echselnden
'

Stran dflachen so sol lte man auf e ine re iche und

interessan te Vogelfaun a in jede r Hinsicht schliessen durfen . Wir
w ol len un s die smal auf e in en kle inen Te i l derse lben

,
d ie Raubvöge l

,
beschränken un d sehen

,
w as die auch hier z u Lande w ütende

s t a a t l i c h e u n d p r i v a t e k r i t i k l o s e S c h u s s p r am i e n w ir ts c h aft u n d Fä n g e -Abs c h n e i d e r e i n och übrig gelassen hat :

zum Nu tzen v on Forst und Landw i rtschaft
, ja indirect der Jagdse lbst und last not leas t ! — '

zur Freude des Naturfreunde s .
F a lco p cregr inus L . In d en letz ten 4 Jahren ist mir von

e in em be setz ten Horste n ichts bekann t gew orden .

1
) Zu jeder

Jahresze i t und n icht gerade se l ten konn te ich n am en tlich an den

geflügelre ichen Seeen al te und junge E x emplare beobachten , imWin ter haufiger als im Sommer . In e inem sehr strengen Win te r
sah ich ein en Wanderfalken etw a 20 Minu ten lang un ter durch
dringendem „

Gja gja gja
“

nach einem sitzenden Mäu sebussard
stossen

,
d er sich in e tw as zudringlicher Weise für d ie W i ldtauben

jagd des Falken intere ss ierte . Der du rch m e in e schliessliche An

n äherung verscheu chte Bussard w u rde au ch n ach d em Abfliegenheftig vom Wand erfalken verfolgt . Ich beme rke bei dieser Ge
legenheit, das s d er Wanderfalke sehr w oh l im Stande ist

,
aus geringer Hohe fast senkrecht stossen d Beu te auf dem Boden z u

schlagen
,
und dass ich auf dem Wasser w en igsten s e in en le ide r

durch äussere Um stände vere itelten Ve rsuch
,
schw immende

Beute aufzun ehmen
,
an ihm beobach te t habe . Fe rner ist er auf

ku rze Strecken recht gut „zu Fuss“ un d ren n t
,
se in e r langen

Schw ingen w egen w ie F . tinnun cu lus u nd subbuteo in fast w agrechter Hal tung m it übe rraschen der Schnell igke it .B e v o r z u g t e A u fe n t hal t s o r t e : Laubholzrand er und Lich
tu ngen m it al ten

,
tei lw e ise trocken en Eichen -Ueberständern .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r etc . Junge (aus Mecklenburg)
v on gle ichem Geschlech t und aus dem näm lichen Horst, sow ie ver

schiedenen Geschlechtes und aus verschieden en Horsten zeigten
auf d er V orderse ite grosse Un terschiede in der Bre ite der Lan z ett
flecken und sehr verschieden he llen resp. dunke ln Ton d er Grund
farbe ; le tz tere w ar bei den e inen fast re in rosarot

,
bei anderen

m ehr schmu tz ig bräunl ichge lb. Ferner w ar sow ohl bei denMannchen un ter s ich
,
w ie eben so bei d en We ibchen d ie Au sbi l

du ng des Bart“fleokes e ine recht verschieden starke .

1
) Anmerkung . An verschiedenen Stellen, wo ich seinen Horst am

ehesten vermuten durfte, fand ich in den Wipfeln der hochsten Bäume
auffallend frei angelegte, grosse runde Horste, aus grobem Reisig zu

sammengetragen, die vielleicht von ihm (oder von P an d ion ?) herrühren .

Aus Mecklenburg erhalte ich alljährlich Horstjunge, gewöhnlich drei (auch
2 und 4, einmal 5) aus einem Horst.



Die Fusse der Jungen w aren grün , die Wachshau t schim
m el ig-grau bis blaugrau , der Schnabe l etw a „w asse rblau“

,
gegen

d ie Spitze schw arzblau ; Iris fast schwarz mit Spu r v on Kaffeebraun .

F a lco subbn ieo L . E inen be se tz ten Horst fand ich in durf

tigem ,
m ittelhohem K iefernbestand

,
ca. 1 2 Meter hoch nahe dem

Wipfe l d er Kiefe r angebrach t. Al te und Junge
,
w e lche letztere

Ende Ju l i flügge w u rd en
,
blieben unbehe l ligt und ge i z ten n icht

m it den Aufführungen ihre r Flugspiele , beson ders an schönen
heissen Nachm i ttagen

,
an w e lchen d ie Alten m it e legan tem Schw ung

rasch steigen d uber dem Gehöl ze kre i sten .

1) Der Horst sche in t
ein alter Krahenhorst z u se in . N icht 30 Me te r davon en tfern t
hauste auf e in er andern Kiefer in e inem ähn l ichen Ho rst ein Wald
ohreulenpaar m it 3 Jungen , w ähren d z i em l ich zahl re iche w e itere
Ho rste im näm l ichen Gehö lz v on R abenkrähen besetz t w aren .

Baum falken , s ow ohl junge w ie alte
,
sehe ich gar n icht se lten zur

w ärm eren Jahresze i t
,
ab und z u al te auch m i tten im Win te r.

B e v o r z u g t e A u fe n t h a l t s o r t e : Wie bei P eregrinus ; aberferner auch n iedrige Dickungen in fre iem Fe l de und in zu sammen
hängenden Schonungen

,
in w e lchen er gut versteckt am Boden z u

sitzen l iebt
,
sow oh l m it Beute

,
als auf so lche lauernd .

U n t e r s u c h t e s G e k r ö p ft e s : Voge l , Kerfe , Mäu se .

B e s o n d e r e s v om G e fi e d e r . Keine nenn en sw erten Varie
taten e rhal ten E in fiel m ir auf durch d ie besonders schön
en tw icke lten Z1erspitz en

“ der 2 m i ttleren Stossfed ern . Bei dieser
Ge legenhe i t bem erke ich

,
dass d ie offenbar e inen al ten Voge l dar

ste l len so l lende Abbi ldung in Brehms Tierleben n icht ganz richtig
ist

,
da be im au sgeb ilde ten Alterskle i d d ie 2 m ittleren Stossfedern

be sonders (lan zenfö rm ig) zuge spi tz t sind und 1 bis Cen timeter
über d en fast runden Saum der ubrigen Stossfedern hinausragen ,be im d

‘

m ehr als be im 9 .

F l.clco tin nuncu lus L Noch z iemlich haufiger Brutvoge l .Hors te bald gan z hoch in alten l ichten Laubholzbeständen be

sonde rs auf E i c h e n -Ueberständern bald n iedrig in kle in en
Buschgehölz en und auf Kief'ern versch ieden ste r Höhe . So n iedrig
w ie den Sperberhorst (siehe un ten ) habe ich jedoch d en des Tu rm
falken noch n icht angetroffen . Ein in einem Fe ldgehölz gefundener
Turmfalkenhorst ste l l te e inen e infachen flachen Ueberbau über ein
u rsprüngliches E l s t e r n nest dar.

Der Turm falke ist hier d as gan ze Jahr hindurch zu treffen
,

w en igsten s e in z e lne E x emplare se lbst in strengen Wintern fl)

1
) Obgle ich nach der Ansicht mancher Leute die „spitzflügeligen

“

und die „kurzflügeligen
“ Falken (also subbuteo, n isu s u. a. ) nichtk r e i s e n können , was ich nächstens an anderer Stelle erortern werde !

2) Dass letztere keine „nordischen“ Exemplare zu sein brauchen ,
erhellt wohl aus einer Beobachtung, die ich früher in der S chw e i z (Kan



B e v o r z u g te r Au fe n t h a l t s o r t : Rander der Feldgeholze .

G ek r o pf te s : Mäuse , Kerfe (und deren Larven
,
z . B . v om

Pflugland au fgesamm e l te Engerl inge), se lten Vöge l und kle ine
Reptil ien .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r . Ich habe n icht se lten junge
Voge l im ersten Spätherbst u nd Win ter beobachtet, deren Stossfede rn

,
te i l s so lche d es Jugend tei ls so lche des Alterskleides

w aren
,
w as ja be im 3 sofort auffäll t. Es sind die s n atürl ich

„
kün stl iche“ Ersche inungen , hervorge rufen durch gew al tsam en vor

ze i tigen Ve rlust von Federn , d ie dann gle ich durch so lche des

nächsten Kleide s
,
in diesem Fal le des „Alterskleides

“

,
ersetz t w e rden .

So könn te man bei jungen Turm falken e ine be l iebig „gem ischte“Zu samm ensetzung des Sto sses kün stl ich hervorrufen durch das

Au sz iehen der Erstlingsfed ern im ersten Spätsomme r. (Bei manchen
andern Raubvöge ln

,
d ie im zw e i ten Jahre noch n icht „au sfärben“

,ge l ingt die Erzeugung solcher kün stl icher“ Altersfedern im ersten
Jahre n icht) .

Fa lco a esa lon L . Kein Horst bekann t. Mi t S icherh e it glaube
ich e in ige w en ige Male im Hochsommer hie r (11 . früher in der

Schw e iz ) al te Exemplare erkann t z u haben ; fern er z e igten sichöfte rs Merl ine vom Spätsommer an bis zum Frühjahr
,
namentl ich

bei m ildem Winterw e tter ; ge radezu auffal lend haufig aber um Mitte
Mai . Fast stets traf ich d en behenden kle inen Falken gan z
n ied rig jagend am Meeres-Strand oder in der Nähe v on Seen un d

an Flu ss läu fen . Auf d er Colberger Haide bei Kiel sah ich e in enMerl in v on e in em Sperberw eibchen in rasende r Jagd verfo lgt
,beide kaum m eterhoch über d em Boden dahin blitzend ; mit für

das m ensch l iche Auge fast unfassbarer Gew an dthe it und un te r
haufigem übe rschlagen von Verfo lger und Ve rfolgtem re ihte sich
„Hieb“ an „Parade“ der le ider gar bald in d ie Nov ember-grau e
Fe rn e sich verlierenden Partner . Wahrsche in lich hatte der Sperber
den Zw e rgfalken bei d er Jagd auf d ie z ahlre ichen kle inen Strandvoge l oder der Mäu sejagd zw i schen d en Se etang-Haufen überrascht.

G e k r ö p ft e s : Singvogel .

Astur pa lumbarius L. Bru tvoge l ; bekann t sin d mir 2 alte
Horststellen , d ie e ine m it 3

,
die andere m it 2 Wechselhorsten ;ferner e in e vermu tl ich neu e m it nur e i n e m Horste . Gewählt

sind rege lmässig die hochsten Buchen und Eichen stämme
,
und

ten Zurich) machte : Ein Turmfalken-Brutpaar, das ich schon lange kannte,hielt auch über einen sehr strengen Winter hindurch bei uns aus
,
wobei

es sich wiederholt an den Sing-Vögeln auf unserem Vogelfutterplatz vergriff, namentlich an den ungeschickteren Goldammern . Schliesslich tötete
das 9 sogar eine Amsel, auf deren grässliches Geschrei hin ich jedoch
mit meiner „Sperberflinte

“ herbeigekommen war und dem Räuber das
Handwerk legte .



d ie Horstbaume ein und desse lben Horstplatz es stehen e twa 30

bis m ehrere 30 Meter von e inande r en tfern t. Der Horst ist in
al len 6 Fäl len in dem Trichter resp . der Mu lde der un tersten Drei
oder Vierte i lung des H ochstammes angebracht, w en igstensMeter im Durchmesser hal tend und n ach Möglichkei t gleichmässig
rund ; e in ige der Ho rste sind bei e inem Höhenmasse von ca.Meter w enigstens in e i n e r Dimen sion nahezu ode r vo llständig
m eterbreit. Der bezogen e Hors t w ar in 3 Fällen m it frischbelaubten
Buchentrieben

,
in e inem Fal le aber mit grünen Fichtenreisernverblende t ; dass letz tere s im Laubholzbestande geschah , ist w ohldarau s z u erklären

,
dass info lge d es sehr späten Früh lings d ieBlatter der Laubholz triebe noch n icht en tfal tet w aren ; es half

sich nun der principienfeste Habicht aus Rücksicht auf die „Mi

mikrietiker“ in se iner E infalt m it Re i sern aus der nahen Fichten
schonung.

G e l e g e von 2— 3 Eiern .

B e v o r z u g t e r Au fen t h a l t : Zusämmenhangende Nade l
ho l zbestände m it Schne i sen ; alte Laubw ä lder mit Lichtungen , beson ders an Seen .

G e k r ö p f t e s : u . a . Krahen
,
Spechte .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r etc. Auch be im Hu hne r
habicht im Jugendkleid fie len bisw e i len du rch ihre Färbung
(ve rgl . v e r fr ü h t e Stossfed ern (und andere Fede rn )
des Alterskleides auf diese characterisieren sich , w enn sie inMehrzahl auftreten

,
im Gegensatz zu d en n ormalen Ersatzfedern

durch ihre u n s y m m e t r i s c h e E inschal tung, es sei denn , dass
der vorze itig d u rch äu ssere Gew al t oder Krankhe i t e ingetretene
Ve rlu st zufäl l ig symmetrisch

Geringe indiv idue lle Abw e ichungen in Ze ichnung und Farbe
sind bei J u n g e n und Alten sehr häufig . Bei den ersteren
(schon im Stad ium des flügge

-w erden s) var1 1ert d ie Grundfarbe
d er Un terse ite von be inahe rein rosarot (vergl . F . p eregrinu s) bis

1) Anmerkung. Die n o rma l e M au s e r mu s s ja aus begreiflichen

Gründen der F l u gm e cha n i k wenigstens an S t o s s u n d S chw in g e n
möglichst s ym m e t r i s ch erfolgen ; beim abnormalen, meist unsym

metrischen Verl uste ist natürlich auch der Ersatz entsprechend. Am

ü b r i g e n K ö rp e r , wo die Symmetrie des Verlustes und Ersatzes für
die F lu gm e ch a n i k e i n e n e b e n s ä ch l i ch e R o l l e spielt, zeigen sichschon beim Übergang des Dunenk leides in das erste harte Gefieder und

noch viel mehr bei den folgenden Mauserungen mehr oder weniger g r o s s ezeitliche Ungleichheiten re3p . Ve r n a ch lä s s i g un g e n d i e s e r Sym

m e tr ie , natürlich ganz abgesehen von den oft täuschend eingreifenden
„Umfärbungs

“
erscheinungen. Die „Umfärbung

“ ist ein Collectivausdruck
für sehr verschiedene Processe der nicht „gemauserten

“ Federn, welch
erstere, wenn gleichzeitig mit der Mauser auftretend, das Gesamtbild sehrverwirren können.



bräunlichge und gelblichw eiss
ß
) Die Schaftflecken sind stets lang

und. schmal
,
w enngle ich ihre Brei te d ifl'

erieren kann (jedoch lange
n icht so sehr w ie bei F . peregrinus oder gar Astur n isus ) .

Fern er sind d ie Lanzettflecken (der Unterseite) imm er von

z iem lich gleicher dunke lbraune r Farbe, abgesehen von dem rein
schWarz en Schaftstrich . Die Al t e n w eisen geringe Un terschiede
auf

,
me ist nur in der Breite der Querbänder un d deren Schaft

streifenverlängerung. An sche in end w i rkl ich Mi schung von

re in em Lanz ettfleckentypus mit rein em Querw ellentypus ist hier
(n icht bei Astur n isus s . nur auf die normale oder abnormaleMau serung zu rückzuführen .

Wa c h s h au t u n d F u s s e waren bei d en Jungen matter
gefärbt als bei den Al ten

,
das Ge lb der Wachshau t oft durch

Spuren v on Gran getrübt.

Astu r n isus L . Ziemlich haufiger Brutvogel . Den Horst
(oft mit Wechselhorsten in n ächster Nähe) fand ich e inmal gegen
1 5 Meter hoch auf ein er Buche

,
sons t me ist niedrig, auf horizon

ta len Seitenästen dich t am Stamm e angebracht. Der n iedrigste
Horst

,
w e lcher mir zu Gesicht gekommen

,
befindet sich in kaumMeter Stammhohe auf einer kle inen Fichte, andere nur um

1 bis 2 Meter höh er
,
trotzdem d ie Horstbaume d ie 2 und 3 fache,

ja 4 fache Höhe aufw e i sen ; auf h o h e n Fichten habe ich den Horsthier überhaupt n och n ich t g efunden
,
obgle ich der Sperber gerade

d ie Fichten auffal lend bevo rzugt
,
namen tlich so lche an e insamen

Waldw egen und Sch neisen . Er lässt sich aber auch auf n iedrigen
und m i tte lho hen Eichen un d ande ren Bäumen in gan z kle inen
Bu sch und Feldgehölz en inmitten be lebter Gegen d mit grosse r
Dreistigke it häuslich n ieder w ird al lerdings dabe i au sser von

räubernden Schu lknaben hier kaum von Jemandem beachtet oder
gestört. Nie be im Horstbaum se lbst

,
aber in 50 und mehr Schritt

En tfernung v on demselben
,
fan d ich d ie S c h l a c h t b ä n k e des

kindergesegn eten Räubers, auf denen un ter e inem w ahren Meer
v on Federn und Oberkiefern der Opfer z . B . diejen igen vom

Eichelhähe r
,
Kuckuck

,
grossen Bun tspecht, der ge lben Bachstelze

und d es schwarzrückigen Fliegen schnäppers erkennbar waren .

Das Abw ü rgen eines Eiche lhähers du rch e inen Spe rber
ha

ä
1e

b

ich bere i ts 2 mal in nächster Nähe zu beobachten Ge legenhe it
ge a t.

G e l e g e 3— 5(— 7) Eier .
B e v o r z u g t er Au fe n t h a l t : Ubi bene

,
ibi patria !“

1) Ohne merklichen Unterschied der Oberseite . Einige unter sich
ubereinstimmende, auf der Unterseite und Oberseite nahezu gleich hellgefärbte Exemplare je eines aus Ostpreussen, Ostgalizien und Holste in

werde ich an anderer Stelle beschreiben.
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Im Alterskleide verschw inden bekann tl ich auf der Unterse i te
von der Kehle an abwärts d ie länglichen Endzeichnungen der

Federn (bei anderen Spez ien auch auf d er Oberse i te : F . p eregr inus),
um Querw e l len P latz zu machen ; nur d er e igentliche Schaftstrich
ble ibt tei lwe ise e rhalten, d ie Querw e l len even tue l l m ite inander
verbindend. Die letzte ren ste l len also hier w ie bei Astur p a lu rn
Dariu s d ie Altersz e ichnung dar ; aber w ie d er Un terschied in der

Ze ichnung, ist auch der Fo r m - Un t e r s c h i e d z w i s c h e n d e n

e n t s p r e c h e n d e n Fe d e r n d e s J ug e n d k l e i d e s u n d d e s

A l t e r s k l e i d e s be im Sperber ein w e it geringerer als be im Habicht ;diese r Formun termh ied ist zw ar im Gesam tbi ld d es Vogel s bei der
gew öhn lichen oberflächlichen Betrachtung dem Auge kaum auf

fällig
,
obgle ich er d ie H au p tv e rän d e r u n g u n d d i e Z e i c h n u n g,

e i n e n s e h r v o n i h m ab h än g i g e n Fa c t o r d a r s t e l l t . Es w i rd
letz teres gle ichsam schon durch die sprossen de Feder d es Nestlingsi l lustriert

,
deren anfängliche Ze ichnung w ährend der En tfaltung und

des versch ieden abgestuften Langenw achstums d er e inzelnen Federn
unte r Umständen gan z e rhebl iche Aen derungen erfährt

,
so dass

dann der junge Voge l z . B. be im flüggew erden in Bezug au f Farbe
und Ze ichnung ein me rkl ich andere s Aussehen hat, als vie l le icht
8 Tage vorhe r oder nachhe r. So kann die Endz eichn ung (die se
und d ie zw e itle tzte sin d es ja me ist nur, die unbedeckt ble iben
u nd un se rem Auge auffal len ) be im jungen Sperbe r binn en w en igen
Wochen vom scheinbaren ursprunglichen Dreiecksfleck z ur Quer
binde

,
v om He rz ode r Pfeilfleck z ur flachen Dre iecksfo rm sich

ve rschieben
,
w ähren d d ie der Endz e ichnung räum l ich vo rangehenden

, auf dem bre iteren Te i l d er Fede r l iegenden Ze ichnungen
schon beim Kr0pfgefieder als typische, ble ibende Querbinden an

ge legt sin d und som i t bere its d ie Altersfo rm repräsen tieren . (Bei
As tu r pa lumbctrius juv . ist die s nur angedeu tet ) Sehen w ir nun

von den lanz ettform ig gew achsenen Keh lfedern ab, d ie denn auch
i hre entsprechende Fo rm der Ze ichnung bezw . Endz eichnung durch
manche Mau ser hindurch ziem l ich hartnäckig be ibe hal ten , so er

kenn en w ir
,
d a s s e s h i e r i n e r s t e r L i n i e d i e r e l a t i v s e h r

s t a r k e Ve r b r e i t e r u n g d e s u n t e r e n T e i l e s d e r A l t e r s
f e d e r i s t

,
w e l c h e d i e „Ju g e n d

“
z e i c h n u n g z u r Q u e r

b in d e v e r s c h i e bt u n d a u s e i n a n d e r z i e h t ; und zwar ist
der Flächenu nterschied bei A. pa lurnbarius ein re lativ vie l gro sser
als bei A . n isu s

,
d ie Trennung der be iden Zeichnungstypen im

Jugend bez . Alterskleid dem gan z en tsprechend bei A . p a lurnbarius

e ine
,
w ie mehrfach erwähnt, v ie l s tärkere als bei m su s . Wir

w e rden noch be i Bu teo auf d iese Verhältnisse zurückkommen ; inihn en liegt w oh l auch d er Grund , w arum im Gegen satze zu den

me i s ten anderen Falken bei F . tinnunculus die E n d z e i c h n u g
d e r R ü c k e n fe d e r n b e im a l t e n d e n L an z e tt u n d H e r z
f l e cke n ty pu s ze igt, w ahrend d ie Rücken federn der N e s t l i n g e
beiderle i Gesch lechtes den Qu e rw e l l e n typu s, d a s a l t e 9 d e n

Ü ebe rgan g zw i schen be iden Typen au fw eisen z iemlich genau



d er verschiedenen re lativen Bre i te un d Abrundung resp. Zu spitzung
d er Federenden entsprechen d . (Die Stoss und Schw ungfedern
können w ir als „

Spez ialfedern“
uberall n icht direct vergle ichen) .

Aehn liche Re lationen zw i schen der Form der Feder und ihrer
Ze ichnung finden w ir sow oh l be im e in zelnen Individuum im näm

lichen Kle ide
,
als zw i schen den e inze lnen Spez ien un ter sich

,
bei

d em Uebergang des Nestkleides d er Eulen in das „harte“ Gefieder
u . s. w . Es i st aber n icht mögl ich

,
e inen a l l g em e i n e n Typu s

des „Alters
“kleides aufzu ste l len

,
eben w e i l auch d ie F o r m der

Feder be i den e inen Spez ien gerade den umgekehrten Wechse l
ze igt

,
w ie bei den anderen . Auch dass d ie Ze ichnungen in

höherem Alter e tw a spärl icher od e r schmale r, oder scharfer um

schrieben w e rden
,
i st nur in e iner An zah l von Fällen zutreffend,

u nd d ie In ten sität d er Farben ist bald be im (ungeble ichten )
Jugendkle ide, bald be im Alterskleide die grossere , sogar bei
d en verschiedenen Ind iv iduen ein und derse lben Spez ie s (A.

n isus
,
B uteo).
Was d ie mann igfachen

,
meist unw esen tlichen Un te r s c h i e d e

b e i m a l t e n S p e r b e r anbe langt, so lässt sich sagen ,
dass das 3

mehr vari ier t als das 9 . Die Farbe der Querw e l len ist be im
letzteren vorw iegend e infach grau ,

au sgen omm en e ine eng begrenz te
m i ttlere , be idse i tig dem Federschaft an l iegende Ste l le, die aus d emJugendkle id übernommen ist. Die graue Querw e l le w i rd bisw e ilen
von e inem schmalen

,
he l lbraunen Rand an be iden Seiten begle i tet.

Be im al ten d‘ sind diese Randbegleitu ngen oft bedeutend bre iter
und stets rostro t

,
haufig auch die gan ze Querbinde rostro t gefärbt

,

ode r durch e ine re lativ bre i te querverlaufende , rostro te Mitte l
partie in zw e i schmale graue, d ie letzte re e inschl ie ssende Paral le l
lin ien gete i lt . Unter den sehr vie len (2— 3 Hundert) al ten 9 ,
d ie m ir frisch erlegt vorge legen haben , waren m erkwü rdigerw eise
gerade aus hiesige r Gegen d zw e i (du rch d ie vorsichtshal ber vor
gen ommen e innere Untersuchung deu tl ich als n ormalgeschlechtlicheWe ibchen e rw iesene) E xemplare , d ie auch auf der Un terse i tevo l l ständig d ie Färbung des alten Männchens aufw iesen

,
so zw ar,dass sie n icht das E xtrem d er rostro ten Färbung des al ten

erre ichten
,
aber manches im Alterskleid e an Schonheit d er blau

grauen Oberse ite un d d er lebhaft ro stro t gew el l ten Unterse i te
übertrafen . Der Oberkopf dieser Exemplare w ar relativ sehr
dunke l gefärbt

,
der he lle Strich übe r den Augen besonders schön

ausgeprägt . Da die Eie rstöcke s e h r g u t au sgebildet w aren ,

liegt w ohl ke ine du rch geschlechtl iche Verhältn isse veru rsachte
Hahnenfedrigkeit

“
v or.

(Fortsetzung folgt).



Neue Arten aus Af rika.

V on Reichenow.

Turd inus stierlingi R chw .

Kopf und Nacken du ster grau
,
nach der Stirn in schw arz

ubergehend , Züge l schw arz ; Keh le schw arz und w eiss längsgestreift ; Kr0pf grau ; Oberkörper, Oberflügel und Oberschw anzdecken
rostbraun

,
in s oliv enbraune z iehend ; Ünterkorper he l ler rosto livenbräun l ich , in der Mi tte w ie d ie Ün terschwanzdecken grauw e i ss ;

Ün terflügeldecken fah l gelbbräunlich , am Flügelran de w e isslich ;
Schw ingen und Schw an zfedern schw arzbraun m it Au ssensaumen

von d er Farbe d es Ruckens
,
e rstere auch m it blassbräunlichen

Inn ensäum en ; Iris braun ; Schnabe l schwarz ; Fü sse blaugrau .

Lg . 145
,
Flüge l 65

,
Schw anz 62

,
Fl ./Schw . 30

,
Schnabe l 1 3

,
Lau f

22 mm . Fundo rt : Iringa in Ühehe (Samm l Stierling).Diese Art steht dem Turd i n us m on achas R chw . und d er

Alcipp e kilim ensis She l l . n ahe . Alle dre i w e ichen sow oh l vom

Typu s der Gattung Turd i nus w ie von d em der Gattung Alc ippe
w esen tlich ab und dü rften zw eckm ässig un ter e inem be sonde ren
Gattungsnamen z u son dern se in .

Columbo. guin ea uhehensis R chw .

Von der Columba gu inea durch bedeu tend dunkleres grau
des Kopfes, der Kehle, des Unterkörpers, d er Unterflügel und

Ünterschwan zdecken un terschieden
,
diese Te i le sind n och dunkler

als bei der südafrikan i schen Columba pha eonota ; auch das rot

braun d es Obe rrücken s ist etwas dunkler als bei C. guinea ; der

Ünterrücken und Bü rze l ist he l lgrau
,
w ie bei der letzteren .

Lg . 350
,
Fluge l 220, Schw an z 125 , Fl ./Schw . 35

,
Schnabe l 2 1

,

Lauf 25 mm . Fundort : Iringa in Ühehe (Samml . Stierl ing).
Turdu s cin erascens R chw .

Die se Drosse l gehört zu d er Gruppe mit schwarz gestriche l terKehle (vergl . Jou rn . Om . 1882 S. 31 9) und steht dem Turdu s ver

reo uz i Bee . (P eliocichla schuetti Cab.) sehr nahe . V on dieser so

w ie von der nahe verwandten T . tropicalis Ptrs . un terscheidet sie
sich in fo lgende r We ise :
Kropf deu tlich ro stfarben verw aschen : Oberse i te graubraun

,

etwas ins olivenfarbene ziehend ; Körperseiten gesättigt ro stfarben : Turdus trop ica lis Ptrs.

K ropf blass braun lichgrau , n icht ros tfarben verw aschen .

Obe rseite braun ; Körperseiten graubraun , schwach ro stfarben ve rw aschen : Turdus oerrcaucci Bee .

Oberseite bräunlichgrau (blasser und grauer als T . cer

reaux i und ohne den olivenfarbenen Anflug
,
w e lchen T .

frop ica lis hat) ; Körperse iten ; he l l rostfarben ; Flüge l 108 .

— 1 18
,
Schw an z 100— 1 05 mm : Turdus cineras cens R chw .

(Tabo ra und Kakoma im Innern Deu tsch Ost Afrikas).



Schriftenschau.

Um eine moglichst schnelle Berichterstattung in den „Orn ithologischen
Monatsberichten“

zu erzie len, w erden die Herren Verfasser und Verlegergebeten , über neu erscheinende Werke d em Unterz eichneten frühzeitig Mit
teilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Ze it
schriften Sonderabzüge zu schicken . Bei se lbständ ig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. R e i c h e n o w .

Wi l k o n s ky, F. W., Die ornithologische Fauna Adsharien
’

s,

Gurien
’

s und des nordöstlichen Lasistan .
\

Mit 1 Karte . (Materialien
zur Kenntnis der Fauna und Flora des Russischen Reiches . Zoo

logischer Teil . Band III. 1 89 7 . S . 1— 1 2 1 in russischer Sprache.)
Für das Gebiet werden 237 Arten nachgewiesen .

Zar u d ny ,
N

., Ergänzungen zur „O rnithologischen Fauna des

Orenburger Gebiets . “ (Materialien zur Kenntnis der Fauna undFlora des Russischen Reiches . Zoo logische r Tei l . Band III. 1 89 7 .S. 1 7 1 — 3 1 2 in rusmscher Sprache .)Neun Jahre sind seit der Veröffentlichung der mustergultigen

faunistischen Arbe it des Herrn N . Zarudny
1) neben die Ornis des Orenburger Gebiets verstrichen ; aber trotz dieser kurzen Zeit ist es dem

unermudlicben Eifer und der nie erlahmend en Energie dieses hervor
ragenden russischen Ornithologen ge lungen , wie die vorliegende Arbeit
zeigt, nicht weniger als 42 Arten neu fur das Gebiet nachzuwe isen , so

wie e ine Fülle interessanter biologischer Mitteilungen zu machen . Be

sonderes Interesse ve rdienen d ie Unte rsuchungen an einer recht grossenSuite des Blaukehlchens . Der Herr Ve 1 fasser gelangt nach Verg leich
de r 111 Orenburg erbeuteten Brut und auch Durchzugsvögel, der Exemplare
aus Transcaspien und Turkestan mit Vögeln aus mehr westlichen Gegenden
zu dem Ergebnis, dass die Voge l aus den erstgenannten Gegenden sub

specifisch von denjenigen aus den letzteren ! rtlichke iten zu trenn en sind,
und bringt fur die östlicheren Vöge l den Namen Cyanecula su ecica

p allidoyu lar is Zrd . in Vorschlag . Die Form wird folgendermassen
charakterisiert

1) Die Fä rbung der Körperoberseite ist beme rkbar heller und weistbedeutend mehr Beimischung von grauer Färbung auf.

2) Der rotliche Fleck im blauen Kehlfelde nimmt sowohl in der

Länge, als auch Breite eine grössere Fläche ein. Sehr selten findet man
unter den westlichen Vogeln Exemplare mit so grossem rotlichem Fleck.

3) Die Färbung des blauen Kehlfe ldes ist beinahe immer blasser
(von 40 Exemplaren der Collection des Herrn N . Zarudny bildet nur 1Stück eine Ausnahme) . Bei westlichen Vöge ln ist di ese lbe dunkler, nicht
von rein kobaltblauer Färbung, sondern mit me rklicher, zuweilen be

deutender Beimischung von Ultramarin, und in dieser Beziehung unter
scheiden sie sich nicht von C. lcu cocyanea, welche immer dunkelkehlig sind .

1) Zarudny, N.,
Ornithologische Faune des Orenburger Gebiets .Herausgegeben von Th. Pleske . St. Petersburg 1 888 in russ. Sprache.



Die genannten Unterschiede der aus Orenburg und wahrscheinlich
dem Turan stammenden C. suecica können in keinem Falle als indivi

duelle Abweichungen angesehen werden . Da der Herr Verfasser keine
Möglichkeit hatte , aus Sibirien und China stammende C. su ecica zu

untersuchen, andererseits bei den Autoren, welche jene Gegenden durch
forschten, keine vergleichenden Beschreibungen anzutreffen sind, so be

trachtet er seine früher veroifentlicbte 1) Teilung des rotsternigen Blau
kehlchens in die Formen orien ta lis und occid en ta lis als misslungen und

sondert de shalb nur die aus Orenburg und dem Turan stammenden Vöge l
unter dem Namen 0. suecica pa llid ogu la rß ab.C. wolfi ist in Orenburg niemals gefunden . Selten trifft man im
Orenburger Gebiet Individuen, welche e inen Übergang zu C. leu cocyan cadarstellen ; bei diesen Exemplaren ist der rötliche Kehlfl eck von einem
weissen Saum umgeben und die weisse Färbung ist stärker als gewöhnlich
an den Basen der roten Federn ausgedehnt ; die Färbung des blauen
Kehlfeldes war immer die typische für C. suecica p a llidogu laris .

M . Härm s .

E. S chm i t z , Tagebuchnotizen aus Madeira 1 896 (Ornitholog .

Jahrb. VIII . 1 897 S . 244

Chronologische Mitteilungen aus dem Jahre 1 896 . Sterna can

tiaca ist als Brutvoge l neu für das Gebiet. Ferner werden 1 1 für die

Inseln neue Arten nachgewiesen, darunte r Ans er fcru s , Anus p en elop e ,
P u lalis grisola ,

An thus p ra tensis , F ringilla moniifringz
'

lla
,
] ynx

torquilla u. a . 148 sp . sind jetzt von Madeira bekannt.
N. M a l i s ch e f f, Einige Bemerkungen uber die Nervenendigungen

im Oesophagus und Magen der Vögel . (Bull . Soc. imp . Nat. Moscou 1 89 7S . 2 78

O . H e rm a n , Recension der Zugsdaten aus Böhmen (AquilaIV. 1 89 7 S. 1 93

Die von Dr. Prazäk der Unger. Ornitholog. Centrale zur Verfügungge stellten, uber einen Zeitraum von zum Teil 1 1 6 Jahren sich erstreckendenZugbeobachtungen aus der Umgegend von Horinewes in Böhmen entbehren nach Herman der Siche rhe it, sodass von deren Veröffentlichung
Abstand genommen werden musste .

J. H e gy foky , Ueber den Vogelzug in Bohmen. (Aquila IV .

1 89 7 S. 1 98Bezieht sich gleichfalls auf die vorerwähnte Arbeit Dr. Pre zäks .Verf. hat sich der Prüfung des auf die Rauchschwalbe bezüglichen Ma

terials in meteorologischer Hinsmht unterzogen und schliesst sich demUrteil Otto Herman’s an.

1
) Zarudny, N . , Die Vöge l des Ortschik Thales. (Mater. z . Kennt.d. Fauna u . Flora d. Russischen Re iches . Zool . Teil. Band I . 1 892 .S. 146 ) in russ . Spt .



J. P a la cky , La migration des oiseaux . I . Amérique . (Aquila.

IV . 1 897 S. 2 1 3

Compilatienen in der bekannten Art des Verfassers .
O . H e rm an , Der gegenwärtige Angelpunkt für den Vogelzug in

Nord-D eutschland. (Aquila IV . 1 89 7 . S . 230

E. v o n C z yn k, Der Schlangenbussard (Circaetus ga llicus L.)
(Aquila, IV. 1 89 7 p . 2 54Beobachtungen aus dem Freilehen in den Fogarascher Alpen und

aus der Gefangenschaft. Verf. setzte das Exemplar
,
welches er hielt,

dem Biss einer Kreuzotter aus . Am dritten Tage nach dem Biss ging
der V ogel ein .

E . R z e h ak, Notizen über die Ankunft einiger Zugvöge l in derUmgebung von Lundenburg in Mähren im Frühjahr 1 896 . (Aquila, IV.

1 89 7 S. 26 1

A . G r u n ac k, Der Schnee oder Steinfink, M on tifringilla n iva lis

L . als Brutvogel in Siebenburgen . (Aquilla IV. 1 897 S . 264

Ein angeb rütetes Gelege wurde am Bucsecs gefunden. Der erste
Nachweis des Brutvorkommens des Schneefinken in Ungarn.

J. P. P r a zak Ueber einen neuen Vogel vom oberen ! ang-tse
Kiang und Tungting See (Monatsschr. Deutsch . Vereins z . Schutze
d. Vogelwelt. XXII . 1 897 S. 32 7

Trocha lop teron henn iclcei n . sp . Tr . suka tschcw i Berezowski u.Bianchi ähnlich, unterscheidet sich aber von diesem u. a. durch rein
weisse Zügel, Wangen und Ohrdecken .

G . C l o d iu s , Zwei seltene Vögel in Mecklenburg (Monatsschr.D . Ver . z. Schutze d. Vogelwelt. XXII . 1 897 S . 328

Turdus s ibiricus wurde im Herbst 1 884 bei Doberan in denDehnen gefangen . Es ist das erste in Mecklenburg erlegte Exemplar.
M uscicap a p arva wurde im Juli 1 89 7 bei Camin im südwestlichen

Mecklenburg beobachtet.
B . B o rgg r e ve Die Wirbelthiere d es Regierungsbezirkes Wiesbaden.

(Jahrb. Nassauischen Vereins Naturk. 50 Jahrg. Wiesbaden
F. K l o s s , Die Amazonenpapageien. Leipzig. 1 89 7. 1 46 gr.

mit 8 Abbild.
B r aun e , Zur Züchtung der Gouldamandine (Monatsschr. Deutsch.

Ver. z . Schutze d. Voge lwelt XXIII . 1 898 S . ] 7— 28, Taf. I u.Schilderung des Gefangenlebens von Chloebia gou ld ias wie desBrutgeschäftes im Käfig. Auf Taf. II werden zwei junge Vögel der Art,
4 Wochen und 2 Monate alt, abgebildet.



E . W i l dh a g e n , Die Jagdthiere Russlands, Sibiriens und Central
asiens, geschildert nach ihrer Ve rb reitung und Lebensweise, sowie Jagd
u . Fang. 2 Aufl . Sonderhausen 1 89 7 2 Bde . gr. 8 .

H. O F o r b e s and H. C . R o b i n s o n , Catalogue of Parrots in
the Derby Museum . Liverpool 1 89 7 . roy. 28 pg . with col plates.

B . A l tum , Zur „Verbreitung der Pflanzen durch Vögel .“
(Monatsschr. Deutsch . Ver. z . Schutze d. Vogelwelt XXIII. 1 898 .S . 1 3Bemerkungen zu einem Aufsatz von Carl Wenzel uber denselben

Gegenstand (in derselben Zeitschrift Altum weist darauf hin, dass
ausser durch die Exkremente der Vögel, wie W. angiebt, vor allem durch
die Gewölle Samen ausgesät werden. Es wäre auch eigentümlich, wenn

diejenigen Arten, welche im Frühling und Sommer d ie unverdaulichen
Chitinreste ihrer ] nsectennahrung als Gewölle ausstossen, die unverdaulichen
Teile ihrer Beerennabrung im Herbst und Winter als Kot abgeben
sollten . Verf. geht special! auf d ie Nahrung der Misteldrossel und derRabenkrähe ein. Von letzterer besitzt er Gewölle mit 1 4 bezw. 2 7Steinen der Vogelk irsche.

O . K l e i n s chm i d t , Parus borea lis brütet in Ostpreussen .

(Monatsschr. Deutsch. Ver. Schutze Vogelwelt XXIII . 1 898 S . 2 9Verf. erhielt zur Brutzeit P . borealis aus Brödlauken. Nester
mit Eiern oder junge Vögel wurden bis jetzt nicht gefunden.

R . Bl a s i u s , Heinrich Gätke.

'

1
' 1 Jan. 1 89 7 (Monatsschr. Deutsch .

Ver. z. Schutze d. Vogelw. XXIII. 1 898 S . 49— 56, mit Schwarztafel

4 [Gätke, R. Blasius und Finsch darstellendj) .
J. L . Ja n s e n, Ueber scheinbare Geschlechtsmetamorphose beiHühnern. (Mitth . Deutsch. Ges . für Natur und Völkerkunde Ostasiens

in Tokyo. VI. 1 89 7. S. 468

J . R i ch a rd e t H . N e uvi l l e Sur l
’

histoire naturelle de l’ile
d

’

Alboran . (nem. Soc. Zool . de France 1 89 7 . 1 3 pg) .Brutplatz von L arus audou ini Payr.
O . Fu h rm an n , Sur un nouveau Tacn ia d’oiseaux. (Rev. Suisse

de Zool. et Ann . du Mus. d
’

hist . Nat. T. V. fasc. 2 Genéve 1 89 7 . p .

1 32— 1 37 av. 1 pl .)
E. F . Wi epk e n un d E. G r ev e, Systematisches Verzeichniss der

Wirbelthiere im Herzogthum Oldenburg 2 Aufl . O ldenburg 12 ° 4 und

1 68 pg. M.

K . H amm e r s chm i d t, Die Ornithologie des Aristoteles . Speier 1 89 7
80 pg.
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Oberlehrer Dr. G. S c h l a b ach in Dusseldorf, Prinz Georgstr. 53 undJ. S chum ach e r , ebenda Adlerstr. 83 .

Dem kgl. Zoologischen Museum in Berlin ist von Herrn Dr. T h i l e
n iu s , welcher gegenwärtig die Südseeinseln bereist, von Upolu eineSammlung von Vogelbälgen zugegangen, in welcher sich unter anderen
d ie eigentumliche Abart der Schleiereule : Stria: lu lu Peale , Turdu s
samoens is Tristr., Janthoenas castancicep s (Peale) und eine Re ihe
von P tilopus p erousci Peale befinden.

Von Herrn Stabsarzt Dr. S t i e r l i ng hat das kgl . Zoo logische Museum
in Berlin eine Sammlung von 1 50 Vogelbälgen aus Ühehe in Deutsch
Ost Afrika erhalten. Es ist dies die erste Sammlung aus dem genannten
Gebiete und insofern von grossem Werte, als sie von dem Auftreten
westl icher Formen daselbst Zeugnis giebt : So befinden sich unter denBälgen Xiphid iop terus a lbiccp s (Gould) , b isher nur von Westafrikabekannt, Centrop us cup rcicau du s R chw. , bisher nur aus dem Kongogebiet; M esop icos namaguus angolcnsis R chw. , bisher nur von Angela,
Cinnyris verticalis bisher nur vom Westen . Auch zwei neue
Arten enthält die Sammlung : Turd inus s tierlingi und Columba gui
nea uhehens is (s . oben) . Das Perlhuhn gleicht den N . marungensis,
weicht aber durch einfarb ig rote Lappen ab und dürfte als Abart uhe
hensis zu sondern sein. R chw.

Anze igen.

Zur bevorstehenden Saison offeriere Zoologischen Gärten und Lieb
habern äusserst seltene lebende Sumpfvögel . Ausführl. Preisliste gratis.

F. A. Cerva, Sziget-Csep, P . Szig . szt. Märton, Ungarn .

Journal für Orn ithologie Jahrgang 1 880 und 83 wird zukaufen gesucht. Angebote sind an die Schriftleitung der O . M . erbeten .

Frische Nestbauten
von felg. Arten : Specht Stammschnitte, Cyps . apus , Alcedo ispida,
Lan . excub., Met. alba, Oriol. galb., Turd. merula, w scivorus, Lusc. lus

cinia, rubecula, suecica, Regulus (be ide Arten), Trogl . pam , P. caudatus,Alauda arv., Coccoth. vulg. , Passer dem, Fring. card , coelebs, Sitte caesia,Hirundo (alle Arten), Col . turtur, Rallus aquet.

, Crex prat .‚ Scol. gallinago,Anser cinereus, Anas bosche s, wie übe 1haupt Entennester mit Dunen
auslage erwerben wir gegen Tausch oder bar.

Linnaea Naturh . Institut. B erl in , Invalidenstr. 105 .

Druck von O tto Dornbluth in Be rnburg.
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herausgegeben von

Pro f. D r. Au t . Re ich en ow .
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Die Ornith010gischen Monatsberichte erscheinen in m onatlichen Numm ern
und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen . Preis des Jahrganges 6 Mark.

An z eigen 20 Pfennige für die Zeile . Zusendungen fur die Schriftleitung sind an

den Herausgeber, Prof. Dr. R e i c h e 11 OW in B e r l in N. 4 . Invalidenstr. 43 erbeten ,
alle den Buchh andel betreffende M itteilungen an die Verlagshand lung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Ein iges uber Vögel von d er Insel Nias .

Von Ernst Hartert.
Die Forschungen von Modiglian i

,
Doherty und Anderen ,sow ie im Tau sch und Kauf erw orben e Voge l und Schmetterl inge

v on N ias
,
Sibu tu

,
Eugen e und anderen Inse ln hatten seit längerer

Zei t das In teresse d er Tringer Zoo logen für d ie en tlan g der West
kü ste v on Sumatra sich hin z iehende Insel re ihe besonders regegem acht. Bekann tl ich haben diese In seln

,
trotz ihrer geringen

Entfernung v on Sumatra vie le e igenartige Formen aus allen Tier
klassen . Nach Salvadori s Arbe iten könn te m an e in ige auffal len de
Anklänge“ an die In se ln in der „Bay of Bengal“ vermu ten

,
und

Doherty sagt geradezu v on Engan o
,
m an müsse beim Studium

der Schm etterl inge von dieser In se l j eden Gedanken an Sumatra
aufgeben , un d Verwan dtschaften von Java seien auffal lend. Diesen
letz teren Satz möchte ich n ich t ohn e w e i teres un terschre iben , und
was d ie Fauna v on N ias betrifft

,
so ist sie doch j edenfal l s der

Hauptsache n ach sumatranisch, m it e in em z iem l ich grossen Procentsatze ih r eigen tüm licher Arten und Un terar ten von verschieden en
verw andtschaftl ichen Bez iehungen .

Un ter diesen Um ständen w aren W i r erfreu t
,
als He rm . Ro l le

in Berlin dem R othschild
’
schen Museum e in ige v on Herrn Raap ,

der schon früher reiche Insecten sammlungen an d ie i tal ien i schenMu seen gesandt hatte
,
auf N ias gesamme lte V ogelbälge anbo t.

Nach d en Forschungen v on Rosenberg
,
Modigl ian i, Claine, Thomas

und Kannegieter konnten bedeu ten de Resu l tate für d ie O rn ithologie v on Nias n icht mehr erw artet w erden . Trotz dem giebt d ie
R aap

’
sche Samm lung

,
die au s einer grossen An zah l w oh l präparierter,

aber le ide r m it oft un zuverlässigen Gesch lechtsangaben versehen er
Bälge besteht

,
mir n och z u den folgenden Bem erkungen An lass .

Ich fo lge in d er An ordnung der von Büttikofer in den

„Notes of the Leyden Mu seum“

,
Ban d XVIII (1 896) p . 1 95 ver

öffentlichten Liste von 1 28 für Nias angegebenen Arten .

6



1 . H a li a etu r in d u s (Bodd .)
Un sere Ex emplare von N ias und so lche von der Westküste

v on Sumatra haben eben so breite Streifen w ie indische und bur

m esische Stücke
,
gehören al so zu H . indus indus und n icht zu

H . indu s in termed ius Guru
,
unter w e lchem Namen Büttikofer

d ie Form entführt. Es ist jedoch n ich t au sgeschlossen
,
dass H . i .

in termedius
,
der d ie östl icheren Inse ln des Archipels bewohn t,

auch vorkomme.

4 2. Astu r tr i v i r ga tu s (Temm .)

3? ad . „Iris gelb, Fü sse gelblich„‚Schnabel schw ärz lich .“
Die Geschlechter sind in der Färbung '

c‘ht w esen tl ich verschieden ,
aber der Grössenunterschied ist enorm . Der Flüge l d es misst
215

,
der des 8 188 mm .

3. Sp i lor n i s sa lvad or i i Berlp .

"

Es w ar mir von besonderem In teresse
,
Stücke dieser kleinen

Sp ilornis-Art von der „typi schen“ Lokal ität z u erhalten . Ich kann
nun ke ine stichhal tigen Untersch iede von d em kleinen Sp ilornis

der Natuna-Inseln
,
den ich im 1 . und 2. Bande der Nom tates

Zoologicae beschrieb, fin den , obw ohl ich solche vermu tet. Jeden
fal ls war ich s. Z. zu vorsichtig, indem ich m ich scheu te

,
den

Natuna-Vogel von S . pallidus zu trennen
,
denn er ist konstan t

kle iner. Es ist noch fraglich
,
ob 8 . minimu s Hume von den N ico

baren hierher gehört. Hoffen tl ich kann ich bald darüber Näheres
mitteilen .

4 . Syrn i zm z ruia scn s c Salvad.
Von d ieser prachtvol len Eul e, die ih ren nächsten Verwandten

ansche inend in Borneo hat, l iegen mehrere schön e Bälge vor. DieIri s ist braun
,
Kehle und Vorderbru st sin d in e in igen jüngeren )Stücken vie l heller als di e anderen . In einem vom Jugend zum

Alterskleide mausern den Stuck ist der Nacken n och mit ge lblich
w e issen Federn des ersten Kleides bedeckt. Flügel 280— 290 mm.

J
r
-

5 . P a la e orn i s f a sci a tu s (P. L. S . Müll .)
Eine Reihe v on N ias-Balgen z eigt en orme Schnabe l und

lange Flüge l . Die Schnabelgrösse dieser Papageien schein t w ie
die vie ler anderen Arten lokal zu variieren . Während al le Stucke
von d en An damanen und Nias sehr grosse Schnäbe l haben , fin den
s ich in e in igen Te ilen von Birma und China n eben grossschnäb
ligen sehr kleinschnäblige Stücke. Ein 9 von Heinen hat auf

fallend schon blauen Kopf.
+6. M i ghyp tes tecc (Less)

Ich glaube
,
dass Büttikofer vollkommen recht hat

,
w enn er

mein t
,
dass M . infus catus Salvad .

,
beschrieben nach e inem als

ettikettierten 9 der Modiglianischen Sammlung, sich auf e ine zu
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ringsten Zweifel, dass dies ein Irrtum ist. Von D icaeum suma

tranum hat er selbst ein 5 gesehen , und se ine Bestimmung ist
zw eife l los richtig

,
da auch w ir die Art v on N ias erhie lten . D i

cacum p ryeri führt er nach Oustalet an
,
Oustalet aber hat sicherl ich

ein dunkelkehliges Ex emplar von D . sumatranmn für D . p rycrigenommen
,
denn D . p ryeri ist der Name, den Sharpe e inem 3 von

Sandakan in Ost-Born eo gab, bei dem das schw arz der Kopfse iten
über d ie gan ze Kehle au sgedehn t ist

,
das meiner Meinung nach

nur ein aberrantes Ex emplar ist, obgle ich es ja sein könn te, dass
es e ine mehr östliche Form des D . n igrimentum i st. _

D . ernen

tatum führt Büttikofer nach Oustalet und e inem 9 , dass er v or

sich hatte
,
an

,
da aber das 9 von D . sumatranurn

,
das ich se l bst

,

w ie auch das v on D . crucntaturn
,
erlegte

,
kaum

,
w enn überhauptmit Sicherhe i t

,
v on dem letz teren verschieden ist

,
so ist h ierauf

n ichts zu geben . Mir l iegt nur ein typi sches D . sumatranurn von

Nias vor
,
un d nur diese Form w ird dort vorkommen

,
da D . ernen

tatum mit w eisslicher Keh lfärbung bis zum K inn aus Indien un dMalakka
,
D . sum atranum mit grau er Kehle v on Sumatra un d D .

n igrirncntum mit w eisslicher Kehle un d schw arzem Kinnfleck v on

Borneo 1) e inander vertretende ‘

und noch n ie mit Sicherheit zu
sammeh gefun dene Subspecies sind .

+1 3. D i ca eum tr i gon os ti gm a (Scop.)

Das einz ige mir vorl iegende hat
,
w ie auch ein

,
le i der recht

al tes
,

v on Java
,
he l lere Kehle als gew öhn l ich

,
e ine E igentüm

lichkeit
,
d ie aber wahrschein l ich dem abgerieben en Gefieder zuzu

schreiben ist.

14. Acth op y ga s ip araj a n i a sen si s subsp. nov .

Die prächtige rotkehlige Aethopyga ist keineswegs die achte
A . sip araj a sondern steht in der dunklen (auch schon von

Salvadori hervorgehobenen) Färbung d es Unterkorpers und dem

e rheblich stärkeren
,
breiteren Schnabe l der A. sip araj a nicobarica

Hume so nahe
,
dass ich geneigt war, sie damit zu vere in igen , sie

un tersche ide t sich aber von der Form der Nikobaren durch
kü rzeren Schnabe l

,
der n icht länger

,
sondern nur dicker und breiter

als bei der bekann ten A. siparaj a ist. Auch ein mir vorl iegende s
Exemplar von S i O b e n gehört z u A. s . n iasensis . Hume un d

She l ley waren w oh l im Un recht
,
w enn sie dem 9 von A. n icoba

rica e ine rote Keh le zu schrieben
,
denn Hume ’

s Ex emp lare sind
augen schein lich junge Männchen .

Büttikofer führt (nach Rosenberg) auch Acth . exim ia an
,

aber das Vorkommen dieser bishe r au f Java al lein gefundenen Art
mu ss bezw eife lt w erden .

1
) Die Angabe Malakka erscheint mir zweifelhaft !



+ 1 5 . Ch a lcostc th a i n si gn i s (Jard .)
16. Ar a clm o th er a. ch r ysogcn y s Temm .

Die se be iden Arten w erden zuerst für N ias nachgew iesen .

C i ttoci n c la m e la n u r a Salvad.
Die se schöne Art ist augensche in l ich so häufig auf Ni as w ie

lricolor an derw ärts .
Oustalet führt 0. tricolor von N ias an

,
da aber diese Art

w eder v on Modiglian i
,
n och von Kannegieter oder Raap gefunden

w u rde un d jedenfal ls C. tricolor
,
w ovon sie nur durch gan z

schwarzen Schw an z sich untersche idet
,
auf Nias vertri tt

,
so ist das

v on Oustalet angeführte Stück als fraglich an zusehen .

+18. Ch lor op s is zo ster op s p a r vz
'

r os tr z
'

s subsp . nov .

Die Männchen von N ias un tersche iden sich von denen vonMalakka
,
Sumatra und Borneo

,
von w elchen dre i Län dern mir 20

Stücke vorliegen
,
du rchw eg du rch sch lankeren , schmaleren und

kürzeren Schnabe l . Nur ein 3 vom Gunong Si l ly in Born eo
komm t ihm an Schlankhe it des Schnabe l s gleich , hat aber längernSchn abe l

,
w ährend ein von m ir in Deli

,
Ost-Sumatra

,
gesamme l tes

d
‘

ihm an Länge
,
aber n icht an Fe inhe it des Schnabe l s gle icht. Ob

w oh l der Un terschied in der Länge w ie in d er Breite nur etwa
2- 3 mm . betragt

,
ist er doch in einer Serie bei d en Männchen

recht auffal lend
,
w ahren d das e in zige 9 nur w en ig versch ieden

ist. Bei den Mann chen ist es so auffal lend
,
dass es mir schon

auffiel
,
ehe ich die Exemplare verglich . Freilich habe ich 0. cos

terop s oft geschossen un d abgebalgt, un d. es ist ja auffal lend
,
w ie

sich ein Voge l
,
den man selbst präpariert hat dem Gedächtn is

e inprägt.
(Im Journ . Orn . 1889 fuhrte ich d ie von mir in Sumatra er

legte C . z osterops fälschl ich als 0. cyanopogon auf.)

M a cr 0p ygia em i lia n a m od i gli an i Salvad . (Fregl . subsp.)
Salvadori trenn te M . mod iglian i artlich von M . enziliana

,hatte aber spater (Cat. B . Brit. Mas. XXI p. 349) Zw eife l an der
Artselbständigkeit. Bü ttikofer (L . o. p. 1 92) bemerkte richtig, dass
Farbenun terschiede n icht beständen

,
ste ll te aber e inen kleinen

Grossenun terschied fest
,
in dem seine N ias - Mannchen den Flüge l

1 8 cm lang hatten
,
w ährend 23 javan i sche E xemplare in der

Flüge llange von 1 72 cm . variierten
,
e in s von Kangean aber

den Fluge l 1 9 cm lang hatte .

Ich konnte 1 3 Stücke von Java
,
N ias

,
Lombok und Flores

messen und fan d d ie Flüge l bis cm . lang (das letztereMaass nur ein w ähren d die N ias-Mannchen — 1 9 cm .

messen . Es sche in t also
,
dass du rchschn i ttl ich d ie N ias-Vöge l

etw as grosse r sind . Stücke von Si Oben
,
d ie Salvadori auch z u

M . mod igliani rechn et, haben den Flüge l nur cm. lang.



\ L

7420. P ti li n 0p u s jam bu ,

'

.Ba l lin a f a scia ta ,
“

äVu m cn iu s a r

qu a tu s lin ca tu sfi—N um en i u s p h a c op u s $var i cga tu sfi-T o

tan u s h yp o lcu cu s ,%tr cp s i las im tcrp r cs ,
°

ä4r d ca go lia th

un i fE sa cu s m agn i r ostr i s

mu ssen d er Nias-Lis te zugefügt w erden . Da es al les Arten sind
,deren Vorkomm en vo rau szu sehen w ar

,
und lokale Un terschiede

n icht vorhan den sind
,
so veran las sen sie zu ke inen w eiteren Be

m erkungen .

Beobachtungen aus d em Herbstzuge 1897 in Mecklenburg.

Von 6. Wüstnei

Der letz te Herbstzug brachte manches Interessante
,
Turdus

p ilaris wu rde besonders vie l bemerkt, zw ischen d en als Krammets

vöge l auf d en Markt gebrachten Sing und Weindrosseln (Tu rdus
mus icus und iliacus) fand ich einz e lne R ingamseln (M cru la tor

guata). Nam en tlich w ar aber d er Se iden schw anz (B ombycilla
garrula) recht häufig

,
w ie se i t v ielen Jahren n icht ; er wu rde in

beträchtl iche r An zah l in d en Dehnen gefangen und vie lfach den
Präparatoren z um Au sstopfen einge l iefert. Ich sah ihn auch in

grösseren Gesel l schaften im November dieses Jahre s im Schw er ine r
Schlossga'rten

,
w o sich Flüge von etwa 20 Stück auf den m it

Viscum album bewachsen en Pappe ln und We iden aufhie l ten und

sich an den Beeren der Miste l gütl ich thaten . In diesem Jahre
w i rd w ieder e inmal die Theorie zu n ichte

,
dass nach d em zahl

reichen E in treffen der Se iden schw än ze ein strenger Win ter fo lgen
se l l . Fern er wu rden Dompfaffen recht zahlre ich beobachtet un d
in Dehnen gefangen .

Zw ischen d en streichenden Meisenscharen befanden sich in
diesem Jahre au sn ehm en d vie le Schwan zme isen (P aru s caudatus) ,
e in ze ln e n icht u ’

nbedeu tende Gese l lschaften bestanden ausschliess

l ich aus ihnen
,
w obe i ich erw ähnen möchte, dass d ie Schwanzme i se als Bru tvoge l

,
w enigstens hier in der Schw erine r Umgebung

nur spärl ich vorkomm t . ! hn l ich ergeht es dem Erlenzeisig
(Sp inus virid is), w ährend derse lbe in Mecklenburg als Brutvoge l
n och n icht siche r nachgew iesen ist

,
sah man ihn w ie auch in

früheren Win tern in starken Flugen . Der Seeadler (Haliactos

a lbicilla) hat sich mehrfach in der hie sigen Umgegen d gezeigt,ferner ist im December e in Exemplar im Jugendkleid e , w elche sgan z frisch und w ohl erhalten w ar
,
in d er Gegend von Waren

verendet gefunden w erden und von e inem hiesigen Präparator
au sgestopft w erden . Die Todesursache konn te n icht festgeste l l t
w erden . Hier möchte ich erw ähn en

,
dass der Seeadler in den

letzten Jahren rege lmässig in der Ros tocker He ide , e in em gro ssen
an d er Seekü s te belegen en Forste

,
gebrütet hat

,
d ie Jungen s ind

aber le ider me ist au sgehoben w erden . Man so l l te derartigen
se ltenen Vöge ln , se lbst w enn sie Raubvögel sind

,
noch ein Plätzchen

im Lande gönnen .
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dem Schw erin er See sondern sich oft kleinere Abtei lungen ab
,
d ie

sich in d ie Nähe der Ufer begeben , um dort ihrer Nahrung nach
zugehen ; Häufig habe ich derartige Abte i lungen gesehen

,
w e lche

w ohl oft m eh r als 100 Stück j ede
,
doch au sschliesslich aus lau terMännchen im Prachtkleide bestan den . Es ist in terressan t, e ine

so lche Schar v om Ufer au s zu beobachten
,
da sie deu tlich zu

e rkenn en sin d
,
und in ihrer hübschen Ze ichnung von Weiss und

Schwarz m it d em runden w ei ssen Fleck auf den Becken
,
in e iner

so grossen An zahl al le gan z gle ich gefärbt
,
sich prächtig aus

n ehm en . Sie tauchen oft w ie auf Kommando al lesam t m it einmal
un ter

,
um nach ku rzer Ze it ebenfal ls z iem l ich gleichze itig w ieder

zu erscheinen . Jagt m an e in e solche Schar plötz l ich auf
,
so giebt

das se ltsam e Geklinge l ihres Fluges
,
von einer so grossen Zah l

gleichz eitig hervorgebracht, ein recht hübsches Con cer t
,
n icht un

ähn l ich e inem p lötz l ich e in setzenden O rchestrion
,
um dann bal d

in w eiter Ferne zu verhal len . Bei d er Reiheren te s ieht man auch
vie le Männchen , aber lange n icht in dem Masse w ie bei der Sche l l
en te . Waren schon auf d em südlichen Te i l des Schw erin e r See s
d ie Tau ch en ten zahlre ich vorhanden

,
so so l lte ich auf d em nörd

lichen grösseren Te il, bei e in em Ausfluge, den ich am 9 . November
97 behufs

_

Beobachtung des Entenzuges u nternahm
,
e ine n och

grossere Überraschung erfahren . Dort ange langt, w anderte ich

am östl ichen Ufer desse lben en tlang
,
w o ich n och v or e in igen

Wochen d en grünfüssigen Wasserläufe r (Totanus glottis) au fgestöbert hatte
,
ich bekam vorerst nur kleinere Gesel l schaften v on

Tauchen ten
,
verschieden e Märzen ten

,
d ie aus dem Röhricht sich

erhoben und e in ige Flüge von M ergus serra tor
,
d ie in d er Nähe

des Ufers d em Fischfang oblagen
,
zu sehen . Ich w o l lte schon

w ieder umkehren
,
aber siehe da

,
in w e iter Fern e au f der Höhe

d es Seesp iege l s zog sich ein langer schw arzer Stre ifen auf d er

blauen Fläche hin
,
nach m e iner Schätzung w oh l in e iner Au s

dehnung von ein bis anderthalb K ilom eter. Aus dem schwarzen
Streifen leuchteten ein zelne w e isse Punkte hervor. Ich nahm me in
Fernglas zur Hand , und un ter d em Glase löste sich der schwarze
Streifen in un zählige Reiher und Schellen ten auf

,
w e lche dicht

gedrängt über e ine w e ite Flache diese grosse schw arze Schar
au smachten : Ob n och andere En tenarten dazw ischen w aren, konn te
ich bei der grossen En tfernung n icht erkennen . Die e in ze lnen
w eissen Punkte wu rden zu Haubentauchern

,
we lche ihre glän zen de

w e i sse Bru st d er Sonn e zu kehrten . Wievie le Tau sende oder viel
mehr Hunderttausende mussen sich in dieser einen ungeheu ren
Schar befunden haben: Am 1 7. Nov . bemerkte ich auf e in e r
anderen Stelle 8 Gänsesager (M crgus merganser), darunter 4 aus

gefärbte Männchen . Die Marz ente ist eben fal l s in n icht geringer
An zahl bis jetz t zuruckgeblieben , d ie hier im Sommer so häufige
Tafe len te (Pla typ us fer ina ) jedoch n icht

,
von d ieser Art habe ich

se i t Anfang Ok tober n ichts m ehr gesehen . Un ter den Herbstvögeln
des Seestrandes waren besonders viele grosse Brachvöge l (Nu



men in s arquata), ein Po ler Fischer mit seinem Sohne haben zu

samm en , wie m ir erzähl t w u rde , al lein etwa 200 Stück erlegt u nd
dam it e inen recht guten Verdienst erw orben . Un ter den v ie lenMan te l und Silberm öven w urde auch e in ze ln d ie Eismöve (Larus
glaucus) bemerkt.

Im December w urde in der Gegend von Doberan bei e inem
le ichten Schneetre iben e ine Gesell schaft v on sieben Stück der

grossen Rohrdomm e l (B otaurus stellaris) aufgespür t, von denen
e in e erlegt und h ier au sgestopft w u rde .

Bezüglich des diesj ährigen Kran ichzuges w u rde im Januar
heft mitgetei lt

,
dass derse lbe in Mitte l deu tschland am 2 . und 3.

Oktober
,
also etwa 2 Wochen fruher als gew öhn l ich du rchgegangen

sei. Für Mecklenbu rg ist diese Au snahme n icht beobachte t w e rden .

Die von m ir un d an derw e it gesehen en Züge
,
jede r von etwa 80

bis 100 Stück
,
gingen hier am 1 7

,
1 9. und 23 . Oktober durch

,

a l so gan z so w ie gew öhn l ich . Scharen v on Saatgänsen zogen am

1 4 . und 1 7 . No vember uber Schw erin , davon e ine Nachts
um 1 2 Uhr . Nach We ihnachten bemerkte ich hier auf dem Stadt
fe lde ein E x emp lar des h ier so se lten en grossen Wü rgers (L aniu s
excubitor) .

Am Schluss dieses Berichte s w o l l te ich noch e ines V orkom
n isses aus e iner früheren Ze it gedenken : im Mai des Jahres 1 896
w u rde bei Krope l in , einem Städtchen in der Nähe d er O s tseekü ste ,
ein Mönchsgeier (Vu ltur cin ereu s) erlegt. Derse lbe w u rde nach
e in er Ze i tungsnachricht v om R ev ierforster Dettman aus e ine r Flug
höhe von etw a 100 m durch e inen Kuge lschuss herabgeschossen .

Das E x emplar ist au sgestopft, aber bi sher le ider n ich t in e in e
öffentl iche Sammlung ge langt. Da von dem grauen Ge ier (Vu ltur
fu lvus ) im Jahre 1849 in Mecklenburg-Stre l itz , un d zwar aus e ine r
Gese l lschaft von 5 Stück

,
ein Ex . erlegt w erden i st

,
so haben s ich

d ie beiden europäischen Geierarten in Mecklenbu rg das Bürger
recht erw orben .

Der Te ichwasserläufer, T o ta n u s sta gn a ti li s Bech st.,

als Brutvoge l d e r ungarischen Pussten .

Von A. Gruneck.

In e iner Reihe von Jahren
,
in der ich eingehender m it

oo logischen Studien m ich befasste
,
w ol lte es m ir n icht ge lingen

,

au then tische Ge lege d es se ltenen Teichwasserläufers zu e rlangen ;
n ur d em freundl ich en Entgegenkommen des verstorben en Pastors
Theobald in Copenhagen danke ich d en E rw erb e in ze ln er E ie r
dieses Vogels

,
da demse lben e ine Bezugsque l le in Südrussland z u

Gebote stan d .

E rs t die letzten Jahre fuhrten m ich w iederho l t auf die Pussten
Ungarn s

,
w ose lbst ich durch He rrn F. A. Cerva in d ie Brutgebie te

dieses se ltenen Tieres geführt w u rde
,
um e ingehende Beobachtungen

anste l len z u können . In der Rege l trifft d er Teichwasserläufer



M itte April, w ahrsche in l ich schon gepaart, da man d ie Voge l paar
w e ise fliegen sieht

,
auf den Pussten Ungarn s ein . Nach kurzem

Aufen thalte beginn t das Bru tgeschäft, w e lches nach langjährigen
Erfahrungen v on An fang (3 . bis Mai bis Ende desse lben Monats
w ährt . Nur das verflossene Jahr bot e in e Au snahme

,
da nochMitte Jun i frische Ge lege zu finden w aren , w e lches Vorkommn i s

auf das anhaltend regnerische Wetter im Frühjahre und d ie Ü ber
schwemmuug der Pussten zurückz uführen se in dürfte . Das Nes t
besteh t aus e iner Ve rtiefung, w e lche n icht immer au sgekle idet ist ;
ist aber die s d er Fal l

,
so geschieht es mit w en igen Halmeu me ist

erst beim Bebrüten d er Eier . Der Stand des Nestes ist in der

Nähe von Sümpfen ,Morästen oder Lachen , jedoch stets auf trockenem
erhabenem

,
n ie w asserre ichem Grunde, von den Pusstenbew ohnern

Turjang genann t.
Das vo l le Ge lege en thal t immer 4 Eier. E in Fal l wurde

bekann t
,
w o d er w e ibliche Voge l v on den E iern w eggeschossen

w u rde un d das 5 . vol lkomm en en tw icke lte Ei sich in d em Lege
sch lauche des toten Voge ls fand .M it einer au sserordentlichen Liebe beugt der Te ichwasser
laufer an sein em Neste

,
un berücksichtigt de ssen , ob dasse lbe das

vo l le Ge lege oder erst ein e inze lnes Ei enthält.
Man kann den Voge l n icht nur mit Schlingen, w as in jedemFal le gelingt, sondern in vie len Fäl len auch m it der Han d am

Neste fangen . Wenn das Ge lege n icht vo l l zäh l ig ist und man n imm t
den aus 1 bis 2 Eiern bestehenden Inhalt d es Nestes weg, e rsetz t
ihn aber du rch andere Eier

,
z . B . du rch E ier des R o tschenkels

Totanus calid ris Bechst , ode r der Flussseeschwalbe, Sterna hirundo
L .

,
so legt der Teichw asserläufer gew iss d ie noch fehlenden Eier

des Geleges hin zu
,
ohne d ie fremden Eier zu beachten . Men n ig

fache mit vo l len Ge legen angeste l lte Versuche
,
wo die entnom

menen Eier du rch vier verschiedene Eierarteu ersetzt w u rden ,haben n ie d ie vorstehende Behauptung getäu scht.Hier e inen Fal l : Der m änn l iche Voge l w u rde v om Neste mit
4 Eiern geschossen

,
um au ch des We ibchen s habhaft z u w erden ,

liessen w ir d ie E ier unberührt
,
gingen sammelnd w e iter ; beimRückw eg

,
es war bere its Abend, besuchten w ir abermals das er

w ähnte Nest
,
der w e ibl iche Voge l sass auf dem se lben , w urde auf

gescheucht und. zw e i Fehlschü sse abgegeben . Die im Neste befind
l ichen 4 E ier w aren herausgen omm en und du rch 4 T otanus ca

lidris Eier ersetzt w erden
,
Schl ingen ge legt und das Resu l tat war,

dass sich der Voge l am nächsten Morgen gefangen hatte .

Wede r Waffen noch Menschenhände können den Voge l aus
dem Bru tgebie te vertre iben ,

nur e lem en tare E re ign i sse tragen
dazu bei

,
w enn er in manchem Jahre häufiger, in anderen dagegen

se l tener brü ten d au ftritt.
In der Gefangenschaft w ird der Teichwasserläufer sehr bald

zahm
,
gew ohnt sich an se inen Pfleger und häl t sich bei gu ter

Nahrung vortreiflich . Viel schw ieriger ist die Aufzucht d er Jungen .
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G o l d im M ag e n d e r W i l d e n t e : Im Magen einer am 5 . März
in Deuben bei Gaschwitz (1 1 Kilometer südlich von Leipzig) geschossenenWildente fand ich neben Samen von Sumpf und Wasserpflanzen und

einer grösseren Anzahl kleiner Steinchen ein Stückchen ge lben Metalles
von Mm . Länge, Mm . Breite und 47 Milligr. Gewicht. Die

nähere Untersuchung ergab gediegenes Geld, wie es im Sande vielerFlüsse vorkommt. Was diesen Fall aber erst interessant macht ist derUmstand, dass auch Herr O . Encke in Deuben wie Herr Cand. Thien'

e

mauu hier sich erinnerten, ebenfalls dergleichen „gelbes Metall“ , wenn

auch in kleineren Stücken je einmal im Magen der bei Deubeu geschossenenWildenten gefunden zu haben . Dr. E . R ey , Leipzig.

Der z . Z . an der k . Biol. Anstalt auf Helgoland arbeitende Herr
stud . zool . Kassianof erlegte hier am 2 1 . April eine s chwa r z e G a b e l
w e i h e (M ilvu s korschuu Das Exemplar wird der GätkeschenSammlung im Nordsee - Museum einve11eibt. Obwohl die Art ganz ver

einzelt schon auf Helgoland beobachtet wurde, ge lang es doch Gätke nicht,
ein Exemplar zu erhalten. Am 30. April wurde hier ein ungewöhnlich
reicher Vogelzug wahrgenommen . C . Ha r t l a ub Helgoland.

Am 1 2 . Marz d. J. beobachtete ich in Deubeu bei Gaschwitz ein
Pärchen Falco rufipcs . Beide konnte ich längere Zeit beobachten, wie

sie dicht hinter einander fiicgeud das 3 immer voran mit kaum
sichtbaren Flügelschlägen teils rüttelnd, teils schw—hend einherzogen . Ohgleich sich die Vögel ausser Schussweite bewegten, waren sie von der

Abendsonne so gut von unten beleuchtet
,
dass man die roten Hosen

schon mit blossem Auge deutlich sah . Dr. E. R ey, Leipzig .

Schriftenschau.

Um eine moglichst schne lle Berichterstattung in den „Ornithologischen
Monatsberichten“

zu erzielen, w erden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten , über n eu ersch einende W erke dem Unterz eichneten frühzeitig Mitteilung zu mach en, insbesondere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Ze it
schnlften Sonderabzüge zu schicken . Bei selbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. R e i ch e n ow .

Bulletin of the British Ornithologists ’ Club . LI . Febr. 1 898 .W. v. R o th s ch i l d beschreibt folgende neue Arten : Pitta dohertyi
von Sala Maugoli ; P iilinopus mangoliensis von Sula Maugoli ; ähnlich
P . subgu laris ; P tilinopus evcrctti von der Insel Alor, ähnlich P .

cinclus und a lbocincius . E. Ha r t e r t beschreibt drei neue Tauben von

Ob i (Molukkeu) : Carpophaga obiensis, ähnlich C. bas ilica ; P tilin0p us

granu lifrons, ähnlich P . hyogaster ; R einwardtoenas reinward ti

obiensis . W. E. C l a rk e berichtet uber drei für Franz Josef Land
neu nachgewiesene Arten : Otocorys a lp estris, Tringa fu s cicollis und

striata . R. B . Sh a rp e beschreibt Staclolaema sowcrbyi 11. Sp . von

Mashona Land, ähnlich S . anchietae. W. R. O g i l v i e Gra n t be

schreibt drei neue Arten von Fokien in China : Cryp tolopha sinensis ,



ähnlich C. castaneicep s ; Cettia sinensis, ähnlich C. fortines ; Cryp to
lopha intermed ia, ähnlich C. tcphrocephala und affinis .

Bulletin of the British Ornithologists ’ Club . LII . March 1 898 .H. S a un d e r s stellt fest, dass der am 1 1 . Mai 1 853 auf der Insel

Valentia (Kerry) erlegte und als Puffinu s obscuras bestimmte Sturm
vogel nicht auf diese Art, sondern auf P . assimilis zu beziehen ist.F. W. S t y an beschreibt Chrysophlcgma r ichetti u . sp . von Fokien,
ähnlich Ch . p ieru . P. L . S c l a t e r zieht einen Vergleich zwischen der
arktischen und antarktischen Vogelfauna und weist auf die ausseror

deutliche faunistische Verschiedenheit der beiden Polargebiete hin .B l aauw beschreibt das Ei von Ocydrornus au stralis, welches in seinem
Tierpark gelegt werden ist.

Bulletin of the British Ornithologist’s Club . No. LIII. April 1 898 .

G . E . H. B a r r e t t -H am i l t o n beschreibt einen neuen Nussheher

von Kamtschatka : Nucifraga kamchatkensis . H . N o b le berichtet
über die Geschichte eines kürzlich von ihm erworbenen Eies von Alca

impennis . J. S . Wh i t ak e r beschreibt eine neue Ohrenlerche vom

Atlas in Marocco : Otocorys a tlas . P. L. S c l a t e r berichtet über die
Vogelfauna Melta’

s
,
insbesondere uber die Sammlung maltesische 'r Vögel

im Museum der Universität Velletta und die Sammlung des Maj or F ran c i a
und betont die Wichtigkeit der Bearbeitung eines Handbuchs der mal

tesischen Vögel.
E. A. Go e ld i , Das Schopfhuhn (Op isthocomus cristatus) .

(Schweiz . Blätter f. OrnithologieAusführliches über die Lebensweise, Entwicklung der Jungen u. a.

des merkwürdigen Vogels . Übersetzung aus dem Portugiesischen vonH . Meerwarth.

L . Wa l t e r , Unsere einheimischen Kerbthierfresseuden Stuben
vögel, ihre Wartung, Pflege und Zucht. Mit 22 Holzschnitten .

Leipzig (3 M .)
Die vorliegende Arbeit schliesst sich ihrer Anlage nach derjenigen

über die Finkenvögel an, welche der Verf. im vergangenen Jahre ver

öffentlichte [vergl . O . M . 1 89 7 S . In den einzelnen Kapiteln
werden behandelt : die Eingewöhnung, Aufzucht junger Vögel, Käfige,
Gerätschaften , Utensilien und kleinere Artikel , wobei eine Reihe von

Abbildungen zweckmässiger Käfige beigegeben sind, Vogelstube, Voliere,Flug und Ausseukäfige, Nahrung und Verpflegung, hierin die Herstellungverschiedener Ersetzfutterarten. Den grosseren Teil des Buches nimmt
die Beschreibung der einzelnen „Kerbtierfressendeu Sänger“ Deutschlands
ein, neben welchen aber auch Kukuk, Wiedehopf, Eisvogel, Bienenfresser,Rake und Wachtel abgehandelt werden. Kurze Nachrichten über Vor
kommen und

,
Lebensweise sind den Beschreibungen beigefügt. EinSchlusskapitel behandelt die Krankheiten .



D. C. Wo r c e s te r and F. S. B ou r n s , Contributions to Phi
lippiue Ornithology. (Proc. Un . St. Nat. Mus . XX. 1898 S. 549

625)Behandelt die Verbreitung der Vögel auf den Philippinen und die

faunistischen Beziehungen dieser Inseln zu den benachbarten Inselgruppen.

Die Palawan Inseln sind faunistisch nicht mit den Philippinen, sondern
mit Borneo zu vereinigen, dageg en gehören die 8q Inseln zu der ersteren
Gruppe . Auf S . 55 1— 564 wird eine Übersicht der 526 von den Phi
lippinen bekannten Arten gegeben nebst Nachweis ihres Vorkommens auf
den einzelnen Inseln. Mit einer Übersicht der Litteratur und einer
Karte der Inselgruppe, auf welcher die bisherigen Sammelorte bezeichnet
sind.

E. Arr ig on i d e g l i O d d i , Note sopra una varietä di colorito
osservata in un

’ Anas boscas L. (Atti Sec. Ital . sc. nat. XXXVII .
E. Arr ig on i d eg l i O dd i , Le recenti comparse del Puffinus

kuhli (Boie) nel Veneziano. (Atti Soc. Ital. sc. nat. XXXVII.
R chw.

A. v on L o vas s y , Die Vögel (Aves) des Balatonsees (Plattensees) und seiner Umgebung (Resultate der wissenschaftl. Erforschung des
Balatonsees) . Wien 1 897. gr. 24 S

H. M. P h ips on , The great indian hornbill in captivity. (Journ.

of the Bombay Net. Hist. Soc. Vol. XI. Bombay '

1 897 . S. 340— 346
mit 2 Tafeln) .

P. R. K o l l ibay, Beiträge zu Schlesiens Avifauna. (Journ.

Ornith. 46 . 1 898 S . 24

In der Einleitung bespricht der Verf. die von ihm zur Anwendunggebrachte Nomeuclatur. Er verwirft die wohl überall jetzt angenommenenDoppelnamen und sucht auszuführen, dass die „richtige Anwendung des
Prioritätsprincips gerade dahin führt, diese zu verwerfeu.

“ Auch sind
nach des Verfassers Ansicht die Dedimtiousnameu gross zu schreiben.

1 35 sp. werden im speciellen Teil abgehandelt. Notizen über Eu
ticilla titis und deren Beziehungen zu R . ca irei. T urdus varius ist
als schlesischer Vogel zu streichen. Turdus dubius neu für Schlesien.

Picoides tridactylus wird sicher als Brutvogel (bei Reinerz) nachgewiesen.

C . P a r r o t , Das Vorkommen von M uscicap a p arva Bchst.

in Bayern . (Journ. Ornith. 46 . 1898 S . 57

Verf. fand den Zwergfliegenfänger zur Brutzeit im Bayerischen Wald,
am Fusse des Lusens, in einer ungefähren Höhe von 800 m. ü. M.

C. Pa r r o t , Ornithologische Mitteilungen aus Bayern. (Journ.

Ornith. 46. 1 898 S . 59
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Sammlungen von der Insel Nias, von Setschuan, Nord Queensland, Upolu
(Dr. Th i l o n iu s), Uhehe in Ost-Afrika (Dr. S t i e r l i n g) . Geschenke
an Vogelbälgen und Eiern gingen dem Museum zu von den Herren Dr.
Ah r e n ds und O . L e e g e auf Juist, Postrat v o n B rab e n d e r in Char
lottenburg, Freiherr v o n E r la n g e r in Nieder Ingelheim,

Stabsarzt Dr.
E g g e l z . Z . in Berlin, Landeshauptmann Dr. Ir rh e r in Berlin, R e
gierungsrat Bum i l l e r in Berlin, Ltn. K l o s e z . Z . in Berlin, Major
K rü g e r -Ve l t h u s e n in Schoneberg, Frl . A n n a K e t t l e r in Berlin,
Hrn . Dr. L a u t e r b a c h in Stabelwitz, O . N e um a n n in Berlin, Pra
parator S i e th in “

Berlin, Premier Ltn . We r t h e r in Berlin und Major
v o n W i s sm a n n in Lauterbach .

Anze igen.

R . Fried län d er Sohn , Berlin N.W. , Carlstr. 11 .

In unserem Verlage erschien soeben
Aus der

22 . lahresversammlung
der

Deutschen Ornith010gischen Gesel lschaft
in Dresden vom 28 .

— 30. Mai 1 897,

nebst Erganzungen dazu
herausgegeben von

A . B . M e y e r .

Beiträge von Chr. Freiherr v . B i ed e rm an n (Dresden) , Dr. W.

V . D a l lw i t z (Tornow), Director E . H a r t e r t (Tring, England) , DirectorDr. L . H e ck (Berlin) , Custos Dr. K . M . H e l l e r (Dresden) , Dr. F .H e lm (Chemnitz) , Conservator K . G . H e n k e (Dresden), 0 . K l e i n
s c h m i d t (Nierstein), Prof. Dr. A . K o e n i g (Bonn) , Rechtsanwalt P.

K o l l i bay (Neisse), Polizeirath M . K u s ch e l (Breslau) , Director Prof.Dr. K . L am p e r t (Stuttgart), Dr. A . Vo i g t (Leipzig), Assistent L . W.W i g l e s w o r th (Dresden) und dem H e rau s g e b e r .
VII und 83 Seiten Gross Quart mit 3 Tafeln .

Tafel I (colorirt) . 1 . Dronte auf R oelandt Saverys Bild im Haag .

2 . Dronte (und Pelikan) auf Frans Franckens Bild in Dresden
(Grösse der Originale) .

Tafel I I . Entwicklung der zwei mittleren Schwanzfedern beim Männchen
von Paradisea minor G . Shaw etc. 11. Gr.

Tafe l III (colorirt) . Ungleichhälftig gefärbter Eisvogel vom Rhein (Alcedoispida L ) nat. Gr.
Pre is 12 M ark .

Druck von O tto Do rnh luth in Bernburg.
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Sturmwarn ungen durch Seevögel .

Von Walter Sachse.

Was w erden w ir für ein Wetter bekomm en ? Dies ist e ine
Frage

,
die gar oft im Leben ge ste l l t w ird und für gew isse Be

rufsklassen v on hervo rragen der Wichtigke it ist ; besonders aber
für d en Seefahre r, denn das We tter ist ein Haup tfaktor in sein embew egten Leben . Währen d d es Landbew ohners feste Wohnung
gegen Sturm und Brau s genugsam geschü tzt ist

,
und schlechtes

Wet ter ihm in se inem behaglichen Dase in nur geringe
,
vorüber

gehende Störung verursacht, so bringt es dem Seemann auf sein em
schw ankenden Schiffe oft vie l Ungemach und Gefahr. Au sserdem
w ird du rch schlechtes Wetter d ie Re isedau er verlängert und die
Ren tabilität der Fahrt in Frage geste ll t.

Mit „Schl echt Wetter“ bez e ichn et der Seemann gew ohn lich reg
n erisch e

,
stürmische Winde, deren Gefahr w ächst

, je unvorbe

reiteter das Sch iff ist
,
w e lches sie überfallen . Um diese Gefahr

zu ve rm indern
,
ist es eine der vorn ehmsten Aufgaben des Schiffs

führers
,
die Anzeichen

,
d ie gew ohnlich e inem Stu rm vorangehen ,zeitig z u e rkenn en und demen tsprechen d zu han de ln .

In e rster Lin ie ist das Barometer in Ve rbindung mit dem
Thermom e ter der Wetterprophet d es Seemann s, indem es durch
e rhebl iches Sinken oder Steigen der Quecksi lbersäu le e ine atmos
phärische Störung ankün digt. Der erfahren e

,
w etterkun dige Navi

gator besitz t abe r n och manche andere An ze ichen
,
au s denen er

se in e Wetterprognosen herle ite t, z . B . au s d er Art des Sonnen
un ter oder Aufgangs ; d er Wo lkenbildung ; oder d em Aufkommen
e iner dem Winde n icht en tsprechen den Richtun g un d Stärke der
See . Ferner steht d em m it d en E igenhe i ten d er Natur des Meere s
un d se iner geflügelten Bew ohner woh l vertrau ten Seemann ein

w ichtiges un d w er tvolles Vo rze ichen herannahenden Unw etters zur
Ve rfügung

,
das zuw ei len früh er e intrifft

,
als die angezeigte V er

7



änderu ng des Lu ftdrucks
,
es ist dies das Verhalten der Seevogel

,

die das Schiff in südlichen Bre iten unau sgesetzt beglei ten .

Um das charakteris tische Benehmen di eser Vöge l der

Wetterpropheten der Hochsee dem geneigten Leser an schaul ich
vorzuführen

,
bitte ich ihn mich eine Strecke auf dem We ltmeere

an Bord d es deu tschen Seglers „
Duncraig

“ begle i ten zu w o llen .

Die Dun craig w ar auf e in er Re ise um d ie We lt begriffen v ia Cap
Hofi

'

nung
-Sydney—Cap Horn . Sie w ar e in e s tattl iche eiserne Bark

,segelte vortreff l ich ' und besass gu te Seetüchtigkeit, das he isst sie

schw amm w ie e ine Möv e auf dem Wasser
,
se lbst bei schw erem

Wetter, w ie sie dies bei dem stürmischen Kap Hoffnung bere its
zur Genüge bew iesen hatte . Am 1 8. März 1890 hatten w ir Syd

n ey verlassen, um die He im re ise nach London anzu treten . Wir
w ähl ten unsere Route um Cap Horn, obgleich dieser Weg der

Distan z nach grösser ist als derjen ige um Kap Hoffnung, soSp rachen doch für d en ersteren d ie günstigen Segelchancen der

„
braven“

w e stl ichen Winde , w e lche im hohen Süden die vorherr

sehenden sind. Nach 10 tägiger Reise hatten w ir die Höhe von

Neu See lan d erre icht und dam it d ie Region d er erw ähn ten günstigen Winde . Hier begin n t d ie unw i rtl ichste Gegen d d es w e iten
We l tm eeres . Se l ten trifft man ein mitsegelndes Schiff und nur

w en ige kleine unbew ohn te Fe l sen inse ln ragen als einz ige Un ter
brechung aus der trostlo sen Wasserw üste empo r. Aber dennoch
ist n icht al les Leben aus der schw e igsamen Natur geschwunden

,

es sin d die Seevögel
,
die lau tlos und ohne Scheu das Schiff um

schw ärm en
,
als w äre es ihre Aufgabe

,
dasse lbe an ihren Brut

plätzen vorbe i
,
durch ihre He imat sicher zu ge le iten und ferner

se inem Kie lwasser zu fo lgen . Am 3 1 . III . sichteten w ir in ge

ringem Abstand d ie Antipoden Inse l , un sere Gegenfüssler, w enn

sie bew ohn t w äre
, (Bre ite 49° 40‘ Sud ; Lg. 1 780 50‘ Ost), aber

sie dien t nur den geflügelten Kindern der See als Schu tz un d

Bru tstätte . Edle Menschenfreund e haben hier für Schifi'

brüchige
an e iner markierten Stelle Provian t depon iert, damit n icht d ie
armen Notle iden den

,
w enn sie ihr nacktes Leben dem Well engrabe

en trissen und sich an
’

s unw irtl iche Ufer gerettet haben
,
dem

Hungertode pre isgegeben s ind .

Guter Win d und frische Brise hatten bis jetzt die „Duncraig
so begün stigt

,
dass sie sei t Sydney über 2000 Seemei len zurück

ge legt hatte . Beständig herrschte um uns herum das rege und

mun tere Treiben der Voge lw e lt, v on der die grösste An zahl sei t
geraum er Zeit un s ohne Un terlass begle i tete . Da w ar unter ihnen
am meisten auffal lend d er mächtige Kön ig d er Hochsee, der Al
batros (D iomed ea exu lans) . Mit vol lendeter Flugkraft z og er m a

jestätisch Kre i se um das Schiff , ke ine Bew egung der e legan ten
,schmalen Schw ingen verriet

,
dass es ihm die ge ringste An strengung

koste
,
die Luft in schne l lem Fluge zu durchschn eiden . Nach Beu te

spähend, beobachte te er au s angemessene r En tfernung das Kiel
wasser un d liess sich

,
w enn er etwas eräugt hatte, gemütlich da
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dem kuhnen Seefahrer , der diese Region der Sturme aufzusuchen
w agt. Au sser diesen Stürm en vermehren n och die auf dem Meere
mit den Strömungen herumirrenden E i sberge die Gefahren um

ein Bedeu ten de s . Wie manches als „verscho l len “ beze ichne te
Schiff vo l l von hofl'

nungsfreudigem Leben fan d ungeahn t das Wellen
grab durch e in e Ko l l ision mit jen em tücki schen Fe inde . Leider
stehen dem Seemann e nur sehr prim itive Mitte l zu Gebote

,
d ie

Nähe d es E isbergs zu kon statieren , w ie z . B . die plötz liche V eränderung der Lu ft und Wassertemperatu r, ferner bei nebe ligem
Wetter das Echo der Dampfpfe ife , aber auch un sere gefiedertenFreund e tragen das Ihrige dazu bei : Ein klein er, blaugrüner Vogel
n ämlich , von uns See leu ten Eis oder Schn eevoge l genann t, um
fliegt oft in grossen Scharen d ie E isberge , um en tweder auf

ihn en e ingefrorene
,
oder um sie herum aufge tau te und losge lö steIn sekten ode r Meerestierchen zu samm e ln . Das In sichtkommen

dieser Voge l mahn t daher zu erhoh ter Vorsicht. Besonders w ert
vo l l sin d di ese o rn itho logischen Beobachtungen in d en Gewassern

des Nord-Atlan tischen O zean s
,
w e i l do rt nur sehr w en ige Möven

arten und P rocellarz
'

a g lacz
'

ale
'

s dem Schiffe fo lgen
,
der Eisvoge l

ist aber vie l kle in er als diese Vöge l und daher leicht kenn tl ich .
Sehr e rfo lgre iche diesbezügliche Beobachtungen ‚ und darauf ge
stütztes Hande ln m achte Herr Kapitän Kreek, Fü hrer der „Alesia“
der Hambu rg-Amer ika-Lin ie

,
we lcher mehrere Jahre e inen Wal l

fischfänger befehligte un d dort se in e Erfahrung samme lte
,
w e lche

er häufig bei n ebe l igem We tter, w enn alle Fern sicht genommen
,durch d ie ihn w arnenden Seevoge l in Anw endung bringt.

Der w estl iche Win d hatte schon e in e geraume Ze it gestan den
un d begann al lm äh lich abzuflauen . Am Morgen des 4 . April ,
es w ar gerade Charfreitag herrschte völ lige Windstille . Un

gewöhn t horchte man auf den Klang der e igen en Stimme und

Tri tte
,
d ie lau t auf dem Verdeck w iderhallten und son st durch

das Rau schen der an d ie Schiffsw ände anpral lenden Wogen über
tön t wu rden

,
Machtlos glitt d ie Dünung als letzte Erinn erung des

bisherigen Windes unter dem Schiffe hin durch
,
we lches hülflos,

d er Stü tz e !der Sege l beraubt
,
schw er nach beiden Se i ten rollte .

Schlafl
‘ hingen die Sege l an den Raaen herun ter u nd klappten bei

dem Schlengern geräu schvo l l an die Masten .

Wohl an 200 Seevöge l verschiedenster Gattung hatten sich
w ie zu e inem Ren dez-vous an Bord e ingestell t . E ine auffal len de
E rregthe it schien sich ihrer bemächtigt zu haben und sie in fieber

Thätigkeit z u hal ten . Heisshungrig bemächtigten sie sich
jedes über Bord gew orfenen Gegen standes . Die son st scheu en
Arten hatten al le Fu rcht v or der Nähe des unbekann ten Men schen
verloren und w agten sich d icht an das Schiff he ran . Währen d
die Vöge l un ter gew öhn l ichen Umständen sorglos sp ielend in

w eiten Umkre isen das Schiff umflogen und oft im K ie lw asse r
längere Ze it zu rückbl ieben

,
so hatte s ich jetz t ihr Verhal ten auf

fällig geän dert : S -i *e s u c h t e n i n w i l d e r H a s t d i c h t ü b e r



d e r W a s s e r f l ä c h e h i n s tr e i c h e n d s o v i e l N ah r u n g w i e
m ö g l i c h im V o r au s z u s am m e l n und w aren in der Be
schaffenhe it und Art derse lben w en ig w ählerisch .

“

Unw il lkürli ch drängte sich se lbst dem Laien der Eindruck
auf

, dass die Vöge l etwas Absonderl iches jetzt in ihrem Gebaren
hätten es w ar d er In stinkt

,
der den Tieren sagte

,
dass irgen d

ein Unw etter im An z uge sei
,
w e lches sie vie l leicht mehrere Tage

verhindere
,
ihre gew ohn te Quan tität Fu tter zu finden .

Ein al tes Seem ann ssprichw ort sagt : d ie Vöge l schiessen dicht
uber das Wasser hin

,
sie haben Wind im Kopf.

Noch ze igte w eder das Barome ter noch die Wo lkenbil dung
irgen dw e lche Ve ränderung . Im Laufe des Nachm ittags hatte sich
d ie Gier der Vöge l nach Fu tte r noch mehr ge steigert und die
Furchtlosigke it se lbst d er scheu esten Arten ih ren Gipfe lpunkt erre icht. Die z ier l iche Kaptaube, die den m eisten sege lnden Schiffen
oft w ochen lang fo lgt

,
kam so nahe heran

,
dass ich m ehrere m it

d em Schmetterlingsnetz e fing, und e in ige Pe tre ls verw icke lten sich
in die über Bord hängenden Segelzw irn sfäden . Der grosse Al ba
tro s

,
der sich son st nur auf Schifi

'

slänge heranw agt, und dann
noch imme r sehr vo rsichtig, l iess sich direkt un ter dem Heck
n ieder

,
verschluckte den hingew orfenen Köder mit d er Ange l und

w u rde an Bo rd gezogen .

Trotzdem ich d es al ten Seemannsspruches :Wil lst Du am Tage Vöge l fangen
,Mu sst Aben ds in d ie Sege l langen“

e ingedenk w ar
,
so konn te ich es n icht über ’s Herz bringen , diesegün stige Ge legen he it

,
den in teressan ten Voge l zu fangen , unbe

nutzt vorübergehen zu lassen . Als ich e ine lebend gefangene
Ratte übe r Bo rd w arf

,
en tstand e ine form liche Sch lacht. Gackern d

stür z te sich d ie Kaptaube , kre ischen d die Sturmmöve darauflos
,

d ie gan ze übrige Voge l schar durch ihr Geschre i herbeilockend .

Es kam zu e iner rechten Balgere i, bei der die Federn stoben , und
m anche Schnabelhiebe au sgete i lt w u rden . Bald w ar d ie W i ll
kommene Beute v om Albatros en tdeckt, d er sich, d en Hal s bis
auf den Rücken zuru ckgebeugt, d ie grossen Schw immfüsse w e i t
gespreitz t und den Schwan z w ie einen Fäche r au sgebre ite t, mitten
un te r die kämpfende Schar stürzte . Nach al len Se iten stoben die

Vöge l au se inan de r ; w ehe dem Allzudreisten
,
d er sich in den Be

re ich des gefürchteten Haken schnabe l s w agte . Au ch ihm blieb
d ie Beu te n icht unbestritten

,
denn ein eben so gieriger Kamerad

gese ll te sich ihm zu
,
um ebenfal l s e inen An te i l zu verlangen .M i t ku rzen Stössen schw amm en die beiden Gegner auf einander

zu
,
massen sich e in ige Augenblicke m it d en grossen , braunenAugen und klapperten , ähn lich w ie der Storch, m it dem gew al tigenHorn schnabe l ; dann suchte jeder m it dieser gefürchteten Waffe

se inen Gegne r aus dem Fe lde z u schlagen . Mit e in er geschickten
Wen dung ge lang es dem zuerst angekomm enen Albatros, d ie Ratte,
die bereits tot w ar

,
zu erfassen und hinun terzusch lucken , was



ihm jedoch n och e inen kräftige n Schnabe lhieb se iten s se ines Mit
kämpfers e in trug.

Der kle in e Sturm voge l hatte sich ebenfal l s zu der ubrigenVogelschar h in zugese l lt und auch er schien das nahende Un

w e tter vorau s zu ahnen , indem se in rastlose s Spielen ein em eifrigen
Hin un d Her-Irren und Absuchen der M eeresoberfläche gew ichen
w ar. Wie Un recht geschah d em un schu ldigen Vögle in

,
als man

ihm den durch grun dlosen Aberglauben herbeigeführten Namen :Stu rm voge l gab, aber s e lbst heu te noch sehen abergläubische See
leute in dem mun teren Tre iben desse lben ein en Vorboten bald
eintrefi

'

end er Unglücksfäl le .Indessen waren dunkle Wo lken am S . W .lichen Horizon t
aufgekomncien und das Barom eter begann rapide zu fal len . Bald
sprang e in e le ichte Brise auf

, gerade genug um das Sege l z u
fü l len un d die Windfahn e au szuw ehen : „S e h t , w i r b e k o m m e n

v i e l W i n d
,
d i e V ö g e l be s e h e n s i c h d i e W i n d fa h n e !“ sagte

ein al ter Matrose
,
besorgt nach der Spitze d es Besahnmastes hin

au fschauend
,
um w e lchen e in ige Möv en herum schw ebten und be

harrlich auf d ie We tterfahne stiessen . Dies sieht man zuw e i len
v or e inem Stu rme , aber auch eben so oft

,
w enn derse lbe schon

lange e ingetroffen ist und mit vo l ler Kraft w eht. Gegen Nach
mittag 4 Uhr w ar es bereits so dunkel

,
w ie son st um Mitte rnacht,

un sere Vorbere itungen für den z u erw artenden Sturm w aren im

umfangre ichsten Masse getroffen , indem al le Sege l bis auf die

Stu rm sege l fe stgemacht w aren . Die S . W. Brise nahm rasch zu
,bald w ehte vo l ler Stu rm ; u nau fhörlich z uckten Blitze aus d en

dunklen Wo lken n ieder u nd be leuchteten gre l l die der Sege l
en tblössten Masten u nd die w eissen Kämm e der schäumenden
Wogen . Die n och von der le tzten Win drichtung herrührende
Dünung hatte es dem Wind leicht gemacht

,
in Kü rze e ine hohe

,brechende See au fzubringen
,
deren en o rme We l lenbe rge dumpfh in ter uns herrollten

,
in rasendem Wettlauf m it d em Schiffe

,

w e lches in fliegender Fahrt dahin ei lte . Immer höher türmten
sich die Wogen und noch nahm d er bere i ts z um Orkan ange
w achsene Wind an Stärke zu

,
so dass die grösste Gefahr v or

handen w ar, dass d ie Seeen das Schiff überho len und Alles v on
Deck w egspulen w ü rden . Bald befanden w ir uns hoch oben auf

d en We l len
,
bald tief un ten im W e llenthale

,
sodass jede Fern

sicht genomm en w ar
,
un d hoch uber u n s d ie brü l len den Wogenvo rüber rol l ten . Oelgetränkte Wergbeutel wu rden zur Wellenbe

ruh igung auf be iden Se i ten d es Decks befestigt und trugen w e

sentlich dazu bei , dass hohe Seeen sich bei Berührung d er Oe l
schicht hin ter d em Schiffe brachen .

Von d en armen Vöge ln sah ich der Dunke lhe i t halber sehr
w en ig, nur hie r und da huschte gespens terhaft e in e r derse lben vom

Kompaslicht o de r den farbigen Se iten lampen gre l l be leuchtet vo rbei .
Es w ar e in e Nacht w ie ich zu vo r ke ine du rchw achte . Auch

der Mo rgen brachte ke ine w esen tliche Anderung
,
aber es w urde
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sachl ichen Verhältn isse n icht al lein zu w e i t gegangen , sondern
hat auch e inen Fehle r gemacht. Wir haben es bei den hennen
fedrigen Fasan en n icht m it n euen , sich entw icke ln den Un terarten
zu thun

,
sondern m it e in er z iem l ich variabeln Spie lart, deren

Entstehen sich auf w ohlbegrün dete bio logische Gese tze le icht zu
rückführen lasst.

Von den vie len Namen , d ie man in der deutschen Sprachedieser Fasan en spielart gegeben hat. deckt s ich ke in er so gut m it
d em thatsächlichen Verhältn i s

,
w ie d er

,
w e lchen auch w ir adopt_ie rthaben

,
nämlich „

henn enfedrige Fasan e“. Und dieser Nam e se lbst
giebt uns den richtigen Schlü sse l z u d em sche inbar geheimn isvo l len
Walten der Natu r

,
d em lu su s naturae

,
m it an de ren Worten zur

Aufklärung du rch bio logisch e Gesetze .

Es ist bei vie len Säuge tieren e ine m ehrfach kon statierte That
sache, dass das We ibchen de rse lben Art der Stammform

,
au s der

sich im Laufe der Jahrtau s en de
,
durch verschiedene Verhältn iss e

und Bedingungen veran lasst
,
die mann igfachen Arten en tw icke l ten

,

m ehr ähne l t und gle icht als das m änn l iche Tier. [n manchen
Fäl len hande lt es sich hie rbe i n icht nur um äusserliche V erschie

d enheiten , al so in Färbu ng und Gro sse un d. son stigem äu sseren
Habitu s , sonde rn es sind auch gew ichtige anatom i sche, al so innerl iche Un terschiede zu konstatieren ß

) Was w ir soeben v on d en

Säuge tie ren sagen konn ten
,
lässt sich mit gu tem Rechte auch auf

vie le Vogelarten anw enden . Als beze ichn en des Be ispie l hierzuso l len un s d ie verschieden en un ter e inander nahe verwandten
Fasanenarten se lbs t dienen .

Auf der e inen Se i te haben w ir hi er die durch Färbung
des Gefieders und sonstigen äu sseren Habitu s der Männ chen un ter
e inander sehr verschiedenen Arten . Auf der an dern Se ite da

gegen gle ichen sich in vie len Fä llen die schmucklosen Henn en oft

so sehr
,
dass es se lbst für kundige Pe rson en sehr schw e r fal len

dü rfte
,
im gegeben en Fal le m it Bestimm th e i t an zugeben

,
w e lcher

Fasanenart d ie in Frage kommende Henn e angehört. Liebhabe r
un d Ze ichn e r von Fasanen w e rden dies oft e rfahren haben , w enn
sie sich in dieser Hinsicht beim Ankauf von Zuchttie ren von ge

w issen losen Händlern getäuscht sahen . S ie w u rden ube r d en
Betrug erst aufgeklärt

,
w enn d ie garan tie rt reinblütigen Eltern

tiere als Nachkommenschaft w er tlose K reu zungen hervorbrachten !
Wir können al so d ie S chlu ssfo lge rung z iehen , dass d ieMann chen der vor v ie len Jahrtau senden lebenden Urform d es

Stammbaumes un sere r jetzt lebenden Fasan enarten rech t schm uck
los gefiedert w ar. E rst die Zuchtw ahl hat im Laufe der Zei t

1) Ein sehr interessantes Beispiel hierfur werde ich den verehrten
Lesern in einem Artikel über die Wiese l und Marder Nord-Amerikas, den
ich demnächst an einem anderen Orte zu veröffentlichen gedenke,bringen .



d ie Manncben d er e in zeln en Arten m it ve rschiedenem und in den

me i sten Fäl len farbenprächtigem Gefieder geschmuckt.

Der zoo logische Nam e subalbidus
,
den ein ige O rn i tho logen

diesen Fasanen geben w o l lten
,
w e ist darauf hin

,
dass man d ie

neue Art durch te i lw e isen Albin ism u s erklären w o l l te .

1
) D iese r

An sicht ste l le ich m ich nun en tgegen und führe das En tstehen der

S p i e l a r t auf e in en in Grenzen gehalten en Atavism us
,
also Ruckbil

dung z ur Artenstammform zurück. Es gilt nu n die Bew e isführung
für diese m ein e Behauptung zu erbringen . In d em eben Gesagten
glaube ich d ie Vorau ssetzungen Praem issen w ü rden es die

Philo sophen n enn en gegeben zu haben
,
auf die sich m e ine

Bew e isführung aufbauen so l l . Es gilt n un Schlüsse z u z iehen ,
d ie stichhaltige Bew eisgrun de z u gle icher Zei t bringen .

Käm e ein te i lw e ise r Albin ismu s in Be trach t
,
so w u rden

m e ines Erachten s n ach d ie hennenfedrigen Fasan enhähne n icht
d ie d en Henn en d es gew öhn lichen Jagdfasans eigen tüm l iche
Schw arz ze ichnung auf d em ge lbl ich grau en Untergrund d es Ge
fied ers tragen . Bei manchen E xem plaren d er Spie lart kann m an

sogar e in e rege lm ässige ge tupfte Schw arz ze ichnung finden . E in

neuer Bew e i s für un sere Behauptung . Durch die se Tupfen w erden
w ir an die Zeichn ung des Männchen s d es nahe verw andten
m ongo l i schen Ringfasan (Ph . torquatu s ) erinnert. Fre il ich ist der
e infache ge lbl ich-graue Unte rgrund n icht zu vergle ichen m it dem

in verschiedenen Erzfarben schillernden Un te rgrun d des Pracht
gefieders d es fern en a siatisch en Ve tters. Bei te i lw ei sem A lbin is
mus ist es in d er Rege l d er Fall , dass das dunke l gefärbte Ge
fied er d er Voge l ein e in farbiges Schmu tzig-Gelb zeigt, w ie w ir es

oft bei Spe rl ingen , Krahen , Am se ln etc. beobach ten konnen . Es

müsste al so analog das Gefied er der du rch te i lw e isen Albin ism u s
en tstandenen hennen fedrigen Fasan enhähn e e in e e i n fa c h e
schmu tzig-ge lbe Färbung aufw e i sen . Wir w o l len dabe i gan z ab

sehen v on d en in grünen Erzfarben schi l lernden Kopf u nd oberen
Ha l spartien , d ie al len hennenfedrigen Fasan enhähne n e igen sind .

Die gan ze Theorie des ve rm ein t l ichen tei lw e i sen A lbin ism us w ird
aber noch vo l lends dadurch z u n ich te gemacht, dass, sow e it m irbekann t i s t

,
in ke in er V ero ffen tlichung der O rn itho logen v on

ein em Fal le diese s te i lw e isen Albin i smu s bei „
Henn en“ d ie Rede

gew e sen ist . Läge Albin i smu s in d er That vor
,
so konnten auch

d ie Hennen diesem un terw o rfen se in !
V eran lasst ist nun diese Rückbi ldung z ur Arten stamm form

du rch al l zu lange fortgesetz te In zu cht. Exemplare d er hennen
federigen Spie lart haben sich da fast nur beobachten lassen , w o

die Tiere auf beschränktem Gebiete hauptsächlich in abge
schlossen en Fasan erien gehalten w u rden un d w o m an d ie zuchte

1 ) Die vielfach von Laienseite gehörte Behaup tung, es handle sich
bei den hennenfederigen Fasanenhähnen um einen Hermaphroditismus
(Zwitterbildung), ist zu absurd, als dass ich darauf eingehen möchte .



rische Vorsicht der w iederholten Blu tauffrischung fast gar n icht
beachtet hat. Ist diese Spie lart auch in d er Fre iheit beobachtet
w o rden

,
so w e rden e ingeh ende Erku nd igungen bald ergeben

,
dass

d ie Fasan en der Umgegen d fas t in al len Fäl len Nachkommen aus

der Fasanerie, d ie w ir un s z ugle ich als Verbre itungsz en trum
denken mü ssen

, geflüchte te E l tern tiere sind . Sie stammen al so
in Wirklichke it von w en igen Hähnen und Henn en ab

,
un d w ir

haben auch in diesen Fäl len e ine thatsächliche In zucht. Wir
mü ssen fern er in Betracht z iehen

,
dass un ser Fasan in Deutsch

land und den son stigen Ländern Mi tte l und Nordeuropas n icht
se ine e igen tliche He imat ha t

,
sondern erst durch - Men schenw itz

hie r akklimati siert w u rde, also le icht nach Art d er Hau stie re derVariation ode r Spielartenbildung u nte rw orfen ist. Dass aber In
zucht n icht al le in die Ursache zu albinistischen Bi ldungen ist

,son dern auch Atavismu s veran lassen kann
,
ist ein in der Zoo logie

so fes tstehende Thatsache , dass ich h ier w ohl n icht eine s Näherendarauf e in zugehen brauche .

Ich bin in der glücklichen Lage , fur al les oben Ge sagte ein

gute s Bei spie l gan z aus d er Nähe meine s e instigen Wohnortes
Ge ra (Reu ss j . L .) anführen zu konnen . Nicht w e i t von Ge ra
entfe rn t be sitz t S . Durchlaucht der regierende Fü rst e ine z iem l ich
grosse Fasanerie , und aus Flüchtlingen d er Fasanerie ist d ie w e ite re
Umgeb ung mit Fasanen so bevölke rt w erden , dass sie fast als

z iem lich haufig vo rkomm endes Fede rw i ld an zusehen sind . Gerade
in der Fasan e rie, aber auch un ter den in scheinbarer Fre ihei t leben
den Fasanen komm t d ie Spie lart d er hennen federigen Fasanen
in v ie len Exemp laren vor. Wen n ich nun recht un terrichte t bin ,

sin d auf An ordnung sein e r Du rchlaucht des Erbprin zen m öglichst
al le hennenfedrigen Fasane v on den fü rstl ichen Jagern abge
schossen w o rden . Ich kann dieser Massn ahme des hohen Herrn
nur be is timm en . V on zoo logisch bio logischer Se ite betrachte t,
ist das Vo rkommen dieser Spie lart gew iss sehr in teressant. Ste l len
w ir uns abe r auf d en Standpunkt des praktischen We idmanne s,
so dü rfen w ir un s n icht verhehlen

,
dass w ir es bei der Spielart

m it e in er krankhaften Ersche inung zu thun haben , w ie sie in der

Rege l e ine al lzu lange fortgesetzte In zucht he rvorbringt.
Zum Schlüsse m ochte ich me iner ku rz en Abhan dlung noch

e inen ähn l ichen Fal l v on un serem Hau sgeflügel anführen . E s

hande lt sich hier um ein Zierhuhn . Bei der Ze ichnung diese r
Rassen lassen sich d ie Züchte r au s mann igfachen Gründen oft da

z u verle iten , al l zu lange In zuch t zu tre iben . Die Fo lgen so lche rIn zuch t sin d m eine s Dafürhal ten s d ie hennenfedrigen Stämm e der
un ter dem Nam en Hambu rger Silbersprenke l gehenden Hühne rrasse

,
d ie jetzt fast auf jede r grossen Geflügelausstellung paradie rt .



https://www.forgottenbooks.com/join


Zugels beginn t und sich ve rbre i tert langs der Schlafen fortsetz t ;Flüge ldecken und Schw ingen m attschw arz
,
erstere mit schw ach

blau glänzen den Säum en
,
le tztere am Inn en saum rauchbraun ;

Zügelfleck, Un terse ite und Unterflüge ldecken w e iss
,
rostfarben ver

w aschen ; d ie Unterflüge ld ecken längs des Flügelran des m it schwarzgem ischt ; Ün terschw anzdecken ro stfarben , die langsten graubraun
m it blassem End saum ; Schw an zfedern mattschw arz m it ovalem

,

w eissem Fleck au f der Mitte d er Innenfahn e , d er auf d er äussersten
Fede r oft nur schw ach angedeu te t ist ; Fü sse graubraun ,

Schnabe l
schw arz

,
Auge schw arzbraun . Lg. 135

,
F1. 95

,
Fl ./Schw . 10,

Schw . 5 7
,
Sel m. 7

,
L . 1 1 mm .

[Diese kle ine Schw a lbe lebt an den Nordfallen des Sannaga
bei Edea . Sie klebt ihre flaschenförm igen Ne ste r (deren flaschen

förm ige r Hal s schräg nach un ten ge richte t ist) in grossen Ko lon ien
an d ie senkrechten Felsen dicht un terhalb d es Wasserfal ls an .

Ich fing do rt be l ieb ig vie le m it d em Schmette rl ingsnetz . Preu ss].

Schriftenschau.

Um eine moglichst schnelle Berichterstattung in den „OrnithologischenMonatsberichten“
zu erzie len

,
w erden die Herren Verfasser und Verleger

gebeten , über n eu erscheinen de W erke dem Unterz eichneten frühzeitig Mitteilung zu m ach en , insbesondere von Aufsätzen in w eniger verbreiteten Ze it
schri ften Sonderabzüge zu schicken . Bei se lbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Re i ch e n ow .

E . Va n h ö ffe n , Vögel ; in : Grönland-Expedition der Gesellschaft
fur Erdkunde zu Berlin 1 89 1 - 1 893 . Unter Leitung von Erich vDryga lski . Berlin 1 89 7 . gr. 8 . II . Band, I. Theil, 2 . Kapite l S 46 83 .

Die von dem Verf. während der Grönland -Expedition der berlinergeographischen Gesellschaft ( 1 89 1 93) m Westgrönland gesammeltenVöge l sind von dem R ef . s . Z bearbe itet worden (Journ . f. Ornith . 1 895

p . 45 7 In der ge nannten Veröffentlichung wurden 2 9 sp . behande lt,
denen Dr. Vanhöffen no ch weitere 3 hinzufügt, die zwar nicht gesamme lt
wurden , von denen er aber sichere Bewe ise des Vorkommens in Westgrönland erhie lt. Es sind dies Tringer maritima

,
Charadr ius p lu vz'a lis

und Saxz
'

co la oen amthe . Unter mannigfacher Bezugnahme auf die vorgenannte Ve röffentlichung giebt der Verf. eine Uebersicht der von ihmbeobachteten und gesammelten Arten unter Hinzufügung einer grossen
Anzahl biologischer Beobachtungen eingehendster Art . Dieselben beziehen
sich vornehm lich auf das Leben von Fu lmaru s glace

'

a lis
,
L am s leu

cop teru s , Lagopu s Za90pu s und rup estrz
'

s und Corvus corax . DerUebersicht der Arten folgen Mitteilungen über d ie al lmähliche Entwicke

lung unse rer Kenntnis der grönländischen Vogelfauna, beginnend mitFabricius, der im Jahre 1 780 49 sp . aufführte, und endend mit Hagerup
und Winge, we lche 146 sp . aus Grönland kennen . In einem Zeitraum
von ca . 1 1 5 Jahren hat sich mithin d ie Anzahl der uns bekannten Arten
um 9 7 sp . vermehrt. Den Schluss der Arbeit bilden interessante Mit



teilungen Dr. Vanhöffens über die Verbreitung der grönländischen Vögel.
Ost und Westgrönland besitzen 36 gemeinsame Arten, 1 5 sind für denWesten, 6 für den Osten characteristisch . Die vier für den Norden
Westgronlands eigentüml ichen Vögel gehören zur amerikanischen Fauna.

Die für Südgrönland characteristischen scheinen mit Ausnahme von An

thus ludovicz
'

anus europäische Vögel zu sein .

H A. M a cph e r s on [On the occurrence of F u ligula rufina inWestmoreland on the 9 th . of Oct. (The Ibis 7 . ser. IV . 1 898 .

S. 1 76

Obituary : C . Aplin and John Campbell-Orde, Bart. (The Ibis 7 .

ser . IV . 1 898 . S . 1 83

O . H e i n ro t li Uber Mauser und Verfärbung des Federkleides
der Vögel (Sitz. Ber. naturf. Freunde zu Berlin, No . 1 , 1 8. Jan .

1 898 S . 9

Vorläufige Notiz . Die Arbeit se lbst wird im Journ . f. Ornithologie
erscheinen . Nach des Verf. eingehenden Untersuchungen ist die Um

färbung des Vogelgefieders bedingt : durch Abnutzung, bezugl. Abfall ge
wisser Federbestandteile in seltenen Fällen, ferner durch Mauser. Die

Umfärbung der einzelnen Feder, gewohnlich „Verfärbung“ genannt, wurde
niemals vom Verf. festgestellt. Die Ergebnisse der Untersuchungen
wurden teils durch Experimente an den einzelnen Individuen (Isolierungderselben und Zeichnung bezw . Ausschnitt der Federn an den ver

schiedensten Stellen einer Körperhälfte), teils durch microscopische Untersuchungen der histologischen Structur der different gefärbten Kleidergewonnen .

J o s. Wh i tak e r
,
Further notes on Tunisian Birds . (The Ibis

7 . ser. IV. 1 898 . S . 1 25Schilderung der Excursion im Jahre 1 897 . Notizen uber Cher
sophüus dup on tc

'

und mamgam tae . Beschreibung der Eier. Ueber dasBrutgeschäft von Saxz'cola moesta .

A. de g l i O dd i [On the occurrence of Anser neglectus Sushkin
in the lagoons of Venice] . (The Ibis 7 . ser. IV . 1 898 S . 1 73

B. S ch i tk ow
,
Vogel der Mongolei im Moskauer Museum (Journ .

d. Geolog. Abth . des Geo]. Mus . Kais . Ges . d. Naturf. Moskau. Bd. II
No. 5 [In russischer Sprache .]

J. D a v i d s o n , A short trip to Kashmir. (The Ibis 7 . ser. IV.

1 898 S. 1Schilderung eines Ausflugs nach Kaschmir zur Brutzeit. In der

Lis te der gefundenen Arten werden 1 5 1 sp . aufgefuhrt. Bei den meisten
Arten werden oologische Mitteilungen und nidologische Beobachtungengegeben.



R. W. Sh u fe l d t , On the terrestrial attitudes of Loons and

Grebes (The Ibis 7 . ser IV . 1 898 S . 46Verf. weist darauf hin, dass sich See und Lappentaucher, im Gegensatz zu Alken und Pinguinen, auf dem Lande in der Art fortbewegen,dass die Brust ganz auf dem Boden liegt
,
und der Voge l eine sich vor

wärts schiebende Bewegung macht . Die Litteratur wird durchgegangen
und auf die vrelen irrigen Abbildungen, die die Vöge l auf dem Lande
in aufrechter Stellung darste llen, hingewiesen . Shufeldt bemerkt , dass esinteressant wäre zu untersuchen, warum die Taucher die aufrechte Stellung
nicht annehmen bezw. annehmen konnen, während es doch Alken und

Pinguine thun .

B o yd A l e x a n d e r , An ornithological expedition to the CapeVerde Islands (The Ibis 7 . ser. IV . 1 898 S . 74— 1 1 8 T . 3 .

Nach kurzer Einleitung bespricht der Verf. die Bereisung der ein

zelnen Inseln der Capverden und giebt die Listen der gesammeltenVögel . Im ganzen sind bis j etzt von den Inseln bekannt 49 sp . (35Standvögel, 14 auf dem Zuge beobachtete) ; 26 derselben sind zum ersten
Male nachgewiesen . Santiago besitzt 30 Arten . Der vorkommende Rabe
ist Corvu s umbm

'

nu s Sund. , nicht 0. Zep tonyx Peale . Neu : Sylvia
a trz

'

cap zlla gularz
'

s und E str ilda j agoensis (nahe E . cin erea , abergrauer im Gesamthabitus) . Von der Insel Brava werden 1 9 sp . aufgeführt . Neu : P uffinus mar iae (nahe P . kuhli, aber kleiner) . R om

bos Inseln : 10 sp . Sao Vicente : 1 5 sp . Sao Nicolau : 1 8 sp . Raza :
1 1 sp . Neu : Sp izocorys raz ae (pl. Branca, Santa Luzia, Sal undBoavista : 2 5 sp . Vie le biologische Beobachtungen werden bei den ein

zelnen Arten gegeben. H . S cha l ow.

Bulletin of the British Ornithologists ’ Club . LIV. May 1 898 .

E. H a r t e r t beschreibt zwe i neue Arten vom Gunong Jjau auf Malakka
S erilozahu s rothschzldz

'

,
ähnlich S . lun a tus

,
und Cryp tolop ha bu tleri

,

ähn lich 0. castan ez
'

cep s . W. v . R o th s ch i l d berichtet über F. B .W e b s t e r ’s Reise nach den Galapagos Inseln, welche ausserordentlich
ergebnisreich war. Von fast allen der 1 05 fur die Galapagos nachge
wiesenen Arten wurden Reihen von Exemplaren gesammelt, 6 neue Arten
wurden entdeckt : Pha lacrocorax harris i

,
die grösste bekannte Art ;

Sa la. w ebsteri, ähnl ich 8 . p iscatrz
'

x ; N esom imus ha lle ähnlich N . me

lanotz
'

s ; N esom imus affin is , ähnlich N . p arvu lus ; Oerthz
'

d ea becki u.

drownei
,
ähnlich 0. fu sca . Derselbe beschre ibt zwei neue Arten vonBritish Neu Guinea : Ifrita coronata ,

n . g . , nahe Ama locz'chla und

Cinclosoma ; Charmosyna a trata R . Mc D . H aw k e r beschreibt
zwei neue Arten von West Somaliland : Ap a lis vir id z

'

cq as , ähnlich A.

flavocz
'

n cta , und M irafra margz
'

n a la
,
ähnlich M . can tz

'

llcm s .

E. H a r t e r t
,
List of a Collection of Birds from the Island of

Lirung or Salibabu, the largest of the Talant Group . (Novit . Zool .V . 1 898 S . 88
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III . In L ogirhausern . Diese Wohnungen bestehen aus je einemSchlaf und einem Wohnzimmer.Verschiedene in der Stadt wohnende Familien haben den Wunsch
ausgedruckt, Mitglieder des Congresses als Gäste aufzunehmen . Die Zahl
derselben ist natürlich verhältnismässig klein .Frühstück e rhält man in dem betreffenden College, Hotel oder Lo
girhaus . Für Déjeuner und Diner hat das Comité die Räume des Corn
E xchange , in der Nähe des Museums, gemietet.Voraussichtlich stellt sich der Kostenpreis für Wohnung, Bedienung
und Essen auf ungefähr 10 Mark täglich, gleichgültig ob in der I . II
oder III . Weise Unterkunft gewählt wird.

Das Auskunfts-Bureau befindet sich während des Congresses im Em
pfangssaal der Loge (M ason ic Ha ll) Corn Exchange Street, Cambridge,
in unmittelbarer Nähe des Museums, wo die Sectionen ihre Sitzungen ab

halten .

Der Empfangssaal (R ecep tion R oom) ist geöffnet von Montag den
22 . August Morgens 9 Uhr für die Ausgabe von Mitgliedskarten . DerBetrag von I 20 Mark 25 Francs ist einzusenden (durch Check
oder Postanweisung) an die Schatzanwalte (Zoological Society, 3 HanoverSquare , London, W.) b is zum 1 8 . August, oder kann im Empfangssaal
vom 22 . Augu st an eingezahlt werden .

Interims-Karten werden allen denjenigen zugeschickt, welche sichbereits angemeldet haben oder die bis zum 10. August darum e inkommen .

B ehufs geschäftlicher E r le ichterung können d iese Karten vorher bei

d en Secretären d es Empfangs-Cornités bes tellt w erd en . Die Interims
Karten sind im Empfangssaal gegen Mitgliedskarten einzulösen .

Der Congress beginnt officie l am Dienstag, den 23 . August, Morgens
10 Uhr ; zwangsloser Empfang am Abend v orher in der Guildhall.

Der officielle Schluss der Versammlung in Cambridge findet stattgegen Mittag am Sonnabend, den 2 7 . August, und es wird den Mitgliedern anheim gestellt sich dann nach London zu begeben, um an ver

schiedenen Versammlungen und Ausflügen teilnehmen zu können, die

vom Londoner Comité vorbereitet werden .

Die diesjährige Jahresversammlung der Deutschen Ornith010gischenGesel lschaft findet in Berlin vom 8 . bis 10. Oktober statt. NähereBenachrichtigung erfolgt an die Mitglieder im September.

Anze igen.

Die Eiersamm lung des verstorbenen Oberforsters von B iesenthal
steht zum Verkauf. Dieselbe umfasst 778 Stücke, darunter gegen 300Raubvoge l . Der Preis soll sehr niedrig angesetzt sein . Kaufiustige

wollen sich an Fräulein Katharina von B iesen thal in Charlottenburg, Spreestr. Ic, wenden .

Druck von O tto Do rnbluth in Bernburg.



Ornithologische Monatsberichte
herausgegeben von

Pro f. D r. Au t. Re ich en ow .

VI. Jahrgang. August 1898 . No . 8 .

Die Ornith010gischen Monatsberichte erscheinen in m onatlichen Numm ern
und sind durch alle Buchhandlungen zu bez iehen . Preis des Jahrganges 6 Mark.Anzeigen 20 Pfennige für die Zeile . Zusendungen für die Schriftleitung sin d an

den Herausgeber, Prof. Dr. R e i c h e n ow in B e r l in N.4 . Invalidenstr. 43 erbeten
,

alle den Buchhan de l betreffende Mitteilungen an die Verlagshandlung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Die R aubvögel

d es Für stentum s Lübeck un d nächster Umgebung.

Von Richard Biedermann, Eutin .

(Fortsetzung von S . 73

B u teo vu lgaris B . Haufigster Bru tvoge l un ter den Tagraub
v ogeln . Der bezogen e Ho rst w ar ste ts mit grünen Re i sern verz iert.
Die hiesigen Horste sin d manchmal z iemlich n iedrig

,
doch kaum

un ter 8 Meter Höhe , d ie me i s ten aber höher
,
oft sogar sehr hoch

in den stärkeren Kronverzw eigungen der höchsten Laubbäume
angebracht . Das beteil igt sich fast eben so in ten siv am Bru t
geschäft w ie das 9 . Bei F . tinnuncu lus , A. pa lumbarius und nisus

sah ich bis jetz t n u r d a s brü tend auf dem Horste liegen , sow ei t
ich w en igs ten s hier in e iner grossen Zahl v on Fäl len fe ststellen
konn te ; auch zeigten erlegte Männchen demen tsprechend einen
eben so grossen und meist eben so kah len Brutfleck w ie die We ibchen .

B e v o r z u g t e r Au fe n t h a l t : Wiesen al ler Art.
G ekr ö p fte s : M äu s e (vorw iegen d Arvico la arvalis), Wasser

ratten
,
F r ö s c h e (die er mit V orl iebe im Spätherbst aus dem

Boden halbtrockene r Moorgraben etc . herau sscharrt) ; Kerfe , besonders H e u s c h r e c k e n
,
M a i kä fe r und E n g e r l in g e ; Regen

w ürmer ; ab un d zu Reptil ien ; Spitzmäu se, (im Win ter auf Düngerhaufen oder in der Nähe von Häu sern gefunden ) ; Abfäl le ver

schieden ster Art ; e inige Male Reste von Vögeln und Hasenbalg.

Ein au f e in em klagenden Junghasen überraschter Bu ssard wu rde
vorigen Sommer m ir e ingeliefert ! )

1 ) Anmerkung. Der Bussard, 9 , war so e ifri g mit der Bewältigung seines Opfers beschäftigt und so wenig geneigt
,
davon abzulassen,

dass ihn ein Bauer erst halbtot schlug und ihm dann horribile dictu
in ebenfalls raubtierartiger Wut mit dem Taschenmesser gründlich die
Kehle durchschnitt l



B e s on d e r e s v om G e fi e d er : Hi er sieht man sehr viele
„W e i s s l i n g e

“
und „

G e lb l i n g e
“

,
sowohl al le Horstvögel aus

unsere r Gegend, als auch zahlre iche Durchzugler, w e lche oft ge

radezu en tzückende Färbungen und Ze ichnungen aufwe isen . Es

giebt kaum etwas schöne res für das Auge des Naturfreundes, als
der uber herrlichem Laubwal d kre isen de

,
im Sonnenglanz v om

blauen Mittagshimm e l bald strahlend schneew e iss
,
bald w ieder

dunke l sich abheben de hel le Bu ssard
,
der mit wohligem Ruf uns

verkündet
,
w ie vie l re in er er ästhetische Freuden da oben em

pfindet, als das ihn n icht beachten de
,
oder verfolgende , le ider garse lten nur bewundern de

,
tief unte r ihm wande lnde zweibe in ige

Quadruped“ ! Die j u n g e n Horstvögel, deren Vater oder Mu tter
Albin ismu s zeigten

,
waren auch in dem Fal le

,
dass beide Eltern

„Weisslinge
“

waren
,
sehr verschieden : z . B . war e in schöner

Ge lbling darun ter, d ie andern 2 oder 3 dunke l ; ode r alle z iemlich
rege lm ässig gegene inander abgestuft ; oder auch keiner irgendwie
erhebl ich den abnormen E lte rn ähn l ich . Schöne

,
w en ig gez e ichnete

,

auch m it kle ine ren schneew eissen Partien geschmückte G e l b l i n g ehabe ich öfters aus D u n e n j u n g e n aufgezogen ; aber Exemplare ,deren Grundfarbe d u r c hw e g s r e i n w e i s s war
,
fan d ich nur

un ter allem An sche in nach r e c h t a l t e n „Albinos“ . Bei letz teren
,d . h . den a lten

,
ist übrigen s sehr häufig d ie he l le Farbe kein

re ine s We iss
,
sondern ein san ftes Dotterge lb m i t a l l en m ögl i c h e n f e in en N u a n c e n nach Rosarot, Ziegelro t oder Schnee

w e iss hin .

In Bezug auf den Ruckgang der Ze ichnung auf den in Frage
kommenden hel len Partien lässt s ich etwa folgen des sagen : Am
le ichtesten verschw inde t d ie Ze ichnung bezw . dunkle Farbe
Bauchgefieder, Ünterschw anzdecken , Ho sen und Un terse i te d es

Flüge l s ; dann te i lw eise , se lten auch ganz
,
auf der Obersei te der

Flughau t (beson ders am Vorderrand ) , d en Schultern , am Kopfe ;
w eniger le ich t am Kropf und auf vere inze l ten Weichenfedern .

Bei au sgedehn terem Albin ismu s w aren fast der ganz e Rücken
,sogar di e Aussenfahne der Schwan zfedern

,
sow ie mehr oder w en iger

grosse Flächen der Stossfedern ebenfall s bete il igt. Meist ist es

bei letz teren d ie d em Schaft benachbarte Partie der In n e n fahnen ,
w elche bis gegen den un te ren Saum der Stossfeder un ter gleich
ze i tigem Verschw inden jeglicher Ze ichnung in ihrem Bere ich rein
w e iss ersche in t ; manchmal greift das un iforme We iss zumal im
oberen Teil der Feder auch auf die A u s s e n fahn e über. Die

dan "

eben besonders an den Säumen (neben den Resten d er charac
teristischen Querbinden ) noch vo rhandene d u n k l em Grundfarbe
ist ge rade in diesen Fäl len sehr oft ein lebhafte s he l les Ziege l ro t.
Das dunkle Pigmen t d er Horn teile an S c h n a b e l un d K r a l l en
w ar bei al len We isslingen und Gelblingen be inahe geschwunden ;
die Iris gew ohn lich perlw eiss . Der Charakter der noch v orhan

den en Un terse iten-Ze ichnung stel lte sich ohn e Au snahme als aus

geprägte Längsfleckun g dar . Bisw eilen behalten dabei e in ige
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Haliaetus a lbicilla L. Relativ haufiger Win tergast, auch inganz milden Win tern ; und zwar w erden sow ohl sehr al te
,
als

auch (häufiger) jüngere Ex emp lare fast jedes Jahr erlegt. (InMe cklenburg ist der Seeadler noch Bru tvogel .)B e v o r z u g t e r Au fe n t h al t : Die al ten Laubholzbestande

an d en Seeen und am Ostsees trand . Bei stürmischem Win ter
w etter trieben sich oft m ehrere zusammen auf den kahlen Binnen
se e-In seln

,
oder bei strengem Frost an den offenen E islöchern herum .

G e k r ö p f t e s : Wasservöge l und Hasenreste.

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r : Eigen tl iche Varietäten habe
ich n icht beobachtet. Bei mehreren jungen Ex emplaren fiel das

Ende der Sche ite l Hin terkopf und Nackenfedern durch ganz
hellbraungelbe Färbung au f es sind diejenigen Fiederenden ,
auf denen u rsprünglich d ie D u n e n gesessen haben

,
vrgl. auch

Orn . Jahrb. VIII . 1897
,
Heft 1 „Jugendstadien von Iris und Ge

fieder“ biswe ilen bei gunstiger Beleuchtung so sehr, dass
die gan ze „Mähne“ des stattl ichen Vogels wie mit kl e inen Tau

tröpfchen behängt erschien . S e h r s ta r k i s t b e i m S e e a d l e r
d i e V e r ä n d e r u n g d e r F o rm u n d t e i lw e i s e a u ch d e r

S t ru c tu r d e r F e d e r n w ährend des allmählichen Überganges zum

A l t e r sk l e i d
,
so z . B . am Oberkopf (Verbre iterung und. relative

Ve rkürzung d er erst sehr schlanken Feder), am Rücken (Abrundung d es Endsaumes durch entsprechend abgestufte Ver längerung
der betr . Fiedern ; abso lu te Ve rbre iterung der ganz en Feder), am

Stosse (auffäl l ige Abrun dung der u rsprünglich schw ertförmigen
En den du rch en tsprechen d abgestufte Verlängerung der unteren
Fiede rn), an der Kehle u . s . w . ; daneben erfährt d ie z iemlich uni

form e Ze ichnung keine w esen tl iche Ve ränderung, sow e it sie n icht
,

w ie z . B . am Sto ss
,
überhaupt verschw inde t, und insofern man

n icht darin e ine solche erblickt
,
dass d ie u rsprünglich dunklergefärbten End und Rand-Partien der meisten Federn spater um

gekehrt die hel leren w erden .

P and ion ha liaetus L. Wird bisw eilen auf dem Herbstzuge

(October) beobach tet un d erlegt. Früher so l l er h ier rege lmässig
gebrütet haben ; d ie Gegen d ist ja w ie geschaffen für ihn . Die

Schusspräm ien und d ie Bauernjägerei haben den entfallenden, d ie
Waldseeen so prächtig be lebenden e legan ten Flieger und Stösser
zum se lten en Fremdling gemacht.

M ilvus ater Gm . Horst n icht bekann t. Einmal Ende Mai
ein krei sendes Paar am Uglei

-See beobachtet ; n icht selten im

Sommer (bis September) fischen d oder Mäu se jagend am Ostsee
strande

,
so bei Travemünde und auf der Colberger Hai de .

M i lvus regalis Briss. Es wu rde m ir nur ein e in z iger be
z ogener (damal s mit 2 Jungen besetz ter) Horst bekann t. Man

sieht den im Schweben so wun dervo llen
,
durch Gestal t und Farbe



(zu se inem Verderben !) gle ich auffallenden Voge l n icht mehr
häufig

,
abe r doch dann und wann vom Frühjahre bis zum Spätherbste sel ten auch im Winter.
B e v o r z u g t e r A u fe n t h a l t : Alte von offen em Culturland

umgeben e'

Laubholzbestände ; gerne jagt er an Flüssen , se ichtenSocen und Te ichen .

G ek r ö pfte s : Mause, Frosche ; in e in em Fal le gan ze (den fehlenden Kopf ausgenommen) junge Ig e l m i t s am t d e n S ta c h e l n l).
Den Jungen trägt er u. a. junge Krähen (aus d em Neste gefal lene
oder gestohlene

,
ode r tot aufgefunden e?) zu .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r : Bei den im Stadium des

Fluggew erd ens befindl ichen Jungen ist d ie Schw anzgabelung n och
nicht au sgebildet

,
vie lmehr der Saum des Stosses z iem l ich ge rade

abgeschn itten . Al lmäh l ich ble iben dann die inneren Stossfedern

successive hin ter den nach au ssen folgenden etwas zu rück
,
jedoch

zunächst ebenfal l s d ie äusserste hin ter der zw eitäussersten und

die se w iederum gan z w en ig h in ter der momen tan al so längsten
drittäussersten . Die be iden Stosshalften ze igen danach also

e ine nach innen sanftere , nach au ssen stei lere Abrun dung ihres
Saumes . Erst etw a am Ende des dritten Leben sm onates des schon
e in ige Ze it flüggen Vogels überho l t auch d ie äusserste Stossfeder
die benachbarte und diese w iederum d ie drittäusserste , bis es

endl ich gegen den Herbst hin zur vo l lständigen Au sb i ldung des
Gabe l schw an zes ! ) komm t. Gefieder im Al ters und Jugendkleid
ohne auffal lenden F o rm un tersch ied ; dagegen ist z . B . die Z e i c h

n u n g des Ober und Hinterkopfgefieders characteristisch verschied en :im Al terskle id geht der dunke le Schaftstrich , vom un teren Dritte i l
des Schaftes an stetig sich verschmälernd , bis zur Federspitze
durch ; im Jugendkleid hört er unte r z iem l ich spitze r Gabe lungim letzten V ierteil auf

,
oder er bi ldet d ie erw ähn te Gabelung mehr

oder w en iger symmetri sch aus
,
um als m ittlerer Zacken“ des so

en tstehenden Dreizacks“ bis nahe an das Schaftende hin zu verlaufen .

P ern is apivorus L. Bru tvoge l ; Horste in bedeu tender Hohe
auf al ten Eichen und Buchen . E in noch vö l lig w eissbeflaumtes
Junges nebst e inem fau len Ei w u rde e inem alten

,
ungestörten

Horste am 1 . Augu st en tnommen . Au sser e inem Baumfalken
habe ich u n t e r Hu n d e r t e n gefangenen Raubvöge ln k e i n e n
l i e b e n sw ü r d i g e r e n gepflegt.

B e v o r z u g t e r Au fe n t h a l t : Moo re und Bruche . Bei er

legten Wesmnfalken w ar d ie Un terse i ten-Rinne d er w en ig gebo
gen en Scharrkrallen fast ste ts mit Moore rde angefullt; der z iemlichversteckt lebende Voge l macht sich eben bei seiner Nahrungs
such e mit Vorliebe auf Moor und Moos-Boden zu schaffen .

1) Aufbewahrt in meiner Sammlung von Gekröpftem.

„Tweesteert
“
nennt hier . der ländliche Kenner den Vogel.



G ek r o p ft e s : Die Hon igw aben , Larven und „Puppen
“
von

Erdhumme ln ( keine imagines ) , nebst zahlre ichen damit ver

schluckten M oosteilchen . Der oben erw ähn te junge Wespenfalke
‘

bevorzugte ausser rohen Eiern und fe in ze rschn i ttenen Sp erl ingen ,
w omit ich ihn in der ersten schw ie rigen Ze it mun ter erhie l t, recht
w e iche sü sse Früchte Pflaumen

,
das Inn ere grüner Fe igen

,

übe rre ife Birnen und geringe Mengen Hon ig. Insecten liebte
er mehr nur zum Spie len ; Bienen und. Wespen z . B . zerbiss er

,

w arf sie aber alsdann w eg .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r. Bezuglich der Ze ichnung
und Färbung des Unterseitengefieders konn te ich etwa fo lgende

,du rch entsprechende Uebergänge verbundene Abstufungen erkenn en :
1 . An sche inend vorw iegend Jugendfärbung : Kehl K ropf und

Brustgefieder mit schmalen scharf hervortretenden
' dunklen Schaft

strichen und ziem l ich übere instimmend mit der Färbung des

Rückengefieders fast gle ichmässiger
,
he l l bis dunke lbrauner

Färbung (ausgenomm en d ie gedeckte oberste Partie d er e in ze ln en
Federn

,
die e infach w e iss w e iter abw ärts d ie dunkle Farbe

nur n och als Bän derung oder Dreiecksfleckung neben w eisslicher

Grundfarbe
,
w obe i (w ie bei an deren Spez ien ) d ie E n d z eichnung

d er Feder am m e i sten z um Längsfleckentypus hinn e igt, w ährend
d ie e in z ige oder die zw e i vorhergehen den Ze ichnungen ziem lich
rein e Querbandform zeigen (fal l s sie n icht überhaupt fehlen , be
z iehungsw eise du rch den e in fachen knappen Schaftstrich ersetzt
w erden). 2. An sche inend vorw iegen d Färbung des m ittleren un d

höheren Al ters : Gan ze Un terse i te m it m ehr ode r w en iger hervor
tretende r w eisser Zw i schenfarbe bezw . Grundfarbe 1 ) un d. hel l bisdunke lbraunen groben Querbändern und Dreiecksflecken

,
sow ie

dunke lbraune r bis fast schwarz e r
,
kaum über die Schaftbreite

h inausgehender Schaftstrichzeichnung ; dabe i an Kehle und Kropf
m ehr Längsz eichnung, n ach un ten mehr re in e Querzeichnung.

3. An sche inen d mehr bei recht a l ten Ex emplaren : Gan ze Un terseite m it überw iegender re in w e i sse r Grundfarbe (z . B . Kehle
un i form schn eew e iss), auf Kropf und Bru st schw arzbraune Schaftstriche

,
Lan z ett und Tropfenfiecken ev . ein zelne Querbinden ; am

Rande Querz eichnungen zunehmend even tue l l gan ze Un te rse ite m it
Au snahme w en iger Reste von Längs ode r Qu erz eichnungen gleichmassig schneew e iss (n i e g e l b l ic h w e i s s w ie so oft be im Bu ssard .

Die Au sbildung e ines aschblauen Anfluges auf der Oberse ite
und d ie öfters vorhandene aschblaue Färbung von Oberkopf undWangen komm t bei beiden Geschlechte rn u nd an sche in end nur

be i alten E x emp laren vor
,
kann abe r bei den We ibchen auch im

1
) Anmerkung . Ich bezeichne hier im allg. als „Grundfarbe“ die

j enige Farbe, welche in der normaler Weise gedeckten Partie der Feder
auf der einen oder anderen oder auf beiden Fahnenhälften vorherrscht und
mit den vom einfachen Schaftstrich ausgehenden Zeichnungen nichts
weiter zu thun hat, als ev. denselben Platz zu machen.
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ist fur e inen Kenner und schnellbereiten Flugschutzen , der sich
(natürl ich ohne si ch langw e i lende

,
schwatzen de und son st unruhige

Begleiter in möglichster Nähe der bevorzugten Oertlichkeiten

etwa in e in em E rlen oder Wollw eidenbusch sehr gut versteckt,sehr gut aufspasst, sow ie e inen halben Tag und länge? iätill aus

zuhalten
,
di e erforderl iche Energie und den Stechmücken gegen

uber den nötigen Humo r hat
,
s o g u t w i e a b s o l u t s i c h e r ; denn

sie ign oriert den (auch blos ausgestopften ) Uhu fast n ie , w ie dies
so manche an dere, häufig gan z tol l auf den selben stossend e Raub
vöge l manchmal thun 1).

G ek r ö pft e s : Al te und. junge Singvoge l, Wasserral len
,
Inhal t

v on Voge le iern Reste v on Fu l ica atra
,
Frösche, kle in e Fische .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r : I. In d e r J u g e n d . Be im
Flaumkleid hebt sich die Obersei te des Kopfes un d das Kinn
durch die fast rein w eisse Farbe v on dem duftigen

,
rosa - über

hauchten Ge lb der Umgebung ab. Diese he l leren Ste l len bilden
den Spie l raum und Au sgangspunkt für die Hauptverschiedenheiten
in der Färbung und Ze ichnung des ausgefiederten jungen Voge l s.
Es konn en der ganze Oberkopf v on Sti rn bis Nacken und die

Kehle gleichmässig rostgelb se in , even t. mit schmaler Verlängerungdieser he llen Z e ichnu ng bis nach dem Rucken hin und gle ich
zeitigem Auftre ten der rostgelben Fä rbung auf Schu lter Flughau t
und Ellenboge ngefieder, sow ie ein ze ln en Kropfi

'

edern . Oder es

kann un ter du nkelbraun er Strichelung (Schaftzeichnung) besonders
der Stirngegen d das hellrostgelb sich auf einen noch kleineren als

den zu erst genann ten Um fang beschranken , so das z . B . in e inem
Fal le m it Au snahm e e in er etwa dem „Nackenfleck

“ bei C. cyaneus

en tsprechenden Partie am Hinterk0pfe, das gan z e Gefieder dunke lkaffeebraun gefärbt w ar. Die Farbin ten sität und die Bre ite der
ro stbraunen bis rostgelben Säume der Obe rse iten Schw ung und

Stossfedern w ar im allgeme inen am geringsten bei denjen igen
E xemplaren , w e lche auch am K0pfe etc . das R ostgelb am w en igsten
au sgebilde t hattenII. Im A l t e r s k l e i d gle icht ebenfal l s kaum ein Ex emplar
annähernd vo l lständig d em an dern ; aber eben sow en ig w ie bei denVarietäten d er Jungen w i rd auch hier d er allgem e ine Typu s inZe ichnung und Färbung irgendw ie dadu rch bee inträchtigt. Die

1) Ein Bussard stiess mit einigen ganz kurzen Pausen sechsund

fünfzig Mal hintereinander auf meinem Uhu
,
während am selben Tage

einige andere Bussarde keine Notiz vom „Auf
“

zu nehmen schienen,
obgleich sie ebensowenig durch mich beunruhigt wurden, wie der erste .

2) Ich spreche natürlich, wo n icht ausdrücklich etwas anderes be
merkt ist, stets nur vom nicht abgebleichten, nicht abgenutzten Gefieder
das nicht durch Mauser, Abschleifungs und partielle R egenerationsprocesse
in Verwandlung begriffen ist ; denn sonst wären alle möglichen Formen
und Färbungen besonders des ungedeckten unteren Teiles der e inzelnen ,Federn zu berücksichtigen .



Varietäten des al ten 9 sind gan z analog den en des jungen Voge l s
beide rle i Geschlechtes ; d ie des al ten en tstehen hauptsächlichdu rch hel lere und dunklere Gesam tfärbung (die bei den jungen
ebenfal ls e ine Ro lle spie l t), ferner du rch d ie verschiedene Breite
der Schaftflecken und d ie grossere und geringere Au sdehnung d es
Aschblau bezw . Si lbergrau der dafü r in Betrach t komm enden
Oberseitenpartieen . Be im 9 zeigten d ie ungeble ichten 1 ) Sto ssfedern und m it Au snahm e d er nur m it d em End saum ge ze ichne ten
2 mittleren w en igsten s auf d er I n n e n fahne öfters ein oder
mehrere

,
be inahe du rchgehende oder auch m ehrm al s un terbrochene

e twa blass - z iege l ro te Längsstre ifen , longitud inal oder au ch schiefverlaufen de Flamm en Tropfen un d We l lenze ichnungen auf matt
kafi

'

eebraun em Grunde ; letzterer w e icht successive auf d en n ach
aussen fo lgen den Federn m ehr und m ehr d en in imme r ausge
d ehn terem Masse zu samm enfliessenden blassrotlichen Partieen .

Solche Ze ichnungen fanden sich auch au f der äu ssersten Schw an z
fede r e ine s jungen 5 v om zw e iten Somme r. Be im alten er

schienen diese lben
,
fall s ü berhaupt e in igermassen erkennbar vor

handen
,
nur als un deutliche spärliche Wasserungen und Tupfen

m it se l ten en Spu ren v on Querbändern auf dem oberen Te i l der
äu ssersten Stossfeder. Die vo l lkommene Stossfed er hatte be im
al ten 9 stets rostroten oder rostge lben , be im al ten w e issen End
saum . Ein sonderbares, z um Te i l männ l ich zum Te i l w e ibl ich
gefärbtes

,
offenbar al te s männ l iches E xemplar aus h iesige r Gegendbesitz t das Lübecker Museum . Die Schaftflecken d es K0pfgefiederssin d auf den unteren 2 Drittte i len d er Feder derartig verbre i tert,dass d ie ungedeckten Partien sich zu e inem z iem lich gleichmäs

sigen Schw arzblau zusammen schliessen un d nur ve rschw in dende
Reste der bei anderen Ex emplaren überw iegenden w e issen Grun d
farbe

,
dazw ischen zum Vorsche in kommen ; d ie gan z e übrige Obersei te ist m it Ausnahm e d er aschblauen resp. silbergrauen Flüge l

decken un d Stossfed ern fast durchw eg braun schw arz bis glän zen d
schwarzblau

,
eben so d ie Bau chfed ern und Ün terschw anz decken

u . s . w . Die Un terseite v on Kehle bis Bauch ist e införm ig kaffee
bi aun . Das gan ze Gefied er ist schön , vo l lkommen und glän zend

,

ohne j ede Spu r von Mau se r u nd Uebergangsstadien . Wie bei
B u teo

, P ern is u . a . fand ich auch h ie r bei den erw achsen en (n icht
im Erstlingskleid befindlichen) Vöge ln m erkliche i n d i v i d u e l l e
r e l a t i v e U n g l e i c h h e i t e n i n d e n D im e n s i o n e n v o n e n t

sp r e c h e n d e n F ed e r n ; so z . B . zw ischen d en Längs-Proportionen
der längsten Handschw inge zu den m ittleren Stossfedern Un te r
schied e bis zu (bei Pern is bei Bu teo bei Aqu i la fu lvasogar beim vo ll en tw icke lten und unversehrten Gefieder.

1
) Anmerkung. Die Stossfedern bleichen wohl deshalb besonders

rasch bei Circ. aerug. , weil sie so häufig mit dem Wasser, nassem Gras
etc. in Berührung kommen.



Circus cyaneus L. Einmal sah ich um Mitte Mai ein schones
a ltes gan z n ied rig überm Boden (in w e st- östl . Richtung) stre ichen .

Hier zu Lande e rbeu te te Ex emplare besitz t das Lübecker Mu seum.

Bei e inem Mi tte November 97 aus Ratz ebu rg eingeliefertgn alten
fand sich als

G e k r ö p ft e s : Reste von Arvicola arvalis und Hypodaeus
amph ibius.

Circus cineraceu s Mon t. Jedenfal l s Bru tvoge l im preu ssKre is O ldenburg. Den Horst habe ich zw ar n icht gefunden
,
aber

ein Horstpaar mit bei d' und 9 gle ich stark au sgebildeten
,
s e h r

g r o s s e m B r u t fl e c k am 22 . Ju l i fast gle ichze itig erlegt. Mehr
fach Ex emplare son st beobachtet.B e v o r z u g t e r Au fe n th a l t : Oede He ide und bald sandige

,bal d moorige
,
ab und zu v on Buschw erk un terbrochene grosse

Wiesenflächen .

G e k r ö p f t e s : Vorw iegen d (Kr0pf und Magen zum platzenvo l l) kleine Moor - Eidechsen ; e in ige Kerb tie re . Die e in ze lnen
Eidech sen waren in nur e tw a 3 4 Te i le zerrissen (w ie auch d ie
Grösse der v on der Kornw e ihe versch lungenen Stucke au f den

e rsten Blick übe rraschen mu sste).

Circus p a llidus Sykes. 1 Ex emplar, altes 5 , aus un serer
Gegen d im Lübecker Mu seum . E in e We ihe

,
nach d er Beschre ibung

eben fall s ein altes von Steppenw eihe (oder ev . Kornw eihe) w u rde
1896 in Dam los au f dem Herbstzuge aus e inem gan zen Trupp he rausgescho ssen

,
abe r le ider nach abschne iden d er Fänge w eggew orfen .

(Fortsetzung folgt.)

Aufze ichnungen.

Über die Ausbreitung des Girlitz in der Mark kann ich mitteilen,
dass ich am 8 . Mai ein Pärchen bei der Wol tersdorfer Schleuse und ein

anderes bei Grunheide angetroffen habe . Am Bahnhof Schlachtensee
ist kürzlich eine Blaurake von zuverlässiger Seite beobachtet worden .

W. N auw e rck.

Passanten des Schöneberger Weges waren diesertage Zeugen eines
interessanten Kampfes, der sich hoch in den Lüften zwischen einem Hab i ch t 1) und einem W i e s e l abspielte . Fast unbeweglich sah man zu

nächs t oben den Stösser schweben, dann e inen kleinen Bogen machen oder
links oder rechs fiattern, jedenfalls die Bewegung seines am Erdbodenb efindlichen Opfers verfolgen. Da, blitzschnell schiesst er hinunter und
e ntführt in seinen Fängen ein Wiesel, welches über den Weg zu huschen

1
) Vermutlich Bussard. Schriftl .
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In vorliegender Arbeit teilt der Verfasser seine Beobachtungen über
die Umfärbung der Schwanzfedern vom Jugend ins Alterskleid einiger
südamerikanischer Raubvögel (Urubitinga zonura und schis tacea

,
Hete

rosp iz ias merid iov alis und R osthramus sociabilis) mit. .a Er kommt
zu dem Schlüsse, dass die ursprüngliche Querstreifung der Feder bis zur
nächsten Mauser in Flecken zerfällt, es bilden sich dunkle Verbindungsbrücken zwischen diesen, die in der Längsrichtung angeordnet sind, sodassschliesslich stellenweise Längsstreifen entstehen, wodurch das Bild der
Marmorierung“ hervorge rufen wird. Vor dem hellen Spitzensaum bildet
sich durch Verschmelzen der dunklen Stellen das Subterminalband als

Anlage der Zonenzeichnung. Diese ontogenetischen Befunde in die Phylogen ie übertragen führen zu dem Resultate, dass wir als die ursprüngliche R aubvogelfederzeichnung die Querstreifung, als später erworben die

Längsstreifung und als höchste Entwicklungsstufe die Zonenzeichnung

(breite Bänderung) anzusehen haben.Diese Beobachtungen sind bei Heter03p iz ias merid iona lis an

einem 6 Monate in Gefangenschaft gehaltenen Exemplare gemacht, und

ist das Zeichnungsmuster der Schwanzfedern am Anfang und Ende dieserZeit verglichen. Die übrigen Umfärbungsreihen beziehen sich auf Bälge
und ist dabei die grosse Variabilität einzelner Exemplare zu beachten.

Ein ausgemausertes Exemplar des Berliner Museum vom Urubitinga
z onu ra zeigt sehr deutlich, dass der Grad der Abnutzung der Schwanz
federn in genau umgekehrtem Verhältnis zu der Vorgeschrittenheit der

Alterszeichnung steht ; ein Bewe is, dass die am Ende e iner Mauser gebildeten Federn auch dem höheren Alter des Vogel s entsprechen, mithin
die Schwanzfedern eines Exemp lares recht different gefärbt sein können.Dr. H e i n r o th.

F. Jo h ow , Uber Ornithophilie in der chilenischen Flora. (Stzb.

Ak. Wissensch . Berlin XXVIII . 1898 S. 332Verf. tritt zunächst der Ansicht entgegen, dass d ie Kolibris vor
zugsweise als Bestäubungsvermittler amerikanischer Pflanzen anzusehen
sind und weist an verschiedenen Beispielen geradezu die Irrigkeit solcher
Annahme nach . Dagegen stellte Verf. fest, dass bei einer Bromeliacee,Puya chilensis Mol. , durch den chilenischen Star, Tordo genannt Curacas
a terrimu s Kittl .) die Bestäubung erfolgt, indem die im Grunde der Blumenkrone angesamme lte Flüssigkeit dem Voge l als Trinkwasser dient, und derklebrige Pollen an dessen Kopf sich anheftet. Um der süssen Flüssigkeit habhaft zu werden, deren in einer Blüte vorhandene Menge zu e inembequemen Schluck gerade ausreicht, setzt sich der Vogel auf einen der

sterilen Endrgungen der Seitenzweige des Blutenstandes u nd trinkt hierauf
die einzelnen Bluten, welche am Grunde des Zweiges sitzen und deren
! ffnung nach aussen, also dem Voge l zugekehrt ist, eine nach der anderen
aus, wobei er jedesmal

,
nachdem er den Schnabel zurückgezogen, den

Kopf in die Höhe hebt und in dieser Stellung mit augenscheinlichemBehagen den Schluck durch die Kehle hinunterrinnen lässt. Ich habe oftganze Scharen von Tordos, die sich auf einer Blütenstaude niedergelassen
hatten, bei diesem Geschäft beobachtet und zu wiederholten Malen Ezem



plare in dem Augenblick geschossen, als s ie ihren mit Pollen bestäubten
Kopf aus der Blüte hervorgezogen . So reichlich heftet sich der Blüten
staub der Stirn des Vogels an und so regelmässig besucht derselbe dieBlüten, dass es mir unmöglich war, unter den vielen Hunderten von

Tordos, die ich im vergangenen September an den mit Puya bewachsenenBerghängen der Küste von Aconcagua gesehen habe, auch nur ein ein

ziges Exemplar ausfindig zu machen, welches anstatt des ihm eigentlich
zukommenden rabenschwarzen Kopfes nicht ein schön goldig geschmücktesHaupt zur Schau getragen hätte . Bemerken will ich hier gleich, dass
ab ! rtlichkeiten, wo die mit gelbem Blütenstaub begabte P uya chilensis

fehlt und durch Puya coeru lea mit orangeroten Pollen vertreten wird
,

die Tordos zur Blütezeit dieser Art (im November) auch nicht mit gelben,sondern mit orangeroten Köpfen angetroffen werden . Es kann fur michkeinem Zweife l unterliegen, dass die sterilen Zweigenden des Blütenstandes
der Pflanze, welche den bestäubungsvermittelnden Vögeln als Sitzplätze
dienen, und für welche schwerlich eine anderweitige biologische Bedeutunggeltend gemacht werden kann, einen durch Anpassung erworbenen Cha
rakter darstellen, und dass das Gleiche auch bezüglich der so auffallend
reichlichen Nektarabsonderung zutrifl

"
t. In dieser Ansicht bestärkt mich

wesentlich der Umstand, dass die beiden genannten Eigentümlichkeiten
nur denjenigen chilenischen Puya Arten zukommen, deren Bestäubungdurch Vögel ich festzustellen vermochte (Puya chilens is und P . cae

rulea), während sie bei anderen Arten derselben Gattung, die nach meinerBeobachtung entweder insektenblütig oder autogam sind (z. B. P uya

venu sta) , nicht angetroffen werden Ausser dem Tordo, weicher
als d er gewöhnliche Bestäubungsagent der genannten Puya zu betrachten
ist

,
habe ich zwei andere, allenthalben in Chile verbreitete Vogelarten in

der beschriebenen Weise aus den Puya
-Blüten trinken und dieselbenbestäuben sehen, nämlich Turdus magellan icu s und M imu s thenca .

Auch der grosse Kol ibri P a tagon a gigas besucht mit Vorliebe die Bluten
und trinkt die darin enthaltene Flüssigkeit . Er setzt sich jedoch nicht
auf die sterilen Zweigenden, sondern trinkt schwebend und ist ungeeignet,
die Bestäubung zu vermitteln, da er mit seinem langen und dünnenSchnabel den Nektar erreicht, ohne die Geschlechtsorgane der Blüte be
rühren zu müssen.

J. R. V. M a r cha n t and W. Watkins, Wild Birds Protection Acts
1880— 1 896 . Second edition London 1 897.

A . J. N o r th , On a Curious Nestingsite of Anthus au stralis.

(Records Austral . Mus . III. S. 1 5 . T. IV) .
W. v. R o th s ch i l d , On a new Parrot of the Family Loriidae.

(Novit. Zool . V. 1 898 S.

E os kühni n. sp . von den Key Inseln , ähnlich E . semilarvata .

O . F in s c h , On the so-called „Sandwich Rail“ in the LeydenMuseum . (Not. Leyden Mus. XX. 1 898 S . 77



Verf. weisst nach, dass Crex sandwichensis Schleg., dessen Typus
im Leydener Museum sich befindet, nicht gleichbedeutend ist mit R a llus
san dw ichensis Gm . oder R a llus obscurus Gm. und benennt die Art
neu : P en nuta wilson i . Das Herkommen der wertvollen, anscheinend
ausgestorbenen Form ist unsicher, vermutlich stammt sie von einer d erkleineren Inseln der Sandwich Gruppe .

0 . Fi n s ch , On Psophia virid is and Ps . obscura . (Not.Leyden Mus . XX. 1 898 S . 8 1

Über die Unterschiede beider Arten. Berichtigung zum Brit. Cat. XIII.
R. B. S h a r p e

,
Monograph of the Paradiseidae, or Birds of

Paradise, and Ptilonorhynchidae, or Bower-Birds . London 1 897.

Part VII.
Abgebildet sind : Crasp ed ophora a lberti

,
Seleucides mgrzcans ,

M acgregoria p u lchra ,
P arad isea m inor, P arotia carolae, Pterido

phora a lberti, Lobop aradisea sericea , Aeluroedus melanocephalus .

J. S t o l zm an n Oiseaux de la Ferghana d’apres les recherches
faites par M . Thomas Barey ( 1 892 (Bul l. Soc. Imp . Mos

cou 1 89 7 S . 54 u . f.)
1 89 aus der Provinz Ferghana in Transkaspien . Neu für das

Gebiet nachgewiesen sind : Coccothraustes humii
,
Pgrrhospiea pu

n icea hum ii, Carp odacus grand is und Columba leuconota .

C . H . T o wn s e n d , Description of a new Eagle from Alaska
and a new Squirre l from Lower California. (Proc. Biol . Soc. Wa

shington XI. S .

Haliaetus leucocepha lus a lascanus n . subsp .

C . W. D e V i e, [On Ore03piza] . (Ibis 1 898 S . 1 74Verf. setzt an Stelle des Gattungsnamens Oreoszoiza [s. 0 . M.

1 897, welcher bereits in anderem Sinne gebraucht werden ist, den
Namen Oreostruthus .

E. H a r t e r t On the Birds collected by M. Everett in SouthFlores . II. (Novit Zool. V . 1 898 S . 42— 50 T.Fortsetzung der Arbeit [vergl. O. M . S. 53 weitere Arten,
No . 65— 1 14, behandelnd. L imnaetus limna etus floris n . subsp . ist
auf Seite 46 beschrieben . n otaen id ia brachgp us exsul n . subsp.S. 50. Hierzu Tafel I. Abbildungen von P isorhina sglvicola und alfred i .

E . H a r t e r t , List of a Collection of Birds made in the Sula
Islands by William Doherty. (Novit. Zool. V . 1 898 S. 1 25Herr Doherty hat im Oktober und November 189 7 auf Sula Mangoli und Sula Besi gesammelt. 55 Arten sind zusammengehracht, dar

unter mehrere neu entdeckte : P isorhina sulaensis n . sp . (S.
ähnlich P . menad ensis ; P elargop s is melanorhyncha eutrep torhgncha
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Am 24 . Juni ist von Christiana aus die Swerdrup
’

sche Polarexpedition auf der „Fram“ in See gegangen . Sie begiebt sich zunächst geraden Wegs nach dem dänischen Grönland, um Kohlen und hundertSch littenhunde an Bord zu nehmen . Dann geht sie an der Westküste
Grönlands nordwärts durch den Smithsund nach dem nordwestlichsten Grön
land, ihrem eigentlichen Arbeitsfeld. An der Spitze der Expedition steh t
Capitan Swerdrup, der bekannte Fuhrer der Fram während der NansenReise . Unter den Gelehrten, welche die Expedition begleiten, befindetsich auch der dänische Zoolog Edw. Bay, der bereits im Jahre 1 89 1 an

der Ryderschen Expedition Teil nahm und an der Ostküste Grönlands
überwinterte . Die ornithologischen Ergebnisse der Reise legte Bay in

seiner Arbeit : Hvirveldyr in der Danske Expedition til Ost-gronland
1 89 1— 1 893 (Meddelelser om Gronland, XIX, 1 894) nieder.

Anze igen.

R . Fried län d er Sohn in Berlin W ., Carlstr . 11 .

In unserem Verlage erschien soeben
T he Bird s o f C e lebe s

the Neighbouring Island s

by

A . B. Meyer and. L. w. Wiglesworth
2 volumes

,
Imperial-4.

XXXII, 1 30 pages (Introduction) and 962 pages (Text) with 42 coloured
plates (figures of 73 species) 3 plain plates, and 7 coloured maps.

Preis 240 M ark .

Nach sechsjähriger Arbeit ist das grosse Werk nunmehr zum Ab
schluss gebracht worden . Es stellt sich dem berühmten Werke Salva
d oris über die p apuan ische Vogelfauna würdig an die Seite, j a über
trifft dasselbe an Vollständigkeit, da alle neuesten Forschungsresultate
darin aufgenommen wurden. Es bietet nicht etwa nur eine trockene
Aufzählung und Beschreibung der Vöge l eines grossen und besonders in
teressanten Faunengebietes, es enthält auch die wertvollsten Beobachtungen über geographische

,
jahreszeitliche und geschlechtliche Variation,

über Wanderungen und die damit zusammenhängenden Fragen (Clima,Regen etc.) uber Nestbau und Mauserung. Die Tafeln bieten in vor

züglichen colorierten Darstellungen, Abbildungen neuer oder besonders in
teressanter Arten, die Karten beziehen sich auf die Verteilung von Regen
und Wind und auf die geographische Verbreitung characteristischer Vogel

Druck von O tto Do rnbluth in Bernburg.
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Be itrag zur Kenntn is unserer Lox ia-Arten .

Von Stoll .

In neuerer Ze it sin d m ehrere n ahmhafte Orn itho logen zu der

Ans icht ge langt
,
dass Loxia curvirostra und L ancia p ityop sittacus

artlich n icht zu trennen se ien , L . p ityop sittacus vie lmehr blos
e in e Su bspecies von L . curvirostra bilde . Auch Loxia rubrifasciata
w ird n icht mehr als se lbs tändige Art angesehen . E in ige halten
ihn fur e ine Subspecies von L . curvirostra

,
andere w iederum sehen

ihn als Subspec ies oder gar nur Färbungsphase v on L . bifasciata
an . Bevor ich n ähe r auf d ie ein z e lnen Arten e ingehe

,
w i ll ich

noch zuvor e in ige bio logische Beobachtungen
,
d ie ich in Sch loss

Sm i lten (Li vlan d ) übe r den K reu zschnabe l zu m achen Ge legen he it
hatte

,
vo rau sschicken . Der K reu zschnabe l pflegt tägl ich dre iHauptmahlze iten e in zun ehmen ; am Morgen kurz nach Sonnen

aufgang, zu Mittag
,
u nd Abends

,
w enn es bere i ts merkl ich dunke l

geworden ist. Um diese Ze it ist er so mit sich se lbst beschäftigt
,dass er se ine eigen e Sicherhe it völ l ig au sser Acht lässt. Man kann

dann oft ein en Voge l nach dem ande rn v om Baume herabschiessen
,

ohne dass sich die Ü brigen dadu rch stören l ie ssen ; sie fliegen
höchsten s bis z um nächsten Baum

,
um do rt ihre un terbrochen e

Arbe it fortzu setzen .

„
Die Kreu z schnäbe l verhal ten sich w ähren d

dieser Zei t gan z sti l l und. w ären schw er z u en tdecken , wenn n icht
d ie häufig fal lenden Zapfen d ie Anwesen he i t derse lben verraten
w ürden , n ur selten lässt dieses oder jenes Exemp lar e inen he llen
Pfiff hören . Zur übrigen Tagesze it sind d ie Kreu zschnäbe l sehr
unstat und sehen

,
und w enn au ch hier ihre Hauptbeschäftigung

das Fressen zu se in schein t
, so sind sie doch schw er zu beschleichen

und glückt es dann se lten
, mehr als e inen Schuss auf d ie Vögel

abzugeben . Um zum Zapfen , speciell Fichten zapfen zu ge langen
,klettert er an den dünn en Zw eigen bis zum Zapfen herab, fliegt

auch w oh l di rect an ihn heran
,
löst ihn mit dem Schnabe l los und

klettert resp . fliegt dann mit ihm auf den Hauptast zurück
,
w o

9



er mit dem Hervo rholen und Verzehren der Samenkorner beginnt.
Es geschieht dies auf folgen de We i se : Den Zapfen auf d en Ast

stu tz end, hält er ihn m it dem e in en Fusse fest un d beginnt nun
bei der Spitze des Zapfens e in se tzend, die e in ze lnen Fruchtschuppen
von ihrer Spitz e aus mit d em Schnabe l w ie m it e ine r Scheere ein
zu schne iden und die Saat herau s zu z iehen . Wenn der Voge l
eine We i le am Zapfen gefressen , so lässt er ihn fal len

,
um sich

gle ich e inen zw e iten zu ho len . Mi tunter
,
w enn auch se l tener, w irdjedoch der Zapfen n icht gebrochen

,
son dern vom Zw e ige aus be

arbe itet. Der herabgefal lene, n och Saat en thal ten de Zapfen verfau lt
auf d er feuchten Erde in den w e itau s me isten Fäl len m it sam t der
Saat. Ich habe e ine Menge Zapfen un tersucht

,
die bere its ein und

m ehr Jahre auf d er Erde ge legen und zum Te il schon halb ver

modert w aren , und fand, dass sämtl iche noch ihre Saat en thielten .

Genaue Un tersuchungen , die ich an d en fortgew o rfenen Zapfen ,
w ie au ch an den Kreu zschnäbe ln über deren Kropf und Magen
inhalt an ste l l te

,
haben e rgeben

,
dass ein Kreu zschnabe l täglich

m indestens 300 Körner verzehrt un d durchschn i ttl ich 10 Körner
e idem Zapfen en tn immt. In te ressan t ist es

,
dass sie an e inem Zapfen

oft e ine Menge Schuppen aufschne iden
,
demse lben aber nur w en ige

Körne r entnehm en
,
w ie auch vie lfach Zapfen gan z unbearbe ite t

w ohl aus Unachtsamke i t fal len lassen ; andererseits fand ich aber
auch

,
dass 40 und mehr Körne r e in em Zapfen entn omm en w erden .

Nehmen w ir nun obige Zah len als No rm an
, so verdirbt

1 Kreuz schnabe l pro Tag 30 Zapfen .

1000 30000 30 Hekto l i ter
45 Kilogramm Saat

Durch Zahlen d er vom Kreu z schnabe l bearbe iteten
,
am Baume

n och hängenden Zapfen , sie sind an ihrem „ruppigen“ Au sseren

le icht zu erken nen
,
und der un term Baum liegenden

,
konn te ich

constatieren , dass circa 4%d er beschädigten Zapfen oben ble ibt.
Die se kämen nun v on dem obigen Quan tum in Abzug und ergäbe
somit das Resu ltat einen tägl ichen Verlu st von 43 Kg. Fichten saat.

Wenn man n un e rw ägt, dass d ie Frasszeit der Vöge l ge
gebenen Fal ls auch sechs und m ehr Monate w ährt

,
so berechnet

sich hieraus le icht
,
w e lch ’ enormen Schaden dieser Forstschädling

bei e iner Invasion von tau sen den und abertau senden von Exem

plaren in Fichtenrevieren, w o auf Naturbesamung gerechnet w ird,
an zurichten im Stande ist. Im vergangen en Win terhalbjahr 1897
— 98 fand hier eine de rartige In vasion statt

,
und bot sich m ir

Ge legen he it, über 5000 Kreuz schnäbe l im Fle isch zu untersuchen .

An e in igen hun dert Kreuz schnäbe ln habe ich genaue Messungen
vorgenommen und w i l l ich das Gesamtergebn i s in Kürze w ieder
geben :

L oa i a cu r v i r o s tr a .

Du rchschn itt. Ex treme .

mm . 85 und 104 mm .

54 73
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1 8 u . 16 und 1 9 u . 16 mm . Hi ervon sind die in teressan testen
Stücke : 1 9 u . 1 6 als grösster Schnabe l

,
1 5 u . 15 und 1 6 u . 1 6

,

w o der Schnabel eben so hoch als lang ist
,
und schliessl ich 1 3 u .

1 5 ; hier ist sogar d ie Schnabellänge um 2 Mi ll im e ter kürze r als
di e Höhe .

Die Schnabeld im ension en der be iden in Rede stehenden K reuz
schnabe l gre ifen demnach so in e inande r

,
dass die Trennung der

se lben in zw ei se lbständige Arten ausgeschlossen ersche in t. Trotz
al ledem kann ich m ich diese r Auffassung n i c h t an sch l iessen .

Zw e i Schnäbel, die be ide die se lben Masse haben , e tw a 1 7 u . 14

mm
,
brauchen deshalb n icht auch ein gle iches Au ssehen zu haben .

Es hängt diese s ganz davon ab
,
w ie w ei t die Spi tze d es Obe rkiefers den Un terkiefer überragt, und ob d er un te re Ran d des

Un terkiefers an der Basis e ine Biegung n ach un ten macht oder
n icht ; diese Biegung ist bei e in igen Ex emp laren über e inen Milli
meter hoch . Un te r den Tau senden von K reuz schn äbe ln

,
die ich

z u u n te rsuchen Ge legen he it hatte, befand sich n icht einer
,
der m ir

Kopfzerbrechen über se ine Artzugehörigke i t veru rsacht hätte . Auch
haben w ir

,
d. h . unsere Revierförster (Buschw ächter) , me ine Brüder

un d ich n ie beobachte t
,
dass sich L . curvirostra un ter L . p itg0p

si ttaeus oder L . p ityopsittacus un ter L . curvirostra gemischt hätte .

Was nun d ie Frassstucke der beiden Arten an Fichtenzapfenbetrifft
,
so schne i de t curviros tra rege lmässig die Schuppe von

ihrer Spitze aus w ie mit einer Scheere auf ; L . p ityops ittacus

w en det gew öhn lich diese lbe Me thode an und tabriciert nur se l ten
„typische P itgop s ittacus-Frassstücke“, w o er d ie Schuppen gew issermassen aus ih ren Achse ln dreht, resp . zerzau st. Un ter me in er
Co l lec tion Kreuz schnabe l - Frassstücke befin det sich auch ein von

L . p atyozosittacus bearbe itete r Fichten zapfen , der in se inem Au s
sehen lebhaft an die Frassstucke des grossen Bun tspechtes, Den
drocopus major, er inn ert. Der Kreu zschnabe l hatte hier ähn l ich
dem Bun tspecht von ‚ der Spi tze bis zum Stenge l des Zapfen s inschmale r ge rader L in ie alle in dieser Richtung liegen den Schuppen
aufgeschn i tten resp. z erzau st. Den Kiefern zapfen bearbe i tet L .

curvirostra in derse lben We ise, w ie den Fichten zapfen ; L . p ity
op sittacu s w endet jedoch be ide Me thoden an . Fal ls au f den Fichten
ke ine Zapfen mehr vorhanden sein so l lten , so sucht L . ccirvirostra

mit Vorliebe d ie schon e inmal benutz ten auf der E rde l iegen den
Zapfen au f. Er z erzau st dann die ein ze lnen Schuppen in fe ineFasern , d ie d em Zapfen , da sie rechtw inke lig vor der Spinde l abstehen , ein eigenartiges

,
bürstenähn liches Aussehen gew ähren .

Was nun d ie Berechtigung v on L oa ia rubrifasciata als se lb
stand ige Art betrifft

,
so konn te ich an e in er Co l lection L . rubri

fascia ta , die ich hier zu sammenbrachte , con statieren , dass d ie rote
Flügelz eichn ung du rchau s n icht überall gle ich stark und charac
teristisch auftritt

,
bei e inigen E x emplaren sogar kaum sichtbar

ist. Da e ine gelblichw eisse oder auch reinw eisse ein und zwe i
reihige Bind enzeichnung bei L . curvirostra n icht zu den Se lten



heiten gehort, und d ie rubrifasciata-We ibchen und jungen Mannchen
nach M enzbier gelblichw eisse Binden färbung ze igen , so kam ich

öfters in Ver legenheit
,
w e lcher Art ich das betreffende E xemp larzuzu sprechen hätte . Lox ia ru brifascia ta schliesst sich so gan z

an Lorria curvirostra an
,
dass ich ihn nur als Subspec ies von L .

curvirostra ge l ten lassen kann . Von Loxia bifasciata erhie l t ich
leider nur ein typisches Ex emplar, doch ge lang es mir

,
e in e Reihe

von Flügelpgaren m it w e isser Ze ichnung zusammen zu stel len
,
an

denen der Ubergang v on L . curviros tra zu L . bifaseia ta deutlichhervo rtri tt. Es schein t somit auch L . bifasciata. nur e in e Sub
spec ies von L . curvirostra z u sein .

Orn ithologische Aufz eichnungen aus d em Spessart.

Von R. Förster Schirmer.

Die diesj ährigeAnkunft un ser e inhe im ischen gefiederten Sangerkonn te w egen d er Ungun st d er Witterung w en ig beobachte t
w e rden

,
in dem im Gegen satz zu dem äu sserst milden Win ter dieMonate März und April recht rauh und nasskal t waren

,
w as

daher auch den Ruckzug der Vöge l um 8— 10 Tage verzögerte.

L iessen sich dann bei der Ankunft e inige Sänge r horen , dann
w ar w egen des schl echten Wetters gle ich w ieder Pau se von e in igen
Tagen und begann das e igen tliche V oge lconcert erst in d en w en igen
schönen Tagen d es Monats Mai . Wer da als Freund un serer
Lieblinge Ge legenhe it hatte

,
am fruhen Morgen einen Gang durch

d ie herrl ichen Thäler d es Spessarts z u machen
,
d em w i rd so lch

e in e Tou r unverge ssl ich ble iben . Da war unte r den Vögeln der

re in ste Wette ifer im Gesange, j eder suchte d en an dern zu über
tön en

,
und w er n icht singen und pfe ifen konn te , der sch lug w ie

un sere vie len Bun t und Schwarzspechte den Tromme lw irbe l dazu .

Als Haupt un d So losänger dürften in den Spessartwaldungen
d ie dre i Drosselarten (Mi ste l Sing und Schw arzdrosse l) ange
sehen w erden

,
hieran reihen sich der Buchfink, d er Gartenrot

schw an z
,
das Rotkehlchen

,
d er Baumpieper, die schw arzköpfige

Grasmücke
,
d ie Heckenbraun e l le

,
d er Zaunkon ig, un d die Laub

sänger (Wald laub Fitis und We iden laubsänger) . Den Chor
bil den d ie vie len Me i sen (Kohl B lau Tannen Sumpf Hau ben
un d Schw an zme isen) , w e lche im Vere in mit d en Go ldhähn chen

,

dem K le ibe r oder der Spechtmeise das gan ze Jahr über m it Aus
nahm e der Bru tzeit in den Be ständen m it ihrem fröhl ichen Ge

zw itscher umhe rz iehen . Gicht es etw as Bucheln
,
dann sind die

Boog oder Bömerfinken in so lche An zah l ve rtreten , dass deren
oft mehrere tau send Stück beisammen sind und kann dann d er

e tw as lärm ende Gesang v on diesen Zigeun ern über e inen Ki lo
m e te r w e i t ve rnommen w erden . E ine s kle in en fleissigen Sangers

der in e in igen orn i tho logischen Ze i tschriften als se l ten be

ze ichnet ist
,
hier jedoch häufig vorkommt muss hier noch gedacht



w erden
,
nam lich d es Trauerfliegenschnappers M uscicapa atricap illa .

Diese s mun te re zutrau l iche Vöge lchen hält sich m it besonderer
Vorliebe in d en Altho l zbestän den des Spessarts auf, n iste t in al ten
Eichen und Buchen und beson ders auch mit e in e r Vorli ebe in

al ten
,
mitunter ganz z erfallen en Nistkästen d er Meise, w e lche in

der Nahe der Forstw ohnungen angebracht sind
,
er ist

,
wie bere i ts

e rw ähn t , ein un ermüdlicher Sänger
,
der sich w ie andere Vögel

du rch d ie Ungunst der Witterung in se in em Gesange n icht
stö ren l ässt. Sein Gesang ist zw ar ku rz

,
hat Ahnlichkeit m it dem

des Garten rotschwan zes, man hört ihn aber gern
,
um somehr w e il

er bis tief in den Sommer hine in dauert.
V on den Durchzüglern wu rden nur Ende des Monats Februar

e in ige Züge Schn eegän se beobachtet. Auch d ie Fe ldl erche be
rührte fleissig bei ihrem Rückzuge den Spessart, denn w ährend
des gan zen Monat März konn ten stets bei w indstillem Wetter

,
so

w ohl bei Tag w ie bei Nacht
,
die Locktöne dieser Vöge l hoch aus

d en Lü ften w ahrgenomm en w erden . Erfreu t hat den E in sender
die ses am Morgen des 30. Apri l der lang en tbehrte Ru f des

Wiedehopf’s ! Diese r schön e Voge l sche in t für unsere Waldun gen
auf dem Au ssterbeetat zu stehen , w en igsten s habe ich den w ei t
hinschallenden R uf : „Hupp, hupp, hupp“ seit e iner langen Reihe
v on Jahren n icht mehr vernommen . V or 25 Jahren w ar d er

Wiedehopf n icht selten und. konnten dazumals immer auf jedem
Revie re e in ige Pärchen beobachte t w erden , w as jetzt n icht mehr
der Fal l ist ; dringende Schonung dieses Voge l s dü rfte daher an

zuempfehlen sein . Als Neu l ing dagegen zeigte sich heu er zum

erstenmal in den V orhölzern des Spessarts der Girlitz , Serinus
hortu lanu s . Die sen Voge l m it seinem eigentümlichen z irpenden
Gesange lernte ich erst vor e in igen Jahren im schön en Mainthale

kennen
,
und sche in t es

,
dass derse lbe mit de r Ze it die Nähe

un sere en tlegenen Spessartortschaften zum Brutplatze wähl t.

Ueber F a lco n a um an n i .

In der w issen schaftl ichen Bezeichnung des R otelfalken ver

m isst man noch imm e r d ie wün schen sw erte Ü bere in stimmung auch
u n ter denjen igen Au toren

,
w e lche d ie n eu eren Regeln für zoo

logische Namengebung sich zu e igen gemacht haben . Es sind
dre i Namen gebräuchlich : F a lco n anmunn i Fle isch .

,
Fa lco tinnun

cu loid es Tem .

,
und Fa lco oenchris Naum . Der Grun d für d ie ab

w e ichende Bez e ichnung l iegt darin
,
dass diejen igen , w e lche sichbemühten

,
den ältesten Namen festzuste l len und d ie Que l len zu

un tersuchen
,
d ie Ste l le der V eroffentlichung d es zw e ifellos ältesten

Namen s F a lco n aum ann i n icht haben auffinden können , da d ieZe itschrift
,
in w e lcher die Veröffen tl ichung erfo lgt ist, nur in

w en igen Bibl iotheken z u fin den sein dürfte . Daher liest man

zum Beispie l im Bri t. Cat. Band I . S . 435 das Citat : F alco nau
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sich sparsam vie l rundere, schwarz braune Langsflecken , di e Nage l
an den ge lben Zehen ersche inen ste ts gelbli chw eiss . Das We ibchen
so l l sich eben so auffal len d vom Thurmfalkenw eibchen unterscheiden

,

un d in sbe sonde re aber an den ebenfal l s w eissgelben Kral lenkenntl ich se in .

Eine n ähe re Analogie un d naturgetreue Abbildungen dieser
Falken

,
w ird Herr Naumann

,
w e lche r v on beiden Exemplarienbesitz t, in der neu en Auflage seiner Naturgeschichte 1) m ittei len.

Ueberausschätzbar w äre es m ir nun
,
w enn jemand di e Ge

fäll igkei t besässe
,
mich m it Zusendung d es Einen oder Anderen

d er signalisirten Räuber zu erfreuen ; sei es nun in Tau sch oder
käuflicher Abtretung

,
es würde mich dies zu jeder m ir nur mögl ichen Gegengefälligkeit dieser Art verbinden .

Le ipz ig, im Herbstmonat 181 7.

E. F l e i s c h e r.

1) Von diesem echt k lassischen Werk, erscheint in Le1pz1g e1neganz umgestaltete und viel vermehrte Auflage ; der erste Band wird
hoffentlich schon Jubilate 1 8 1 8, die Presse verlassen.

Aufzeichnungen.

Wie R. A . Ph i l i p p i im „Zoolog. Garten“ XXXIX. S. 69 mitteilt,
wurde H irundo americana Wils die gemeinste Schwalbe Nordamerikas,
neuerdings, am 3 . Dez . 1 89 7, bei Santiago in Chile erlegt , nachdem vor

mehreren Jahren schon einmal ein Stück dieser Art bei Arica geschossen war.

Hr. B. J. U s s h e r hat neuerdings wieder Reste von Alca im

p ennis in Irland gefunden . Bereits vor einigen Jahren wurden Funde
an der Kuste von Autrim gemacht. Die neuen stammen von der Küste
bei Waterford. Es durfte dies der südlichste Ort in Europa se in, wo

das frühere Vorkommen d es Riesenalks bisher nachgewiesen ist.
F. E. B l a a uw berichtet im „Ibis“ , dass Anseranas melanoleu

cus nicht wie andere Gänse d ie Schwingen auf einmal mausert, so dass
sie zeitweise flugunfä

'

nig würde, sondern die Schwingen nach und nach
wechselt.

E i n T r u th ahn a l s N e b e n b u h l e r d e s Hung e rkü n s tle rsS u c c i . In Belgrad ereignete sich so erzählt man uns mit einem
Truthan folgende seltsame Geschichte, die , so sonderbar sie auch klingt,
dennoch verbürgt ist. Der Pächter der Bailonischen Bierhalle kaufte
einige wohlgenährte Truthühner, die er in seinem Hofe frei laufen liess .
Nach einigen Tagen kam ein Truthahn abhanden, und da man ihn langevergeblich suchte

,
meinte man, es habe längst ein Dieb den fetten Vogelgeschmaust. Das Tier aber war nicht gestohlen . Es war in den Kellergeraten und von da durch ein Fenster in die leere Eisgrube gelangt,



in der es sich, da es dort sehr dunkel war, in einen Winkel kauerte
und warte te, bis Jemand käme . Der Hahn musste lange warten . Erst
als gerade ein Monat herum war, stieg Jemand zufällig in die Eisgrube

und entdeckte das Tier. Es wurde ans Tageslicht gebracht, und da sah

man, dass es noch lebte, aber vollständig abgemagert war, nur Haut und
Knochen fühlte man. Das Gekröse des Kopfes war abgefallen, u nd das
Gesicht war so geschwächt, dass es nicht mehr sah . Aber Eines stand
fest : der verlorene Truthahn l e b t e nach einmonatiger Hungerszeit !
Was leistete Succi gegen diesen merkwürdigen Truthahn? Succi wettet,
dass er einen vollen Monat hungern kann, und führt es nach einem be

stimmten Plane aus, dagegen hungerte dieser Vogel ohne jede Vorbereitung und ohne i rgend welche Flüssigkeit zu sich zu nehmen, über einen
ganzen Monat ! Das ausgehungerte Tier wurde nun mit guter Nahrung
erst in geringem Masse und dann allmählich besser gefüttert, bis es sichganz erholte und sogar wieder sehen konnte . Er gab sogar den bestenWe ihnachtsbraten, der Hungerkünstler aus der Vogelwelt ! (Tagl.Rundschau) .

Schriftenschau.

Um eine moglichst schne lle Berichterstattung in den „Ornithologischen
Monatsberichten“

zu erz ielen, w erden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten , über neu erscheinende Werke dem Unterzeichneten frühzeitig Mitteilung zu machen, insbesondere von Aufsätzen in w eniger verbreiteten Ze it
schri ften Sonderabzüge zu schicken . Bei selbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Re i ch e n ow .

N . S om ow ,
Faune ornithologique du gouvernement de Kharkow.

Moskau 1 897 . (In russischer Sprache) .Verf. bespricht zunächst die zoologische Litteratur des Gouverne
ments Charkow, die zoologische Samm lung der Universität und die Ent
wicklung der ornithologischen Sammlung von ihren Anfängen bis zur

Gegenwart. Darauf folgt eine allgemeine Beschreibung der Landesbe

schaifenbeit des Gouvernements, des Klimas, des Pflanzen und Tierlebens .
Es werden sodann 2 92 Arten für das Gebiet aufgeführt und des ein

gehenden hinsichtlich ihrer Verbreitung, Zugverbältnisse, Brutzeit u . a.

abgehandelt. C . D e d it ius .

F. M . Chapm an , Notes on Birds observed at Jalapa and LasVigas, Vera Cruz, Mexico . (Amer. Mus. Nat. Hist. X. 1 898 S .

1 5— 43, T. III) .Verf. sammelte bei Jalapa 107, bei Las Vigas 48 Arten, worüber
des näheren berichtet wird. Das Nest von P latgpsaris agla iae ist
abgebildet.

Hon . W. R o th s ch i l d
,
Paradiseidae . (Das Tierreich, Aves 2 .

Lieferung) . Berlin 1 898 .

Mit dieser neuen monographiscben Bearbeitung der Paradiesvöge ldürfte gegenwärtig einem al lseitig empfundenen Mangel in der ornitho



logischen Litteratur abgeholfen sein . Die Art und Weise der Bearbei
tung, welcbe für das „Tierreich“

angenommen ist, wurde bereits bei Anzeige
de r ersten Lieferung [O . M. 1 89 7 S . 8 1 ] dargelegt. Verf. hat 77 Arten
v on Paradiesvögeln unterschieden, welche in 32 Gattungen gesondert sind.

W. v. R o th s ch i l d , Notes on P aradiseidae. (Novit. Zool. V .

1 898 S. 84

Erläutert einige der vom Verf. in der vorhergenannten Arbeit vorgenommenen Namenänderungen sowie Vereinigungen verschiedener von

Anderen gesonderten Gattungen und Arten .

R. W. S h u f e l d t , Taxidermical Methods in the Leyden Museum,Holland. (R ep . Un . St . Nat. Mus . for 1 895 S. 103 1Bericht nebst Lichtdrucken verschiedener von H. H . ter Meer j r.
in Leyden aufgestellter Tiere.

A . J . N o r tb , On a new Subspecies of Psop hodes crep itans .

(Records Austral . Mus . III . 1 89 7 S
P 30p hode3 crep itans lateralis n . subsp . von N O . Queensland.

A. J. N o r th , On the Extension of the Range of Ca lamanthus

fu liginosus and Emblema picta to New South Wales . (Records Austral .
Mus . III . 189 7 S . 14

J. T a l s k y , P. Rudo lf Kaspar. Ein Nachruf. (Ornith. Jahrb.

IX. 1 898 S. 68

Ein Hauptverdienst des Verstorbenen war seine Beteiligung an derBegründung des Museums in Olmütz, welchem er auch seine mit grossem
Fleisse zusammengebracbte Vogelsammlung gewidmet hat, die 140 in

Mähren gesammelte Arten in etwa 200 Stücken umfasst und in welcher
manche Seltenheit sich befindet .

W. E. C l a rk e , On some Birds from the Island of Negros,
Philippines . Part. III . (Ibis 1 998 S . 1 1 9

Über fernere Sammlungen des Herrn W. A . Keay von der Insel
Negros [vergl . O . M. 1895 S . unter welchen wieder mehrere für
die Insel zum ersten Mal nachgewiesene Arten, deren Gesamtzahl nunmehr
73 beträgt.

H . G ad ow , A List of the Birds of the Island of R otumah.

(Ibis 1 898 S . 42Bericht über eine Sammlung des Herrn J . A. Gardiner von R otumah, einer kleinen Insel im Norden der Fidschi Gruppe . 1 3 Arten
sind nachgewiesen . Der Reisende fügt einige Beobachtungen uber Lebens
weise hinzu.

D . L o S o u e f, On some Birds and Eggs lat e collected at

Cape ! ork, Queensland, by Mr. H . G . Barnard. (Ibis 1 898 S . 5 1

— 59 Taf. I) .
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K. Hamm e r s chm i d t , Die Ornithologie des Aristoteles. (Programm z. Jabresber. des Hum. Gymn . Speier
Erörterung der Anschauungen des Aristote les über die einzelnen

Teile des Vogelkörpers, über Nestbau, Eibildung und Brutge scbäft und

Aufzählung der von Aristoteles angeführten Arten .

An t. R e i ch e n ow , [Über neue Arten aus Afrika] . (Journ .

Om . XLVI . 1 898 . S . 1 38

Columba sj östedti n . sp nahe C. arquatria , Accipiter minullus
trop icalis n . subsp . von Ost Afrika.

Ebm cke, [Über B uteo s immermannae] . (Journ . Orn. XLVI .
1898 s. 140Beschreibungen von B . z immcrmannae. menetriesi und d escr

torum .

O . N e um an n , Beiträge zur Vogelfauna von Ost und Central
Afrika. Die von mir auf meiner Expedition durch die Massai
Länder und in den Ländern am Victoria Nyansa 1992— 1 895 gesammelten und beobachteten Vöge l. (Journ. Om . XLVI. 1898 .S. 227— 305 T. 11 und III) .
Der vorliegende erste Teil der Arbeit enthält eine allgemeine Über

sicht der Reise und behandelt ferner die gesammelten Struthionidae,
Schwimm und Stelzvögel, Tauben und Hühner. Der östliche Strauss
wird als Struthio massaicus n . sp . gesondert (S . Ferner werden
neu beschrieben : Iurturoena harterti vom Kilimandscharo, ähnlich T .

sha rp ei (S. abgebildet T. II ; Hap lop elia larva ta kilimens is

(S . P tern istes nud icollis melanogaster von Ussambara (S . 2 99)
abgebildet nebst P . humbold ti

,
leucop araeus und nud icollis (typ ion s)

auf T. III. Auf S. 284 sind die Unterschiede von Ardetta m inu ta
,

pages i und pod iceps auseinandergesetzt.
R e i ch e n ow , Zur Vogelfauna von Kaiser Wilhelms Land.

1 . und II. (Journ. Orn. XLV . 1 89 7 S . 201— 224 T . V. und VI .
und XLVI . 1 898 S. 1 24— 1 28 T.

Über Sammlungen der Herren Dr. Lauterbach, Kersting und Tappenbeck auf ihrer Reise nach dem Ramu, welcher sich nunmehr als der

ob ere Lauf des Ottilienflusses erwiesen hat. In der Einleitung ist eine
Übersicht der bisher über das Gebiet gelieferten Arbeiten gegeben . Es

folgt die Besprechung von 5 7 Arten, unter welchen 18, die für das Gebiet noch nicht nachgewiesen waren . Am Schlusse ein Verzeichnis derbisher aus Kaiser Wilhe lms Land bekannten (205) Arten . Auf Taf. V.

ist Parad isea maria, auf T. VI. Chlamgd odcra lauterbachi abgeb ildet. Im zweiten Teil sind Arten aufgeführt, welche von Dr. Lauterbach auf früheren Reisen gesammelt wurden . Auch hierbei wieder eine
Anzahl für das Gebiet neuer Species

,
deren Gesamtzahl sich damit auf

2 10 stellt. Auf Taf. I sind Arses lauterbachi und Bathmisyrma

rufum abgebildet .



H. v. J b e r i n g , Über die geographische Verbreitung der Sing
vöge l von S. Paulo. (Journ. Om . XLVI. 1 898 S . 6Berichtigungen zu der „Ornitbologia Paulista“

von G. Koenigswald
(Journ . Orn. 1 896 S. 332 398) und Erörte rungen über die Verbreitung
der Singvogelarten in der Prov1nz S . Paulo. [Vergl. hierzu Bermerkungen
von P. M a t s c h i e , J. 0 . 1 898 S .

W. T. B l an fo rd
,
The Fauna of B ritish India, including Ceylon

and Burma. Birds Vol . IV. London 1 898 .

Mit dem nunmehr e rschienenen vierten Teil ist dieses Werk über
die Vögel Indiens abgeschlossen . Der vorliegende Band behande lt die
Tauben, Hühner, Stolz und Schwimmvöge l . Im ganzen sind bisher für
Indien 1 626 Arten nachgewiesen und in dem Werke beschrieben . Eine
neue Taubengattung ist aufgestellt : Oen0p op clia (S . Typus : Co
lumba tranguebarica Herm .

O . S a l v in and F. D u ca n e Godman
,
Biologia Centrali-Ameri

cana. Aves Vol. III.Bogen I— 5 , S . 1—40, erschienen November 1 897. Enthält
Str igidae und P and ion idae. Hierzu Taf. 6 1 . Syrn ium fulvescens
und T. 62, Soap s trichopsis .

E. H a r t e r t , On some M eliphagidae and other Birds from
New Guinea. (Novit . Zoo]. IV. 1 89 7 S. 369
l ’tilotis lacrimans Vis gleichbedeutend mit P . salvadorii Hartert,

N eop sittacus p u llicauda Vie gleichbedeutend mit N . virid icep& Pli
lotis praecipua von Neu Guinea wird neu beschrieben.

E . Ha r t e r t , On a new Species of Thamnophilus . (Novit.Zool. v. 1 898 s.

Thamnophilus bricenoi n . sp . von Venezuela.

J. E . V. B o as , Über die Mittelkralle der Vögel. (Morphol.
Jahrb. xxv . 1 898. s. 74 - 79 T. IV) .Bespricht die Thatsache, dass die Kralle der Mi ttelzehe bei den

meisten Vöge ln ungleichseitrge Form hat (in der Regel ist sie etwas
nach aussen gebogen und ihre Innenkante aufgetrieben) . Nur bei Struthio

Bhea
,
D romaeus und Cypselu s op us fand Verf. diese Bildung nicht.
J. V. B a r b o za d u B o ca g e , Aves do Archipelago de Cabo

Verde . (Jorn . Sc. Math . Phys . Nat. Lisboa V. No. XIX 1 898 .S. 140

Aufzählung von 48 Arten nebst Synonymie
,
landesüblichen Namen

und Ve rbreitung auf den einzelnen Inseln.

R. R i dgway , Description of supposed new genera, Species and
subspecies of American Birds . I. Fringillidae . (Auk. XV. 1 898 .S . 223



Vorläufige kurze Kennzeichnung neuer Gattungen und r%n deren
ausführliche Beschreibung für ein in Vorbereitung befindlicbes Werk über
die Vögel Nord und Mitte l Amerikas vorbehalten bleibt . Die neuen

Gattungen sind : M elanospiz a , Typus : Loa igzlla richardson i Cory.
B rachy3p ie a , Typ. F r ingi lla cap en sis MüM ll. ; M yospw a Typ . Frin

g rlla mo n imbo Lebt ; P lagiospiza , Typ . Aimophila sup ercilios
'

a Sw. ;

Inca3p iza ,
Typ . Haemophila pulchra Sci. ; R hynchosp ica ,

Typ . Hac

mophela s tolemann i Taoz. ; Pselliophorus , Typ . Tachyphonus tibialis

Lawr. ; Lgsuru3 , Typ . B uarrem on crass irostris Casa ; Serin0p sis ,
Typ . Fringilla arvensis Kittl . ; Heterosp ingu s , Typ . Tachyphonus

rubrifrons Lawr. ; M itroszoingus Typ . Tachgphonus cass in i Lawr.

R hodothraup is, Typ . F ringilla celaeno Lebt ; Hemithraup is, Typ.

Aglaia cyanocepha la Latr . D’

orb . ; Stelgidostomus , Typ . Saltator

maxi llosus Cab. Neue Arten und Unterarten sind : Aimop hila
ruficep s soror ia von Unter Kalifornien ; Aimophila sartori i

,
ähnlich

A . botter ii von Vera Cruz in Mexico ; Atlap etes p ileatu s d ilu tus von

Nord Mexico
,
Arremon op s ven ezu elensis

,
ähnlich A. con irostris ; Ar

remonops richmon d i , ähnlich A . con irostris
,
von Nicaragua ; Cyano

comp sa con creta cyan escens von Columbia, Amp hisp iza bilin eata

d eserticola von West Texas und Süd Kalifornien ; Amphisp iz a belli

clemen teae von S . Clemente Islands (Kalifornien) .
0. F i n s c h , On the Identity of M u scicap u la westermann i Sharpe

and M . m elanoleu ca Hodgs . (Not. Leyden Mus . XX. 1 898 S . 93

T. S a l v a d o r i , Note on D aphoenositta m iranda De Vie.

(Ib is 1 898, s. 208, r. IV) .Beschreibung und Abbildung der merkwürdigen Form D ap hoenositta .

H. H. M o n t g om e r y , On the Habits of the Mutton- bird of BassStrait
,
Australia (P uffinu s tenuirostris ) . (Ibis 1 898, S . 209

R. B . and J. D . S . W o odw a rd , Further Notes on the Birds
of Zululand. (Ibis 1898, s. 2 1 6

Über die Lebensweise der Vögel des Zululandes .

W. R. O g i l v i e G ran t and J. Wh i t e h e ad , On the Nests and
Eggs of some rare Philippine Birds . (Ibis 1 898, S. 23 1 247

T. V und VI) .Beschreibung der Eier von 36 Arten . Abgeb ildet sind die Eier
von Hyloterp e p hilippinensis , Jole m in dorev s is ,

‘

R hinomgias a lbi

gularis , Zeocephus ru/us , Aethopyga magn iflca , M ega luru s ruficep s ,
Turdus n igrorum ,

Aethopgga bella Taf. V. Ca lorrzis p anagensis ,
D icaeum haematostictum

,
E doliisoma caeru lescen s

,
Cittocincla lu

s oniens is
,
Corvus pu sillus , M uscwapu la samarensis , Caprimulgus

griseatus , Aegialitis peroni Taf. VI.

H. B. T r i s t r am , On a small Collection of Birds made in Socotraby E . N. Bennett. (Ibis 1 898, S . 248
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Nachrichten.

Die 70. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte findet
in Dusseldorf in den Tagen vom 1 9 .

— 24 . September statt. Das Programm
ist ein so vielseitiges und anregendes, dass diese Versammlung nicht nur
würdig ihren Vorgängerinnen sich anre iben, sondern dieselben wesentlich
übertreffen dürfte . Für die Abteilungssitzungen sind über 400 Redne r angemeldet. Für Vergnugungen sind im weitesten Umfange Vorbereitungengetroffen.

Anze igen.

Naum anns Vö ge l De utsch land s
vollständiges Exemplar, 1 3 Bände , ist für 300 Mark zu verkaufen, ebenso

Journal fur Ornitho logie,
45 Jahrgänge, von 1 853 — 9 7, für 300 Mark .

Durch Polizeilieutenant Golz , Berlin, Flemmingstr. 5 .

In meinem Verlage sind erschienen

Gedruckte Namenschilder
all er europ äisch -sibiris ch e n V ö g e l m it E in s chl us s d e r

M itte lm e erform en

in Verbindung mit einem systematischen Verzeichnis.

Herausgegeben von Willy Schluter.
Preis der Namenschilder und des systemat. Verzeichnisses inclus . Porto

Mk. 4 .

Preis des systemat. V e r z e i ch n i s s e s a l l e in , incl. Porto Mk.

Diese Namenschilder (Etiketten) bieten dem Sammler d ie beste
Gelegenheit, seine Sammlung wissenschaftlich und sauber zu ordnen und

eignen sich diese lben sowohl fur Eier und Bälgesammlungen, als auch
für Sammlungen ausgestopfter Vöge l . Die Etiketten führen die lateini

schen und deutschen Namen, sowie die gebräuchlicbsten und bekanntestenSynonyma, sind im Format 5 X 3 cm . auf feinstem, starken Carton gedruckt
und umfassen im ganzen 1 1 60 Arten . Für bandschriftliche Notizen
(Datum,

Fundort etc.) ist genügend Raum gelassen.

Wi lhelm Sch luter, Halle a ./s.

Naturwissenschaftliehes Institut.

Druck von Otto Do rnbluth in Bernburg.



Monatsberichte
herausgegeben von

Pro f. D r. Amt. Re ich en ow .

VI. Jahrgang. October 1898. No . 10.

Die Ornith010gischen Monatsberichte erscheinen in m onatlichen Numm ern
und sin d durch alle Buchhandlungen zu bez iehen . Preis des Jahrganges 6 Mark.An z eigen 20 Pfennige für die Zeil e . Zusendungen für d i e Schri ftleitung sind an
den Herausgebe r, Prof. Dr. R e i c h e n ow in B e r l in N. 4. In validenstr. 43 erbeten

,

alle den Buchhande l betreffende M itteilungen an di e Verlagshandlung vonR. F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Der Strauss.

Von S. 0. Oronwright Schreiner.

Aus The Zoologist“ No. 669 March 1897 im Auszuge ubersetzt von 0. Haase.

Der Artike l grun det sich auf person liche Beobachtungen , d ie
w ahren d e in er unun terbrochenen n eunjährigen Straussenzüchtung
in den Karrus Steppen der Kapcolonie gemacht und auf Reisen
im Lande gesamme lt w u rden . Die Anzahl der Strau sse

,
w e lche

w ährend die ser Ze it un ter m e in er Pflege stan den
,
schw ankte

zwi schen etwa 250 und 450. E in ige der Vöge l w aren die Nach
kommenschaft von w i l den Strau ssen ; sie w u rden jun g aus demInn ern geholt. Al ljährli ch w urden ach t Bru tpaare abgesondert

,jedes Paar in einem beson deren klein en Abte i l . Die anderen
Vöge l bew egten sich fre i in der 4600Morgen (etw a 2 Acker auf
1 Morgen) grossen Farm . In diesen grossen Gehegen ,

von denen
ein ige ein paar Mei len im Durchm esser haben , steckte e ine grosse
An zah l der Vöge l be iderle i Geschlechts. Das ist ein w irklich
wi lder Zustand . Die Vöge l w u rden in keiner Weise gestört mit
Au snahme der Zei t

,
w o sie gerupft oder w enn sie zur Ze it der

Dürre gefu ttert w e rden so l lten . Persön liche Beobachtungen und

zahlre iche Nachfragen haben mich ge lehrt, dass die Leben sge
w ohnheiten dieser Farmvögel von denen w i lder Vöge l in keiner
Weise abw e ichen

,
vie l leicht m it Au snahme des einen Punktes,dass Mon ogamie schw ieriger ist.
W i e v i e l Ar t e n g i e b t e s ?

Die verschi edenartige Färbung d er unbefiederten Teile des
Strausses und d ie Ungleichhe it der Eier in Grösse und Korn
gaben Veran lassung

,
d en Strau ss in dre i Arten zu un terscheiden :

in den nordafrikan ischen Voge l , S . camelus , bei w e lchem die un



befiederten Korperteile fleiscbfarbig sind, und der glattsehaligegrössere Eier hat, in den südafrikan ischen, S . au stralis
,
mit bläu

lichen unbefiederten Körperte i len und. grobschaligen klein erenEiern und in den Som alivogel, S . molybdophanes, m it ble ifarbigen
unbefiederten Körperte i len . Ferne r ist der n ördliche Voge l kle ine r
un d der Hahn n icht so pechschw arz . Bartlett hebt als anderes
un terscheiden des Merkmal hervor, dass bei dem südl icheren Strausse
di e Schuppen der Läufe un d Zehen

,
ungle ich den anderen nackten

Teilen
,
fleis chfarben sind.
Verfasser giebt dann eine eingehende Beschreibung des Federkleides

vom ersten Lebensalter an.

Im Al ter von ca. vier Jahren haben sie ihr Jugendkleid abge
legt

,
doch bemerkt man bei Hähnen und Hennen e in e grosseMann igfal tigke i t in der Färbung bei d en verschiedenen Individuen

und in versch iedenen Landeste ilen . Bei allen Hähnen sin d Flüge l
un d Schwan zfedern w e iss

,
bei den Henn en vari ieren sie v on

w e iss bis mäu segrau . Die sonstige Befiederung ist in der Färbun g
bei be iden Geschlechtern sehr verschieden . Ein ige Hähn e sin d
glän zen d pechschw arz , andere rostbraun

,
n och andere sin d mit

e in ze ln en w e issen Federn gesprenke lt, und. ein Ex emplar w ar

über den ganzen Körper dicht w e i ss gefleckt. Manche Hähnehaben al le Federn , mit Au snahm e d er Flüge l und Schwanz
federn

,
schon gekräuse l t, fast als w enn es kün stl ich geschehen

w äre, an dere haben n icht die geringste Andeutung davon . Diese
in dividuellen Abw e ichungen w erden in manchen Fällen du rch
Verschiedenhei t des Klimas hervorgerufen . An der Kü ste w ird
die rostbraun e Färbung oft angetroffen

,
w ahrend glän zend pecbschwarz

,
w e lches die Karruvögel so kenn zeichnet

, relativ unge
w öhnlich ist. Karruvogel l iefern di e be sten schw arzen , Kü stenvöge l
die besten w e issen Federn . Hennen weichen in d er Körperfärbung in gle ichem Grade ab

,
obgle ich bei ihnen der Unterschied

n icht so sichtbar ist. Ihre Farbe w echse l t vom re ichen dunke l
braun bis he l lbraun

,
grau und aschfarben . Mehrere Henn en be

sass ich
,
w elche jede Feder, mit Au snahme der Flügelfedern , etwa

der Länge an der Spi tze w eissgebändert hatten , un d e in e,
w e lche die völl ige schwarz e Färbung des Hahnes zeigte .

Die nackten Te i le der Jungen sin d ge lb, später fleischfarbig undbleiben
,
w enn di e Tiere erw achsen , en tw eder fleiscbfarbig, w enn auch

n icht v on so au sgesprochen er Färbung, oder gehen in bläul iche
oder bleigrau e Farbe fast immer in d ie bläul iche über.
Abw e ichungen in Farbe

,
Stärke etc. sind gross und häufig.

Eben so wechse l t d ie Färbung des Halses und der Augen .

Die Eie r sin d in Grosse
,
Gestal t und Scha le un tere inander

sehr verschieden (bei dem südlichen Strausse). Manche sin dgrösser als andere
,
man che sind fast kuge lförmig

,
andere länglich .

Die Schale vari iert von tiefporös bis glatt und po l iert.
Grösse un d Gestalt d er Strausse ist auch sehr ve ränder lich .
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haufig vorkommt, se l ten mit gefahrlicbem Ausgänge. Der Stoss
w ird nach un ten geführt. Die lange Krah e

,
mit der di e grössere

Zehe bewaffn et ist, schn e ide t und re isst oft ern sthaft. Die Kraft
des Stosses ist gross ; ein Men sch fällt von ihm w ie ein Kege l .
Ich sah zw e i Hahn e mite inander kämpfen ; d er grossers d er be iden
w u rde bei dem ersten Stosse m ehrere E l len fort auf d ie Bre i tseite
seines Rücken s geschleudert, w ähren d der Angre ifer in e in e
sitzende Ste l lung zu rückpral l te . Ich besass e inen Hahn

,
w e lcher

e in Loch in e in e verrostete E isenp latte stiess , hin ter w e lche einMen sch Zuflucht genommen hatte . Todesfälle in Fo lge von Straussen
bieben sind du rchaus n icht unbekann t. Ein w irkl ich bösartiger
Hahn sche in t n ichts zu fü rchten ausser den Hund . Das schla

gend ste Beispie l für de ren Fu rchtlosigke it erzählte mir ein Bahnbeamter. Der Gü terzug
,
w elch en er führte , kam e ines Tages in

vol le r Fahrt ein e ste i le Neigung herab . Ein Hahn sah ihn kommen
,stellte s ich sofort zw ischen den Ge le i sen auf und rückte fu rchtlos

vor
,
um das Ungetüm an zugre ifen . Als d ie pfeifende Maschin esich n äherte

,
stürz te er vom au f sie zu

,
z ischte w ü ten d

,
und stiess

nach ihr. Im nächs ten Augenbl icke w ar das Tier zermalmt
L au fe n u n d S c h w i m m e n .

Die Annahme
,
der Strauss konne nur uber eine sehr n iedrige

Umzäunung oder über e ine sehr schmale Vertiefung springen , isti rrig. Vo l l stän dig zahme Vöge l
,
w e lche in gut abgeschl ossenen

Te i len gehalten w erden , lassen sich al lerdings bei un sicherer Ein
friedigung oft hü ten

,
w enn d ie Tiere eben daran gew öhn t sind

,so lche als Gren zen zu betrachten ; w enn erschreckt
,
können sie

aber über 5 Fuss hohe Drahtzäune setzen
,
indem sie e inen Fu ss

auf e in en der mi ttleren Querdräh te setzen un d mit dem an deren
hinuberschreiten . Uber e in e Ste inmau er geben sie in derse lben
We ise

,
w enn sie zu hoch ist

,
binaufzusteigen . Ein Hahn nahm

einen Stan dsprung auf e in e fünf Fuss hohe Mau er
,
hin ter w e lcher

di e Jungen sich befan den .

Schon jung ist der Strau ss e in guter Schw immer. Mehrere
Vogel schwammen bei recht starker Strömung eine gu te Strecke
den grossen Fisch-Flu ss hinab

,
und ein Hahn so l l mehrere Stun den

im Wasser bei stürmischem Wetter gew esen und unverletz t ber
vorgegangen sein .

Wa l z e n u n d R o l l e n .

Al le Strau sse
,
alt und jung

,
haben eine son derbare Ge

wohnheit
,
die des „Walzen s“. Wenn Junge am frühen Morgen

aus dem Kraal ge lassen w erden
,
so pflegen sie oft mit gro ssen

Schri tten davonzu rennen . Nachdem sie ein paar hundert Ellenge laufen sind
,
machen sie alle Halt und setzen sich

,
mit erhoben en

Flüge ln , e ine Ze itlang in eine schn e l le drehen de Bew egung
,
oft so

lange, ‚bis sie ganz schw indelig sind, wobe i ein Beinbruch ge



legen tlich vorkomm t . Al te Voge l machen es
,
w enn in grosser An

zah l und das Feld“ gut ist, oft eben so
,
besonders w enn sie in

der Frische des frühen Morgen s erschreckt w erden . E in eAbtei lung
w al zender “Vöge l in gu ter Befiederung gew ährt e inen merkwürdighübschen Anblick .

Gesch lechtlich gere i zte Habne „rollen“

,
w enn sie zum Kampfeherau sfordern oder w enn sie um d ie Henn e w e rben . Der Hahn

plumpt plötz l ich n ieder au f die Kn ie (das Knöcbelgelenk), öffne t
die Fluge l

,
so dass sie w agerecht au sgebreitet vom Körper

abstehen und schw inkt sie abw echse ln d rückw ärts und vo rw ärts
,

(w obe i sie in w agerecbter Ebene bleiben) w ie an ein er Achse .

Jeder Flüge l
,
w enn er nach vorn kommt

,
ist en tfal tet

,
w ähren d

d er
,
w elcher nach hin ten geht, zu samm enge legt ist. Der Hals w ird

so w e i t he rabge lassen , dass Kopf un d Rücken in gle iche r Höhe
s ind

,
u n d Kopf und Hal s bew egen s ich mi t den Flügeln v on ein er

Se i te zur an dern
,
w obe i der Hin terkopf lau t gegen d ie R ippenschlägt

,
erst an der einen ,

dann an der anderen Seite . Der Schlag
w ird durch d ie Halshau t hervorgebracht, d ie dann direkt un ter
d em Schnabe l un d ein Stückchen abw ärts sich schlafi

'

au shaucht .
Be im Ro l len i st jede Feder über dem gan zen Körper au frecht, und
die grossen sind offen

,
w ie ein grosser w e isser Fächer . Zu so lchen

Ze iten sieht der Voge l sehr un vo llkomm en , w enn uberbaupt ; er

sche in t so beschäftigt
,
dass m an sich ihm oft unbemerkt n ähern

kann . Ich bin zu e in em ro l len den Hahn e gegangen und. habe ihn
be im Hal s gefasst

,
w as dem Voge l sehr überraschend kam . Ku rz '

v or d em Ro l len , n amen tlich w enn es gi lt
,
d er Henn e den Hof zu

m achen
,
läuft der Hahn oft langsam un d z ierl ich auf d en Zehen

spitz en , den Hal s le icht aufgebläht, aufrecht un d ste if, den Schw anzhalb niederbängend und a lle Körperfedern au fgep lustert , die

Flüge l gehoben und ausgebrei tet
,
wobe i die Innenrän der d ie Hals

se iten fast in ihrer gan zen Länge berühren
,
und d ie grossen

Federn ze igen sich e in ze ln
,
w ie be i e inem offenen Fächer, flach

nach der Vorde rseite an jeder Sei te des Kopfes. In keiner
anderen Ste l lung w i rd d ie wun derbare Schönhe it se ines Gefieders
so vorteilhaft zur Schau gebracht.

D e r R u f d e s S tr au s s e s

ist ein Bru llen oder Brummen (engl. boom ,
he ll. brom). Dieser

R uf ist auf d en Hahn beschränkt. Er w i rd bisw e i len aus e igen em
An triebe hervorgebracht, beson ders in d er Nach t

,
gew öhn l ich aber

ist er d ie Herau sforderung zum Kampfe an e in en anderen Hahn
oder ein Liebesru f an d ie Henne . Der Voge l kann den Lau t nur
he rvorbringen

,
w enn er s til l steht. Es ist ein sonderbare r

,gemu rm e l ter, runder Laut, sehr schw er genau w iederzugeben und

macht d en Eindruck
,
als ob er ein lau tes Brül len w ü rde

,
w enn er

fre ien Lau f hätte . Er w ird v on d em Voge l hervorgebracht
,
indem

er ruft, ohn e d ie Lu ft entw eichen zu lassen . Jeder Ruf besteht
aus dre i booms“

,
zwe i ku rz en von e in em langen gefolgt und



gle ich nach jedem Ton e w ird Atem geschopft. Da ke in e Luft
en tw eich t

,
so w ird der Hals w ährend jedes „boom“ sehr aufgebläht

,be im dritt en bis zu e in em beachten sw erten Grade. Dieser Ruf
kann mehrmals w iederho l t w erden .

E s giebt an dere Lau te
,
die be iden Geschlechtern gemein

s ind : ein zorn iges Zischen , ein un terdrücktes Kehlglucken (in der
Angst ausge sto ssen ), un d ein ku rzer

,
scharfer Ton

,
gew öhn l ich

als Warn ru f. Au sse rdem w äre der du rchdringen de K lage ruf der
Jungen in al len Altersstufen zu e rwähn en : ein sanfter

,
z i tternder

,

hoher Lau t.
W i e u n d w as f r i s s t d e r S tr au s s ?

Der Strauss frisst in einer sonderbaren Weise . Er w irft d ie
Nahrung in e ine Tasche im oberen Tei le d es Halses und verschlingt
sie dann . Ich habe e in en Voge l gesehen

,
der ein gan zes QuartMais (Indian com ) in diese Tasche w arf

,
bevor er ihn verzehrte

und es ist n ichts ungewöhn l iches
,
zw e i Mahlzeiten zu gle icher

Zei t d en Hal s hinabw andern zu sehen mit einem deu tl ichen Ab
stand zw ischen ihn en ; oder e in e von ihnen (w enn v on grosser un d
lockerer Nahrung, z . B . Getre ide), nachdem sie verschluckt w ar

,

in d ie Tasche zuruckgleiten zu sehen , w enn der Voge l den Kopfherabbeugte
, um das Fressen fortzu setz en , n och ehe d ie Nahrung

ein beträchtliches Stück den Hal s hinabgew andert war . Die Nabrung _

w andert langsam un d vo llführt e inen vo l l ständigen Kre islau f des
Halses, ehe sie den Kropf erre icht. Zerqu etschte Knochen w erdefigie rig gefressen ; sol lte ein zu grosses Stück im Halse stecken

,
so

ist es e ine e infache Sache
,
dasselbe herau szuschneiden und die

Wun de w ieder zu zun ähen . Die Wun de he i lt in d er Rege l schne l l
,

und veru rsacht nur w en ig Beschw erden .

Wie bekann t, ve rschl ingen Strau sse fast alles
,
was kle in

genug i st, den Hal s passieren zu können . Sie verzehren Sachen
w ie : Orangen

,
kle in e Schildkröten , Geflugel und Tru thühne r

küchel un d. junge Katzen ! In m e inem Spei sez imm er hat m ir einHahn den Inhal t einer Büchse mit köstlichen Pfirsichen verzehrt.
E in ige Freun de spielten Tenn is mit nur e inem Balls . Ein etw as
kräftiger Schlag beförderte ihn au sserhalb des Tenn i splatzes, bisdicht an e in e Straussenhe nne . Diese versch lang den Bal l sofort
m it sichtl ichemWohlbehagen und bere itete dem Spie le ein p lötz liches
Ende ! Ein Hahn verschluckte mehrere E l len Um zäunungsdrabt

in kurzen Stücken und etw a Du tzend Messingpatronen . Diese
wu rden im Kropfe gefunden un d hatten ihn getöte t. Er war den

Arbeitern gefo lgt un d hatte die Drahtenden ve rzehrt, die jene abfeilten ! Ein Straussenkropf enthält immer e ine grosse An zahl
glatter Ste in e

,
vie le davon sin d he l l gefärbt.
W i e l au f t d e r S t r au s s ?

E ine irrige Me inung herrscht bezuglich der Art, in welche r
der Strauss läuft. Man sche in t noch al lgeme in zu glauben

,
dass
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mit Moveu un d b eim verfo lgen v on Bussarden . Beim hai zen
der letzte ren sto sst sie lebhaft aus ku rzer Distan z und lässt in
ziemlich rege lmässigen Zw ischen ze iten ein heiseres Krächzen
hören .

Gefundenes G ek r o pfte s : Mause und Spitzmäu se .

B e s o n d e r e s v om G e f i e d e r : Die jungen Sumpfohreulengeboren zu den schönsten R aubv ogeln estlingen : prachtvo l les dunke lge lbes Auge in fast schw arzem „Spiege l“, dunkle We l lenzeichnungen
auf ockerbraunem und oliv engrau em Rumpfgefieder un d au sser
orden tl ich saubere Gesamtersche inung. Wie bei anderen Jungen
von Raubvöge ln mit ringsum befiederten Tarsen (z . B . Bubo
max imu s) ble ibt auch bei den Sumpfohreul en die obere hintere
Tarsusfläche re lativ lange un befiedert : es ist d ie Ste l le, w e lche bei
dem be liebten „hocken “

auf dem gan z e n Fu sse nächst gew issen
Zehenteilen am meisten mit der Un terlage in Berührung kommt.
Im übrigen sind es Oberkopf un d even tuell Keh l un d Kropfgegend ,
w elche am spätes ten defin i tiv ausgefiedert w erden .

Nach der Art vie ler an derer junger Raubvögel (z . B . See

adler
, Uhu ) l iegen die Sumpfohreu lennestlinge (w enn man bei der

Art des N is ten s hier überhaupt v on Ne stl ing“ sprechen kann)gern e s i c h s o n n e n d auf d em Bauche
,
die Be in e w e it nach hinten

gestreckt
,
dabe i behaglich bl in ze ln d nach Katzen -Art, im übrigen

stun den lang unbeweglich ; be son ders w enn sie sich beobachtet
glauben , rühren sie kein Gl ied .

1) Auch diese Eulen -Jungen
w erden (ubereinstimmen d mit ihren Verwan dten ) schon lange be
v or sie au sgefiedert sind, vo l lkommen flügge und beginnen auch
schon früh mit dem namen tl ich bei den Eu len so bel iebten
b a d e n

, sei es in wirlichem „
Badew asser“

,
d . h . also z . B . in

Pfützen etc.

, sei es im Regen
,
nassem Gras

,
oder (n icht nur in Er

mangelung v on Wasser) au ch im trockenen Sand . 2)
Otus otus Cuv . Bru tvogel fast uberall , w o Nadelholzbestande

oder w en igstens e in ze lne Nadelholzgruppen zw ischen dem Laub
ho l z vo rhanden s ind In schneereichen Wintern war sie öfters

1
) „Der ist ja krank !“ pflegten mit der absoluten Sicherheit un

vorsichtiger Laien die meine Pfleglinge besuchenden Jäger zu diagnosti
cieren, wenn sie diese in molligem faullenzen höchst vergnügten regungs

losen „Babies“ von Mi lan, Seeadler, Uhu od . kleineren Eulen sahen . Zu

dem kommt es ja natürlich Manchem, d er nur aus Schulbuehern Naturgeschichte kennt, eo ipso verdächtig vor, wenn gar eine Eule, eine wirk
liche „Nachteule“ in der Sonne liegt ! !

2
) Das zeitweise lebhafte B a d e n von gefangenen Raubvögeln, denen

tä g l i ch Gelegenheit dazu gegeben wird, ist, wenigsten nach meinen seit
langem genau n otierten Beobachtungen, ein fast u n tru g l i ch e s Vo r ze i ch e n
v o n U n w e t t e r innerhalb der folgenden ca. 6 bis 30 Stunden . Natürlich
„beweist“ ein sol ch es baden nichts, wenn man dem Vogel die Gelegenhe it
dazu wochenlang vorenthalten hat !



im hellen Sonnen schein an den Wallhecken jagen d zu

bemerken . Gerne jagt sie auf den ratten und mausereichen

Binnen see in seln un d eben solcben Flussläufen .

V
G e k r öp ft e s : Kleine Nager, Spi tzmäuse, ab und zu kleine

ogelB e s o n d e r e s v om G e f i e d e r etc. die Dunenjungen kennzeichnen sich durch schw efelge lbe
,
bisw eilen e twas in ’

s Grunliche

spie lende Irisfarbe , schw arzen Züge l und w eisslichgrau es , m it

schmalen dunke lgrauen Querw e llen versehenes Gefieder. Wie bei
al len Ohren lenjungen sin d auch bei diesen d ie sog. Ohrfed ern

schon als Dunen sehr au sgeprägt. 1) Bei den lebhaften kle inen
„Teufe lchen“ ist m ir aufgefal len

,
dass sie au sserorden tl ich gesch ickt

z u k l e t t e rn verstehen
,
u . a. auch an Drabtgefiecbt, w obe i sie

nach Art der Papageien in gew andtester Weise den S c h n a b e l als
Ziehaken“ benu tzen .

Bei Otus sow ohl w ie bei Verw andten kann man haufig con
statieren

,
das s v on d en Flaumjungen aus ein und demse lben

Horste durchau s n icht immer die grösseren die Weibchen
,
und d ie

kleineren en tsprechen d d ie Männchen sind : di e letzteren , un ter
anderem me i st durch dunk lere Iri s und lebhaftere Stirn un d

Zügelfärbung, sowie krummeren un d daher kü rzer erscheinenden
Schnabe l , sow ie lebhafteres resp . unw irscberes Gebabren sich aus

zeichn end (w ie so vie le an dere Raubvogelmänn chen auch) w achsengew öhn l ich etwas schne l ler he ran und übertreffen au s diesem
Grunde alsdann die langsam er und dafür stärker sich en tw icke lnden
We ibchen bisw e i len e i n e Z e i t l an g an Grösse . Zudem ist aber
bei un seren Eu len (un d ja auch bei Bu teo

,
Aqu ila un d vie len

anderen ) der genere lle Un terschied in der Grösse zw ischen 3 und 9
zu gering

,
als dass es eben n icht a u c h u n t e r d e n A l t e n

männliche In dividuen gäbe
,
w e lchen man che w eibliche an Grösse

nachstehen . Le i der w ird auch in bequem liegenden Fäl len d ie
un ter Umständen ein z ig sicher en tscheidende S e k t i o n der inneren
Te i le un terlassen und d ie Bestimmung e in fach n ach d en h erkömm
lichen Krite rien

,
die gar oft unsicher oder sogar un richtig sind

,vorgenommen .

Strix flamm ea L. Haufiger Brutvoge l in manchen DorfernHo l ste ins
,
in anderen w ieder spärlich oder gar n icht ; im Fü rsten

tum Lübeck se l ber schein t sie n icht so häufig wie in der Umgegen d
v on Kie l . Wo sie fehlt

,
tri tt meisten s der Waldkauz an ihre

Ste lle , der gerade im Fü rsten tum vie lfach in den Scheunen brutet.
Bei einer An zahl v on untersuchten fand ich als G e k r ö p f t e s :so rex

,
mu s , arvico la und Voge l federn .

B e s o n d e r e s v om G efie d e r etc . Die prächtig befiederten
Dunenjungen fal len auf durch besonde rs schön en langen w eissen

1) Bei Otus brachyotus sogar m e h r a ls im au s g efie d e rte n

Zu s ta nd e .



Flaum
,
der auf dem Kopf am spatesten abgestossen wi rd un d be im

längst flüggen Voge l e ine ungem e in kom i sch w irkende schn eeige
„Nachthaube“ bil det, d ie dem schiefw inkligen Grimassengesicbt

w i rklich d ie „
Kron e“ aufsetz t. Der bald m ehr altjungferlich-hexenhafte

,
bald w iederum jesu itisch verschm i tz te Gesich tsau sdruck, d iestets zu blitzschne l ler nachdrücklicher Abw ehr 1) bere ite (d ie

Kral len sind w ohl d ie spitz esten al ler unserer Rau bvöge l) und doch
oft so unglaublich verrenkte Haltung

,
das langsame continuierliche

w inden un d drehen der Gl ieder und des Kopfes m it zugeknifi'

enen

Augen
,
das al les biete t be im Anbl ick e ines halben Du tzend so lcher

l ieblicher „Kinder“ e in en w irklichen Hochgen u ss . Was den Cha

racter der jungen Schle iereulen in Bezug auf d ie Verträgl ichke it
mit gefangenen „

Collegen
“
anderer Art anbe langt, so habe ich d ieschlechtesten E rfahrungen gemacht : flügge Waldkäu ze

,
alte Wald

ohreu len ,
Sperbe r und Baumfalken fie len ihrer; Tucke zum Opfer

und zwar te i lw e ise am he l len Tage ! Beim Ü berfal l einer alten
Waldohreu le du rch einen ausgefiederten jungen Schleierkauz

heu lten und kre ischten beide Kämpfer so entse tz l ich , dass sogar
m ein zahmer Lämmergeier bange w u rde und nach se inem Stal l
rannte

,
ängstl ich un d n eugierig durch das Fen ster d en Verlau f der

Untbat verfo lgend , w ährend umgekeh rt ein dre ijähriger Seeadler
mit zorngesträubtem Gefieder sich bemühte, die gan z in sich v erkral l ten Gegne r du rch das Gitte r h indurch zu ergre ifen ! Um die

Wal dohreu le zu retten
,
mu sste ich die w üten de Schle iereu le

e rsch lagen
,
ihr Opfer ging später aber eben fal l s an den leider

schon erhal tenen Wun den ein .

S irio: aluco L . Haufiger Bru tvoge l, namen tl ich in den al ten
Laubholzbeständ en

,
w o man ihn vie l bei Tage fliegen und sitzen sieht.

G e k r ö p ft e s : Wie bei O tus, ferner ab und zu Reste v on

zahm en und w i lden Tauben ; letz teren , d ie er bisw e i len im Win ter
w ähren d ihres Schlafes überfäl lt, re isst er fast stets zuerst den
Kopf ab.

B e s o n d e r e s v om G efie d e r etc . : Rotliche und. grau e Exem
plare sind sow ohl auf das männ l iche, w ie auf das w e ib liche
Geschlech t verte ilt

,
w ie ich du rch Un tersuchung der Gen i tal ien

von etwa e inem Dutzend al ter und junger Wal dkäu ze von roter
und grau er Farbe con statiert habe. Die Jungen gehorten durch
schn ittlich zu d en am schnellsten zu zähmen den und artigsten
al le r ju ngen Gefangenen .

1) Während Seeadler, Geierarten und teilweise auch die Edel
falken, vor allen aber die Uhu’s gegen den überlegenen Feind teilweise
oder vornehmlich auch den S chn ab e l als 'Wäfl

'

b benutzen, bedienen sich
die Schleiereulen wie die Habicbtarten und Edeladler fast ausschliess lich
der blitzschnellen „Tatzenschläge

“ für den e r s t e n Angriff (soweit nicht
die Flügelschläge auch dabei in Betracht kommen) .
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w arnende Z1ck
,
Zick“ e ines v on ihnen , sobal d ein Mensch in ihre

Nähe kam .

In d iesem Jahre w ar es mir v ergonnt, diese Voge l an ihremBru torte eingehen d zu beobachten .

Um das N e s t dieses he imlichen Voge l s z u fi n d e n
,
mu ss

man un te r al len Um ständen zunächst den Voge l se lbst beobachten ,son st ist es me ines Erachten s au sgeschlossen , E rsteres m it Aussicht auf Erfo lg zu suchen . Zwar ist es ja e in e s t ä n d i g e Vor
schrift für den Eiersamm ler

,
zun ächst den Voge l des aufzu suchen

den Nestes genau zu beobachten , in dessen kommt es doch häufig
v or

,
dass diese Rege l au sser Acht ge lassen w ird

,
w as auch in

manchen Fällen zu en tschu ldigen se in mag. Be im Suchen d es

Nestes des Kirschkernbeissers ist d er Sammler aber g e z w u n g e n
,s ich e rst längere Ze i t m it dem Thun und Tre iben des ein ze lnen

Pärchen s dieser Vöge l zu beschäftigen , ehe er im Stan de sein
w ird

,
das Nest fests te llen zu können . Verschieden e Umstände

tragen dazu bei : Im Allgem e inen sin d die Vöge l überhaupt n irgen dshäufig
,
sodass schon de shalb ihr Benehm en , w as e igen e Beobach

tung anbetrifft
,
w en ig bekann t ist. Sodann sind sie äusserst vor

sichtige und m en schen scheue Gesellen , d ie sofort das Weite suchen ,
w enn sie m erken

,
dass sie beobachtet w erden . Ihre Beobachtung

ist deshalb z iem l ich schw ierig. Aber auch dann , w enn man mit
Recht sagen kann

,
dass der Kirschfink in e iner Gegend haufig

brütet
,
w ie es z . B . in diesem Jahre in der Gegen d v on Kon itz

,Westpreu ssen , der Fal l w ar, so ve rte i len sich d ie e in ze ln en Pärchen
auf das von ihn en bevorzugte Rev ier in sofern doch sehr, dass m it
e in em al lgem e in en Absuchen d er Gegend nach den Nestern dieser
Voge l n ichts erre icht w erden kann . Schliessl ich stehen d ie Nester
m e isten s sehr hoch ode r sind sehr ve rsteckt angebracht und v on

e inem der Umgebung so ähn lichen Mate rial angefertigt, dass sie
n icht le icht e ntfallen .

Bei e in iger Au sdau er und gu ter Beobachtung w ird aber das
Vo rgehen des Sammlers doch v on E rfolg gekron t sein . Wenn

man den Kirschkernbeisser erst an se inem n icht gerade lauten,
aber doch sehr eigenartigen Lockruf „Zick, Zick Zick, Zick,Zick

,
Zick“ kenn t

,
w e lches häufig w iederho l t w i rd

,
so w ird man

bald feststel len konnen ,
w elchen engeren Bez irk er in e in e r be

stimm ten Gegend besonders bevorzugt. Es sin d dies Laubw älder,
die me isten s aus E ichen und Hainbuchen bestehen, w e lche Bäume
er ungem ein zu l ieben schein t, eben so aber auch grössere , park
artige Gärten

,
in den en Wal d un d Obstbäume stehen . In d en

Wäldern sche in t er m ehr d ie Waldrände r un d L ichtungen
bez . die Stellen , an den en Wege den Wald un terbrechen , zu

l ieben , als das In nere d es Waldes . Man mu ss nun , w enn d ie Voge l
zum N isten schre iten

, etwa gegen M itte Mai, au sfindig machen ,
auf w e lchen Bäumen be son ders

,
noch besser auf w elchemäBaume

das e in ze lne Pärchen se in Wesen tre ibt. Es ist d iesj,n icht sehr
schw e r

,
da zu den verschiedenen Tagesze iten

,
beson ders aber des



Morgen s frub, diese lben v ie lfach ihren Lockruf bo ren lassen . Es

geschieht dies immer in e inem bestimm ten , verhältnismassig kle in enUmkre is. Hat man m ehrere Male e in Pärchen auf diese We ise
beobachtet, so kann man sicher sein , dass auf e inem der in Be tracht
kommenden Bäume das Nes t ange legt w ird bez . schon ange legt
ist. Das Männchen setz t näm l ich auch dann n och das Locken fort

,

w enn das Weibchen bere i ts brü tet, w enn auch n icht mehr in demMasse w ie vorhe r . Man mu ss nun die betreffenden Bäume e iner
genauen Prüfung un terz iehen und w i rd bald das Nest gefunden
haben . Beson ders gern scheint der Voge l auf Eichen se in Nest
an zu legen , und zwar meisten s dann so hoch, dass der Ast, au f dem
es angebracht i st, bereits recht dünn ist, sodass, w enn man auch
das Nest gefunden hat

,
es oft noch mit grossen Schw ierigke i ten

verknüpft ist, dasse lbe auszuheben . Ich fand e in s
,
das auf einer

E iche e twa 1 8 m hoch stand, und da es sich noch dazu auf e inem
schräg stehenden , dünnen Aste befand , so war es unmöglich

,

an dasse lbe heran zukommen . ! fters bringen sie auch ihr Nest
sehr versteckt an

,
z . B . hin ter Wasserreisern dicht am Stamme

oder in e in er Mi ste l
,
sodass es sich dem Auge des Suchenden vol l

kommen en tz ieht. So befan d sich ein Nest im äussersten Wipfe l
einer sehr dünnen Kiefern stange, d ie verein zelt im Laubwalde
stand, auch e twa 16 m hoch , und war von unten

,
da d ie Kiefer

oben recht busehig w ar
,
du rchau s n icht sichtbar.

Wenn man das Nest erst einmal gesehen hat
,
so ist es fur

den Be treffenden unverkennbar. Die un terste Schicht bilden lose
aufe inan derge legte trocken e, fein e Re iser. Darauf w i rd das eigen tl iche Nest

,
lediglich aus Baummoos und Baumflecbten bestehend

,

w ie sie fast stets an E ichen stämmen w achsen , erbaut. Im Inne rni st dasse lbe mit fein en trockenen Gräsern und ein igen Pferdehaaren
ausgekleide t. Es ist ein z iemlich flacher Napf.

Nun ist es aber für den Eiersamm ler noch w ichtig zu w issen
,

w ie sich der Voge l verhält
,
w enn er bere its brü tet. Im Allgeme inen lässt sich da sagen

,
dass der Kirschkernbeisser u n g e

h e u e r fe s t auf den Eiern sitzt
,
auch w enn diese lben noch frisch

sind
,
und sich du rch ke in Geräu sch (an den Baum klopfen u . s . w .)veran lasst sieht

,
das Nest zu verlassen . Er bleibt v ie lmehr so

lange auf dem Neste sitzen
,
bis d er Steiger in al lernächster Nabe

des Nestes ist ; er verlässt dasse lbe erst
,
w enn der Ast

,
auf d em

das Nest sich befindet
,
stark bew egt w i rd

,
und zwar fliegt er dann

in di e n ächsten Baumkron en , in den en er ängstl ich hin und her

flattert. In e inem Fal le mu sste eine dünn e Kiefer (s. oben), auf

der das Nes t angebracht war
,
gefäl lt w erden

,
sodann langsam an

e inen neben stehenden Stamm ge lehn t w erden , um die Eie r zu er

hal ten . Obw oh l vorher stark an den Stamm geschlagen und

son stiger Lärm gemacht war
,
l iess s ich der Vogel n ichts merken .

E rst
,
als die e rsten Axthiebe fie len

,
w odurch der Stamm voll

ständig erschü ttert wu rde
,
schlüpfte der Voge l vom Neste

,
setz te

sich etwa einen Fu ss davon abseits
,
um zu erspähen, was un ten



vorging . Die sechs Eier erw iesen sich als beinahe voll ig frisch
(28. Mai). 1) Nur in e inem Fal le ge lang es mir den Vogel ahzu
klopfen, aber e inerse i ts w ar da das Nest n icht sehr hoch

,
und

dann w ar ich dem Voge l w ohl un erwartet gekommen
,
da ich sehr

le ise an den Stamm heran trat. Als ich etwa eine Stunde spätermit dem Ste iger zu diesem Neste zurückkam und abermals klopfte,l ie ss sich auch dieser Voge l n icht bewegen abzufli egen , son dern
en tfern te sich erst

,
als der Steiger dicht am Neste war.

Dass der Kirschkernbeisser einen au s g e d e h n t e n Brutbezirk
hat

,
w ie sonst w oh l behauptet w ird, in dem er ein zwe i tes Pärchen

n icht du lde t
,
habe ich n icht beobachten können

,
da mehrere Nester

in gar ni cht gro sser Entfernung (e twa 50 m) von einander standen .

Zoppo t, 1 2. Juli 1898.

1) Übrigens wurde an demselben Tage ein Nest mit nackten Jungen
festgestellt.

Aufze ichnungen.

Am 29 . Mai dieses Jahres fand ich in der ausgeböhlten Spitze des
von einem Biber genagten Kegels eines stehenden Baumstumpfes auf einerbewaldeten Insel im Gr.

-Kübnauer See in Anhalt-Dessau zwei Zaunkönig
eier. Der Kegel war schon alt, und die kleine Aushöhlung anscheinend
durch Vermoderung entstanden . Von einer Nestanlage war keine Spur.
Die Eier sind stark angebrütet

,
das eine war schon beim Auffinden

etwas zerdruckt. Kenner in Dessau meinten, die Eier seien von einem

Kuckuck aus dem ursprünglichen Neste genommen und an die secundäreStelle gelegt. Dasselbe möchte auch Herr Prof. Reichenow annehmen.

Der ortskundige Hofgärtner Kilian hält es für ausgeschlossen, dass die
Eier von Menschenhand an den Ort gelegt seien. H. K o l be , Berlin .

Nach der Angabe Brehms ist die Fa r b e von Wa ch s hau t ,Zü g e l und n ackte r
'

Umg e bu n g d e s Aug e s beim Carancho (Poly
borus tharus) eine bräunlich gelbe. Ich füge hinzu, dass sie beimjungen Vogel bläulichweiss von gummigutt gelben Tupfen unterbrochen
ist ; die gelben Tupfen verdrängen durch Wachstum und Zusammen

fliessen dann später die ursprüngl ich vorherrschend blasse Farbe der

Epidermis, sodass letztere gummiguttgelb erscheinen müsste, wenn nicht
durch einen besonderen Umstand für gewöhnlich die eigentliche Epidermi
farbe fast vollständig verdeckt würde . Das darunter liegende weit
mascbige Hautgewebe wird durch venöses Blut so gefüllt, dass bei den
alten Vögeln die fraglichen Partieen etwa karminrot, bei den jungen
rosaviolett erscheinen. B e i g ew i s s e n p s y ch i s ch e n E r r e gun g e n
(Angst z. B .) des Vogels k a n n nun d as B l u t a us d em G ewe b e
p l ö t z l i ch fa s t v o l l s tän d i g zu r ü ck g e t r i e b e n (durch Compression?)
(ob willkürlich oder nur unwillkurlieh, konnte ich nicht entscheiden

ferner auch beim lebenden und toten Vogel aus den betreffenden Haut
flächen (mit dem Finger z . B.) einfach zurück (natürlich berzwärts)
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gemachten Sammlungen b ildeten im wesentlichen die Grundlage zuRidgway’s Werk : Birds of the Galapagos Archipelago“, zu welchemBaur im Auk 1 898, S . 207 Anmerkungen ge liefert hat. Er hat ferner
mehrere Abhandlungen über den Ursprung der Galapagos-Inselgruppe
und ihrer Tierwelt geschrieben.

Eine Expedition unter Major Gibbons hat, wie „The Ib is“ mitteilt
,

im Anfange dieses Sommers England verlassen, um Afrika von Süden
nach Norden zu durchqueren. Mr. B o yd A l e x an d e r begleitet diese lbe
als zoo logischer Sammler. Die Reisenden sind den Sambesi aufwärts ge
fahren und gedenken auf der Landreise uber die innerafrikaniscben Seen
im nächsten Apri l Uganda zu erreichen, von wo aus die Reise nach
Chartum fortgesetzt werden soll, um dann auf dem Nil zur Nordküste
Afri kas zu gelangen.

Wie im Juliheft des „Ib is“ berichtet wird, hat Col. Feilden einen
der schönsten Gletscher an der Ostküste von Novaja Semlja nach dergenannten Zeitschrift den „Ibis-Gletscher“ getauft.

Anzeigen.

In meinem Verlage sind erschienen

Gedruckte Namenschilder
all er europ äisch -sib ir isch en V ö ge l m it E inschlus s d er

Mi tte lm e erform en

in Verbindung mit einem systematischen Verzeichnis.

Herausgegeben von Willy Schluter.
Preis der Namenschilder und des systemat. Verzeichnisses inclus . Porto

Mk. 4 .

Preis des systemat. Ve r z e i ch n i s s e s a l l e in , incl. Porto Mk.Diese Namenschilder (Etiketten) bieten dem Sammler die beste
Gelegenheit, seine Sammlung wissenschaftlich und sauber zu ordnen und

eignen sich dieselben sowohl für Eier und Bälgesammlungen, als auch
für Sammlungen ausgestopfter Vöge l. Die Etiketten führen die lateini

schen und deutschen Namen, sowie die gebräuchlicbsten und bekanntestenSynonyma, sind im Format 5 x 3 cm . auf feinstem, starken Carton gedruckt
und umfassen im ganzen 1 160 Arten. Für bandschriftliche Notizen
(Datum,

Fundort etc.) ist genügend Raum gelassen.

Wilhelm Sch luter, Halle a./S.
Naturwissenschaftliehes Institut.

Druck von Otto Dornbluth in Bernburg.
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Der Strauss.

Von S. 0. Oronwright Schreiner.

Aus The Zoologist“ No. 669 March 1897 im Auszüge übersetzt von 0. Haase.

(Schluss.)
D as N e s t.

Wenn d ie Bru tze it herannaht
, paaren sich Hahn un d Henne

und beginnen e in Nest zu machen , nachdem e in e ih ren Ne igungen
en tsprechende Lage gew ähl t w orden ist. Ich glaube

,
dass in

al len Fäl len z um erstenmal e in Hahn un d e i n e Henne, nachdem
sie sich gepaart, die Ortlichkeit w ählen un d das Nest machen .

In e inem Lager
,
gan z gle ich w ie gross

,
w o vie le Vöge l undv ie le Nester sind

,
da ist d ie Au swahl beschränkt. Da sie das

Nest gern recht abgeson dert haben
,
so ist es für das Paar be

sonders schw ierig
,
e in en Ort zu fin den

,
w o sie der Beobachtung

anderer Vöge l en trinn en . Die s sprich t w ahrschein lich für d ie

Thatsache
,
dass v ie le Stel len unw e ise gew ähl t w erden . Gew öhnl ich

w ird ein e stein ige oder sandige Erhebung
,
so unbedeu tend sie

auch se in m ag, gew ählt, oft n eben e inem kle in en Bu sch un d v on

diesem te i lw eise geschü tzt. Wenn der Ort gefun den , ist jederHahn der Herrsche r über al le anderen Hähne bei seinem Nest
und in dessen unm itte lbarer Nachbarschaft.

Das Nest is t e infach e ine Vertiefung, m ehr oder w en iger
au sgehöhl t

, je n ach der Beschaffenhe it des Boden s . Es w ird von

be iden Gatten hergeste l l t. Der Hahn legt sich n ieder auf d ie

Bru st un d scharrt und stö sst den Sand nach hin ten m it den Fü ssen
fort

,
in dem er die E rde m it den langen und kräftigen Nägeln

zerschne ide t . Die Henn e steht dabei
,
flattert und schlägt oft m it

den Flugeln und hilft
,
in dem sie den Sand mit d em Schnabe l auf

n imm t un d ihn rege ll os nahe dem Rande der im Werden be

griffen en Ve rtiefung fallen lässt.



L eg e n u n d B r u t e n .

Wenn zufrieden m it ihrer Arbe it (und sie sin d bald zu

frieden
,
oft zu schn e l l) , beginn t die Henne mit dem Legen

,
ein

Ei al le zw e i Tage . Während d er Legeze i t ist das Nest oft verlassen
,

u nd des Nachts w ird n icht darauf ge schlafen . Ein Nest
,
in

w e lches n u r e i n e Henne legt
,
en thält durch schn i ttlich etwa 1 5

E ie r ; doch beginn t sie oft z u brü ten
,
ehe das Ge lege v oll ist.

Bi sw e ilen legt sie n och 4 - 5 nach d em Anfang des Brü ten s
,
ob

gleich n icht oft so vie le
,
bisw eil en nur 1 2 ; w ährend sie manch

m al das Ge lege erst vo l l macht. Gew öhn l ich begin n t d ie Henn e
m it d em Brü ten ; hie un d da sitz t sie zw e i Tage un d Nächte

,

ehe der Hahn es übern imm t. Hin un d w ieder ist aber auch d er
Hahn d er erste be im Brü ten , abe r in so lchem Fal le w i rd er w ahr
schein lich das Nest au f ein paar Stun den am Tage verlassen .

Wenn das Bru tgeschäft d en rege lm ässigen Gang gen ommen
hat

,
so sitz t d ie Henn e v on ungefähr 8 oder 9 Uhr morgen s bis

ungefähr 4 Uhr nachm i ttags
,
u nd der Hahn v on 4 Uhr nachm i ttags

bis e tw a 8 oder 9 Uhr vo rm ittags . Der Voge l
,
an d em d ie Re ihe

ist
,
behält sein en P latz auf dem Ne st bis d er an dere komm t

,
ihn

abzu lösen ; dann aber w echse ln sie sofort. Bald nach d em An fang
des Brü ten s verliert d er Hahn sein e gesch lechtl iche Kraft un d

Ne igung un d lässt d ie d er Henn e gew idmeten Au fmerksamkeiten
au sser Acht.

Es ist gan z falsch z u sagen , der Hahn bru te al le in
,
oder die

E ier w ür den w ahren d des Tages d er Sonn enh itz e überlassen .

Hahn un d Henn e brü ten abw echse lnd
,
rege lmässig und beständig

,

Tag und Nacht w ährend d er gan zen Brutzei t. Abgesehen v on

d er Bebrütung ist es n otw en dig
,
dass d ie Eier am Tage bedeckt

w erden
,
um sie gegen kle in e Raubtiere und Affen

,
gegen d ie Un

bil den d er Witterung
,
w ie d ie häufigen u nd heftigen Hage l un d

Regen stü rm e
,
w e lche über das Lan d fegen

,
und gegen d ie grosse

Hitze
,
w e lche im Somm er fast tropisch ist, zu schü tz en . Die

Hitze d er direkten Sonn en s trahlen is t so gross
,
dass sie das

beginn en de Leben im Ei töten w ü rde , w ären di e E ier unbeschütz t.
Der d en Strahlen au sgesetz te San d w i rd so he iss

,
dass se lbst eine

abgehärtete Hand es kaum ertragen kann . An e inem Durch
schn i tts - Somm ertage z eigte das The rm om e ter im Schatten e ine
San dtemperatur v on 65 C. In e inem Bru tapparat ist d ieMax imaltemperatu r 40 C .

,
w enn auch ein paar Grad m ehr

n icht sehr schädl ich sind
,
w ofe rn di ese Überw arm e n icht zu lange

un terhal ten w ird ; w enn aber das The rmome ter nur w ährend
e in iger Stunden taglich au f 65 0. steht

,
so w erden ke ine

Jungen gezeitigt .

D i e g u t e V e r t e i l u n g d e r B r u t e p f l ic h te n .

Die E rn teze it ist so e ingeteil t, dass jedem V oge l Zei t zum
Fressen ge lassen w i rd . Der Strauss ist ein sonderbarer Fresser ;
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oder des Nachmittags gegen Sonnenun tergang ist es hochst schw ierig
,

ihn zu unterscheiden ; un d es ble iben zu sammen nur 2— 3 Stunden
für das Sitzen bei he l lem Tagesl icht. Das ist der ein zige Zeit
raum in d en gan zen 24 Stunden

,
w o das Nest n icht in einer be

so nders w i rksam en We ise du rch d ie Farbe des brütenden Voge l s
geschü tzt ist. Se lbst dann w ofern man n icht dicht bei d em
Nest ist verm i scht sich se in e tiefli egende

,
langgebogene, unbe

w egliche Form so inn ig mit d em Boden und den umgebenden
Gegen ständ en

,
dass er vie l schw e rer zu en tdecken ist

,
als ein Un

erfahrener glauben könn te .

D e r k l e i n e D am m u m d a s N e s t.
In w e lchem Grade das Brutgeschäft se inen Fortgang n immt

,
er

hebt s ich al lmähl ich ein kl e iner Damm um das Nest
,
w o die

Natu r d es Bodens es gestattet. Dies l iegt n icht in dem ursprunglichen P lan des Nestes
,
sondern w ird w ähren d der Bebrütung der

E ier gemacht . Der brü ten d e V oge l n immt
,
zuw ei len so w e i t vom

N este
,
w ie er reichen kann

,
Sand mit dem Schnabe l auf und

lässt ihn um den Körper fal len . Auf diese We ise en tsteht all
mäh lich ein kle in er Damm u nd oft an dessen Aussense i te ein

seichter un rege lmässige r Graben
,
w ei l von dort das Material zu

d em Damm genommen w urde . Die Bi ldung beide r w ird von

e in er e igentüm l ichen Gewohnhe it des Voge l s begün stigt. Wenn

der Voge l au f d em Neste sehr erregt ist (z . B . bei der Ann äherung
an der e r Voge l oder Men schen ), so gre ift er krampfhaft den San d
auf

,
ohn e v om Neste aufzustehen un d ohne d en Kopf mehr als

ein ige Zo l l v om Boden zu erheben . Die Sandbank erhöht sich
von dem nach inn en fal lenden Sand und. der Graben w i rd tiefer .

Das e igen tliche Nest ist, w ie schon gesagt wu rde
,
eine

blosse seichte Vertiefung . Die au sgescharrte E rde z ers treu t sich
m ei st w e it un d bre i t du rch d ie kräftigen Stösse d es Hahn es . Bei

fortdauerdem Sitzen is t d ie Vertiefung sehr der Gefahr au sgesetzt
,

w ieder zu versanden . Dies begünstigt d er Voge l dadurch
,
dass

er dann und w ann San d hin ein scharrt
,
w enn er d ie äusseren E ier

un ter den Körper arbe i te t
,
un d durch d ie Art

,
w ie er sich auf

das Nest begiebt. Er setz t sich an dem Rand n ieder un d arbeite t
sich dann nach und nach gle i tend hinein

,
bis er d ie Eier bedeckt.

Währen d dieses Vorganges w ird San d hin e ingezogen und das Nest
verse ndet. Da der Strau ss ein grosser

,
schw erer

,
langbein iger

Voge l ist
,
so verfährt er

,
w ill er sich n iederlegen

,
fo lgende rw e i se :

er plumpt m it e inem starken Ruck hin auf d ie Kn ie“ un d lässt
dann d en Ko rper san ft au f den Boden hinab . Wil l er sich auf

ein Nest setzen
,
so bringt er sorgfäl tig d ie Fu sse zw i schen d ie

E ier
,
legt sich m it den „Kn ieen

“
au sserhalb des Nestes u nd fre i

von d en E iern n ieder und arbe itet sich dann h ine in bis das Nest
bedeckt ist. Würde diese Methode n icht befolgt

,
so w urden d ie

E ier v on d em plötzl ichen und heftigen Stoss m it den Knieen“
z er

brochen
,
w enn d er Voge l s ich n iederlegt.



Nun sind der Nu tzen des D ammes und d er Grund fur
se ine allm ahliche fortdauernde Bi ldung nach dem Beginn des

Sitzen s augen sche in l ich ; das Nest w i rd so hob] gehal ten . Ohn e
ihn könn te das Nest versanden und die E ier fortro l len . Der

Damm
,
w e lcher d em Korper des Voge ls dicht an l iegt, d ien t auchdazu

, e inen Tei l des Regen s
,
w e lcher auf den Voge l fällt

,
fortzu

lei ten ; eben so schü tzt er tei lw e i se das Nest vor R egenbächen .

B e s c h u t z u n g d e s N e s t e s .
Der Hahn ist sehr bo sartig und kampflustig und greift jeden

Voge l und jeden Men schen an
,
w e lcher sich dem Neste näher t ;

z u Zeiten pflegt er Böcke , Schakale , Stache l schw e ine und an dere
Tiere zu verfo lgen un d z u stossen . Wenn ein Men sch dagegen
stracks nach d em Neste komm t

,
nam en tl ich w enn er n eben ihm

sitz t oder kn iet
,
so stösst d er Hahn se lten

,
sondern er legt den

Kopf n ieder auf den Boden
,
sperr t krampfhaft d en Schnabe l

auf
,
dabei heftig z ischend

,
und schlägt v or Erregung und Angst

z i tternd d ie Flüge l . Wenn aber e in er nur ein paar Me te r en tfern tist
,
so stösst un d kämpft er sehr entsch lossen . Der Grun d ist

klar ; stösst er auf dem Neste
,
so zerbricht er fast sicher die Eie r .

Die Henne i st n icht bösartig und kämpft n icht, au sse r w enn
sie Junge hat ; dann w echse ln d ie Gew ohnhe i ten von Hahn un d

Henne in e inem gew i ssen Grade ; d er Hahn läu ft m it den Jungen
gew öhn l ich fort (er kämpft, w enn es n otwen dig), w ährend die

Henne zum Kampfe verrückt.

E i e r a u s s e r h a l b d e s N e s t e s.
Oft w erden w ahren d des Brü ten s ein bis zwe i Eier ausser

halb des Nestes gefunden . Die m e i sten Au to r i täten behaupten ,dass d ie Vöge l sie absichtl ich h inau sw erfen un d dass so lche E ier
als N ahrung für d ie soeben erbru teten Jungen gebraucht w erden .

Zu diesem Zw ecke z erbrechen d ie alten Vöge l d ie Schale .

Beide An sichten sind fal sch . Diese E ier sin d zufäl lig hinau s
gero l lt. Bringt man sie in das Nest zurück

,
so w erden sie n ichtverw orfen . Ich w e iss es

,
denn ich habe Versu ch e gemacht, in dem

ich d ie Eier z eichn ete und w ieder in das Nest l egte . Sie w erden
angen omm en

,
mögen sie gan z frisch , bebrü tet ode r fau l se in . Es

i st gan z und gar n icht w ahr
,
dass d ie n eu erbruteten Küchle in

dam it genährt w erden ; jedoch sah ich Junge
,
ein paar Tage alt

,

w e lche gierig den Kot ihrer E ltern verz ehrten , d er nach d em
Brü ten d ie Gestal t kle ine r Kugeln hat. In d en früheren Tagen
m e iner Straussenzüchterei habe ich gesehen

,
dass k le ine

,
durch d en

Brutapparat erbrutete Küchlein m it w e ichem Kuhdunger un d auf

geschlagenen Straussen eiern versorgt w u rden
,
jetz t aber macht man

n ichts derartiges ; sie w erden m it saftigem Grün gefü ttert, w e lches
für al le Zw ecke gen ügt. Wenn sie d er Natur überlassen bleiben

,

u nd m it ihren E l tern laufen dü rfen
,
so gedeihen sie viel le icht

besser als u nter jeden anderen Verhältn issen ; nur w erden sie



sehr w ild und fallen leich t Falken
,
Schakalen und anderen Tieren

zum Opfer.

D as E rbru te n d e r K u c h l e in .

So l lte ein Ei im Neste zerbrochen sein
,
so fressen es die

alten Vöge l auf, Schale und al les
,
w as sie auch oft thun

,
w enn

das erste Küchlein oder die be i den ersten au skommen . Diese
Gew ohnhe i t hat sicherl ich zu der irrigen Annahme geführt

,
dass

der Hahn die Jungen au sbreche
,
in dem er d ie Schale mit der

Bru st z erdrückt
, das Junge losschüttelt und die Membrane v er

z ehrt. Die Küchlein komm en ohn e Hilfe au s
,
und obgle ich d ie

Bew egungen d es brutenden Al ten auf d en E iern ohne Zw e ife l
ge legen tl ich dazu be itragen

,
ein Junges zu befre ien , w e lches schon

durchgepickt und die Schale zerbrochen hat (w ie ich ge sehen
habe), so l iegt doch kein e Absicht in diesen Bew egungen , und

ke in Bedü rfn is für Hilfe ist vorhanden .

Wenn die Bebrütung beginn t
,
nachdem d ie Henne das Ge lege

vo l l gemacht hat
,
so haben natü rl ich al le fruchtbaren Eier Ze it

genug
,
au sgebrü tet zu w erden . Se lbst w enn sie n och 1 — 2 Stück

legt
,
nachdem sie angefangen hat z u brüten , können al le geze itigt

w erden ; denn oft bleibt ein Voge l w ährend d es Tages (und
natürl ich auch bei Nacht) auf dem Neste mit so lchen Küchlein

,

w e lche n och n icht stehen oder lau fen könn en
,
w ährend der andere

dicht dabe i m it den stärkeren Kle inen der Nahrung nachgeht.
Auf di ese We ise kann d ie vo l le Bru tze it oft um m ehrere Tage
übe rschritten w erden

,
und al le gesunden Eier kommen aus . Wenn

aber d ie Henn e n ach dem An fang des Brüten s v ier , fün f Eie r ge legt
hat, so ist es w ahrsche in l ich

,
dass verschieden e im Neste zu rück

ble iben
,
w e lche grosse lebende Junge en thal ten (die in der Schale

s terben ) ; denn d ie Vöge l se tz en das Brüten n icht langer als 3 —4

Tage nach d em Erschein en des ersten Küchle in fort.
D i e K u c h l e in .

Wenn d ie Zei t d es Ersche inen s d er Kuchlein n aher ruckt,
so w erden d ie Vöge l sehr erregt

,
wahrschein l ich w e i l sie die

Jungen in der Schale schre ien oder gegen letztere p icken hören ,
um sich du rchzubrechen (be ide Lau te sind sehr deu tlich). Die Er
regung n immt z u , w enn die Jungen ersche in en .

Wenn d ie Küchlein auskriechen
,
sind sie ganz licb hi lflos ;

das Hin tertei l d es Kopfes sow ie der angrenzen de Te il d es Hal ses
sind stark geschw o l len und ohne Gestal t

,
eben so die Beine,

n amen tl ich Läufe und Zehen
,
w e lche aufgeblasen , gal lertartig und

du rchsche in end nelkengelb sind . Die Augen haben ein trübes
ausdrucks loses Au ssehen . E in ige Stun den lang könn en sie n icht
e inmal den Kopf hoch halten ; stehen und gehen können sie erst

,

w enn sie m inde sten s 24 Stunden alt sin d
,
und dann auch n och

sehr un vo l lkomm en
,
indem sie bei jeden paar Schritten fallen .

Schne l l und sicher auf den Fü ssen sind sie e rst, w enn die Ge

schwulst sich gan z ge legt hat. Vie l inn eres Bew u sstse in sche inen
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also abge sondert und n icht le icht zu en tdecken , und kommen dortke in e anderen Vöge l hin
,
so w e iss ich viele Fal le , w o in Lagern

von 80— 100 Vöge ln be iderle i Geschlechts die Paare ihr Nest aus
schl iessli ch benu tzt haben . Ein so lches Nest l iefert

,
w enn n icht

du rch Regen ode r w i lde Tiere ze rstört , e inen grossen An te il
Junge . Das kann n icht etwa v on jedem Nest un ter irgend w e lchen
anderen Bedingungen behaupte t w e rden . Wenn w ährend des

E ierlegen s oder nachdem das Paar m it d em Brü ten begonnen hat
,

andere Hennen in das Nest legen oder auf ihm sitzen , so ist die

E rgiebigke it an Jungen n i e so gross
,
sow eit m e ine E rfahrungen

gehen ; oft en tstehen dann uberbaupt ke in e Jungen . Das Paar
ve rlässt häufig das Nes t. Die Aussicht

,
Junge überhaupt zu er

z ie len
,
w i rd geringer in dem Grade als d ie An zahl der Hennen

zun immt. Bei v ier un d mehr Henn en kann man fast mit
Sicherhei t ann ehmen

,
dass Junge n i e hervorgehen .

Un stre itig w erden jedoch in Lagern
,
w o vie le Strau sse um

herlaufen
,
d ie Nester gew öhn l ich v on mehreren Hennen gete i lt,

in der Rege l von m ehr als zw e ien . Ich w eiss Fälle
,
w o 6— 8 ein

Ne st te i lten , un d habe e in Nest gefun den mit 1 50 Eiern darin und

darum ,
vie le mit 50— 70 ; doch ist es für ein so lches Nest e ine

sehr grosse, fast unbekannte Au snahm e , Junge zu zeitigen . Wenn

es n a t ü r l i c h w äre
,
dass m ehrere Hennen ein Nest te ilen

, so

wurden Junge hervorgehen .

Al le Hennen e ines Nestes hal ten zu diesem Neste . Wenn

sie n icht in d as Nest legen könn en
,
w e i l es besetzt ist, so gehen

sie gew öhn l ich n icht zu e inem anderen Nest
,
son dern legen d ie Eier

au sserhalb ih res e igenen . Jedes Nest gehört e i n e m Hahn , jedoch
ist mir unbekann t

,
ob

,
w enn mehrere Henn en in ein Nest legen

,

al le von dem E igen tümer des Nestes befruchtet sind.
W a rum t e i l e n m e h r e r e H e n n e n o ft e i n N e s t ?
In e in er Schar junger Tiere sin d be ide Geschlechter ungefähr

gle ich vertreten un d im w ilden Zu stande w i rd dieses Gleichge
w icht vermu tlich n icht sehr gestört. Jedenfal l s abe r besteht ein
Übergew icht an Hennen

,
se lbst im w i lden Zu stande

,
denn zur

Brutze i t kämpfen d ie Hähn e un ter sich
,
hier und da m it gefahr

l ichem Au sgang. In Gefangen schaft ist das Übergew icht d er
Henn en ohne Zw e ife l grösser

,
denn n icht allein du rch das Stossen

du rch Drahtzäun e w erden Hähn e ge tötet, in dem sie d ie Be ine
brechen

,
son dern auch hin und w ieder du rch Men schen

,
w e lche

sie angre ifen . In Gefangen schaft komm en w eder al le Hähn e n och
al le Hennen zur Brutreife ; da abe r die Hähn e, w e lche getötet
w e rden , zu den besten un d mu tigsten gehören

,
so is t auch das

Verhältn is der Henn en
,
w e lche zur Re ife kommen

,
gro sser als

das der Hahne .

L e d i g e H en n e n .

Hat sich ein Hahn mit se in er Henn e gepaart, so macht er
mit ihr das Nest . Weichen sie d em E indringen anderer Henn en ,



so ble ibt Monogamie be stehen u nd es
'

entstehen Junge ; thun sie

es n icht
,
so w ird wahrschein l ich Po lygamie e intreten

,
fast immer

mit unglucklichen Folgen für das N est.
Nun sin d andere Hennen paarungslustig, die aber kein en

Gatten m ehr bekommen könn en
,
w e i l diese schon verhe iratet sind.

Sie überlassen sich irgen d e in em Hahn un d w erden so befruchtet .
So erregt und aufgeregt sind sie

,
dass z ahme Henn en oft bei

Annäherung e in es Mann es sich n iederw erfen . Da sie keine
e igenen Nester haben (nur ein Fal l ist mir zur Beobachtunggekomm en , w o e ine so lche Henne ein Nest machte), so legen sie

ih re E ier in die Nester an derer Henn en
,
w obe i jede Henne sich

an d a s Nest gew öhnlich hält
,
w e lches sie z uerst erw ählt hat , oder

sie legen die Eier auf gut G lück au f den Boden . Diese Gepflogehheit
hat ohn e Zw e ife l zu dem Glauben An lass gegeben

,
der Strau ss

überlasse das Ausbruten der Eier im Sande der Sonn en hitze .

Hierin l iegt, glaube ich , in e in em grossen Umfange d ie w ahre
Erklärung für di e sogenann te Verbin dung m ehrerer Henn en 'mit
e inem Hahn

,
w elche s d em Gedanken der Po lygamie Ursprunggegeben hat. Der Hahn ist po lygamisch , dem An scheine n ach

w en iger au s eigener Wahl
,
sondern w ei l d ie Hennen ihm auf

ged rängt werden .

G r o s s e J u n g e fä l s c h l i c h fu r H e n n e n g e h a l t e n .

Ich glaube
,
dass Reisende haufig grosse Junge mit Hennen

verw echseln . Wenn sie so e inen Hahn mit etw a Dutzend
mäusegrau er Strausse zu sammen sehen , bei dem Neste oder auf

d em Fe lde
,
so sprechen sie diese lben sofort als Hahn un d Hennen

an und sagen
,
es se ien polygam ische Vöge l, w ährend es w ahr

schein lich i st, dass d ie Gesel lschaft aus ein em Paar mit grö ssen
Jungen besteht. So lche Jungen lassen sich n icht leicht von Henn en
u nte rsche i den . An dersson schein t diesen Fehler gemacht u

'

n

sogar vermu tet zu haben
,
dass ein grosses junges Tier ein

Strau ss e iner anderen Art w ar. Man mu ss bedenken
,
dass d ie

Strau sse mehrere Jahre benötigen
,
um ihre Reife zu erlangen.

Oft erreichen sie ih r vo l lständig ausgefärbtes Kle id erst
,
w enn sie

vier Jahre alt sind . Wenn klein e Junge (die Brut des zw eitenJahres) das Paar mit gro ssen Jungen begle i teten , so Würde man
noch geneigter sein , e in en falschen Schluss zu z iehen .

Warum k e i n e Ju n g e n h e r v o r g e h e n .

Wenn mehrere Hennen in dasse lbe Nest legen
,
so kommt

es haufig vor
,
dass zw e i zu gle icher Zeit legen möchten . In

diesem Fal le pflegt in d er Rege l e ine in das Nest zu legen , d ie
andere au f den blossen Boden ausserhalb des Nestes . Bisw eilen
kann man jedoch zw e i Henn en zugle ich auf dem Neste sehen .

Sofort w ol len m ehrere Henn en brü ten (der Hahn brü tet al le in in
d er Nacht). Eine hat das Nest inne

,
d ie anderen brütelustigenHennen liegen und stehen in der Nähe herum un d verraten So



seinen Stand. Steht sie auf
,
so n immt diejen ige der Hennen

,

w e lche d ie schne l l ste i st vie l le icht e in e sitzende ihren P latz .
Un ter diesen Um stän den w erden sehr vie le E ier z e rbrochen

, ehe

das Brü ten beginn t und nach dem se lben . Die Henn en si tzen n ich t
abw echselnd

,
überhaupt haben sie keinen Plan in ihrem Gebaren .

Das Legen der E ier geht bei e in igen der Henn en von Tag
zu Tag w e iter

,
selbst w enn an dere dam it aufgehört haben . Die

Fo lge davon ist
,
dass diese lben E ier n ie länger als ein paar Tageh inter e inan der in d em Neste be i samm en bleiben

, (dies habe ich
oft gepru ft, indem ich d ie E ier ze ichnete). Ein ige sind hinau s
gero l lt

,
n eue sin d ge legt

,
oder alte sin d hine ingero l lt

,
denn das

Nest w i rd du rch den Ve rkehr um dasse lbe verun stal tet. So giebt
es ke in e Jungen ; d ie E ier w erden z erbrochen oder fau l ig

,
un d

das Nest w ird schliessl ich verlassen . Un ter so lchen Umstän den
geschieht es oft

,
dass d er Hahn (un d viel le icht e in ige der Hennen)

das Ne st aus Widerw i l len ve rlasst
,
n och eh e d ie vo l le Brutze it

been det ist. Das thu t er n ie
,
w enn er nur e in e Henne hat und

von anderen Vöge ln n icht gestört w ird.
Es mu ss n och bemerkt w erden

,
dass Junge v on e in em

Hahn und e in er Henn e geführt w erden un d dass das Paar nach
anderen V ogeln , jung oder alt

,
w e lche sich ihn en n ähern

,
stösst.

Es i st auch e in e al lgeme in e Gepflogenheit d er Strau ssenz uchter,besondere Brutvöge l in Paaren abzu son d ern .

Jede Au torität, w e lche ich befragte
,
halt den Strau ss fur

po lygam isch und doch ist d ie Wahrschein l ichke it g e g e n Po lygam iesehr gross ; ein Paar bere itet das Nest ; d ie Henne legt al le E ier
(ein vo l les Ge lege) in dieses Ne s t. Das Au sbrüten der E ier und

d ie Erz iehung der Jungen w ird v on Hahn un d Henn e gle ichmässig
getei lt ; d er Hahn verl iert seine geschlechtl iche Kraft und sein e
Aufmerksamke it z u der Henn e bald nach d em Beginn des Bru ton s ;
und e i n e Henne l iefert das beste Ergebn i s an Jungen .

D i e W a h r s c h e i n l i c h k e i t f u r M o n o g am i e s t a r k e r a ls fu r

P o l y gam i e .

Ich glaube zw ar n icht
,
dass behauptet w erden kann

,
dieMon ogam ie des Strau sses sei unbedingt erw iesen

,
aber ich glaube

bestimm t
,
dass die Mu tmassung zu ihren Gun sten stärker ist als

die zum besten d er Po lygam ie . Dass e ine vo l lstän dig geordn ete
Po lygam ie besteht, glaube ich n icht. Es mag vie l le icht gesagt
w e rden

,
dass gegenwärtig der Stand des Verkehrs zw ischen d en

Geschlechtern n ich t gan z gerege lt ist ; w enn aber Monogam ie noch
n icht streng befestigt ist

,
so glaube ich w en igsten s

,
dass das Streben

in dieser Richtung ist
,
u nd bin siche r

,
dass Mon ogam ie d e r Stand

ist
,
w e lcher der Fortpflan zung der Art am gün stigsten i st, obgle ich

un ter gew issen Bedingungen Zuflucht zur Po lygam ie z u n ehmen

sem mag.
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dem Boden gesehen und hat in ihrem ganzen Ben ehmen sow ie
ihrem schmetternden R uf grosse Ahn liohkeit m it der Am sel.

Un te r den Tauben ist P tz
'

lopus fascza tu s (Manu tagi) die
haufigste . Sie finde t sich überall im Busch

,
bevorzugt indessen

den offenen
,
an Strecken n iederen Gehölzes oder an Pflan zu ngen

angren zen den , und s i tz t hier im Laube d er höheren Zw eige frucht
tragender Baum e verborgen . P tz

‘

l0p us p erousez
' Manu ma

,
ist

se l tener als erstere . Ich erhie lt zue rst e in 9 , dessen Name mir
als Vaiono genann t w u rde

,
w ähren d das Männchen Manu ma

heisst . Ein e grosse Anzahl dieser Tauben l iess m ich ein Zufal l
in Mu l ifanua fin den . In der dortigen KOkOSpflanzung stehen ein e
An zah l Banyan enbäume von etw a 50— 60 m Hohe

,
die Palmen

w eit überragend . Einer derselben stan d in d er Nahe n iederen
dichten Bu sches und trug gerade re ichl iche Fru chte . Er w ar

vo l l stän dig v on P t. p erou sez in Besitz genommen ,
d ie in der Zahl

von etw a 50 Ex emplaren in dem Baum e lebten . Bei w iederho l ten
Be suchen des Baum es zu verschieden en Tagesz e iten sah ich stets
nur d ie gen ann te Taubenart

,
die auch in der Höhe m it dem G lase

sicher erkann t w erden konn te . Au s diesem Baume stamm t d ie
Serie v on 14 Bälgen ; d ie alten au sgefärbten Vöge l sassen in den

höchsten Spitzen oder nahe am Stamm ,
w ähren d auf den un tersten

Zw e igen (er . 10 m über dem Boden) stets nur junge Tiere gesehen
wurden . Die Ba lge lassen mit genügender Deutl ichkeit d ie v er

schiedenen Kle ider erkenn en . Je jünger d ie Tiere sin d, um so geringer ist das R ot ausgeprägt und um so m ehr überw iegt ein

sattes Grün ; bei gan z jungen Exemplaren überw iegt das Grün im

Gefieder vo llstän dig.

Eine w e itere kle ine Taube , gle ich den Ptz
'

10p us p erousei im

n iederen Bu sch
,
se lbst in den Pflan zungen (Brotfruchtbäumen) vorkomm end

,
w ird von d en Samoanern als Man u lua beze ichn et. P ti

lopus. p erousez
‘ dü rfte sie . kaum zuzu rechn en sein , Pt. fasciatusviel leicht als halbausgefärbt, obgle ich d ie Färbung w en ig der Be

schreibung entsprichtü. Bei d en etwa 10 Ex emplaren , w e lche ich
erhie l t

,
w ar die Färbung d es Gefieders e in e durchau s gle ichmässige

,

den beiden ein z ig kon serv ierbaren en tsprechende ; überdies erw iesensich bei al len Ske lett und Geschlechtsorgane als völl ig au sge
bildet , sodass hiernach die Annahm e einer frühen Jugen dform
au szu schl iessen se in du rfte . Vielleicht liegt in dem Manu lua

eine w e itere Form vor
,
w as sich w ohl du rch d en Vergle ich mit

P t. fascz
'

atus juv . e rgeben kann .

Bezüglich der grossen Tauben ist n ur zu erw ähnen
,
dass

sie hohen geschlossen en Busch l i eben , gleichgu ltig in w e lche rMeereshöhe . D idun cu lus w ird au ch im Un terho l z gesehen , w ährend
al le andern n ur auf höheren Bäum en z u finden sin d . Un ter d en
D iduncu lus

,
w elche ich erhie lt

,
befan den sich zw ei abw eichen d

gefärbte : Schwarze r Schnabe l
,
dunke lbraunes Gefieder m it he l l

1
) Ist thatsächlich der junge Vogel von P . fascz

'

atus R chw.



braun en Bän dern ; es fehlten also Rotfärbung d es Schn abe l s un d
Wangenhaut, die braunen Fluge l und Schwanzfede rn , das stah l
grun e Körpergefied er, u n d d ie Läu fe w aren statt rot dunke lbraun
grau . Le ider konnte nur e iner der Bälge

,
w enn auch schlecht,

e rhal ten w erden . Bei d er Kon servierung d er Bälge w urde m it

Erfolg Formo l verw ende t. Es w ar mei sten s unm öglich
,
d ie am

Abend heimgebrachten Voge l gleich abzubalgen , un d ge legen tlich
auf grosserem Tou ren war dies au ch am fo lgenden Tage unthun

l ich . Um d er in den Tropen so raschen Verderbn is zum al der
sehr fe tten Tauben z u begegn en

,
versuchte ich d ie Verw endung

v on Formo l
,
w e lche sich in fo lgen der We ise bewährt hat : Hau t

und Mu scu latur des Bau ches vom Stern um z um After werden
du rchschn itten

,
dann

,
n achdem das um stehende Gefied er durch

e ine dicke Lage Gyps geschü tzt w orden ,
w erden Magen

,
Darm

,

Leber entfern t u nd du rch e in en m it 00110. Form o l getränkten
Wattebau sch ersetz t . In den Schlund w ird v om Schnabe l aus

ein gle icher Bausch e ingefuhrt (z ur Kon serv ierung von Gehirn und

Augen), dann d er Voge l an d en Fussen aufgehä ngt. Bei gro sseren

V ogeln w erden die Flüge lmu ske ln sow ie d ie Fu sssehnen freigelegt un d m it Formolw atte bedeckt . In dieser We ise behan delte
Vöge l sind bis zu 5 —6 Tagen hal tbar u nd lassen sich noch zu

d iese r Zeit abbalgen (z . B . No . 41
,

1 6
,
29

,
Uber d ie

als ausgestorben ge l tende Ralle Pa reud ias fes , Punaö, konn te ich

in Saw aii fo lgende Nachrichten erhal ten : Der Voge l lebt n och im
Inn ern der In se l

,
w o er Erdhöhlen bew ohn t

,
se lten gesehen w ird

und d en dichten Bu sch l iebt . Au sgesetz te Pre ise verm ochten m ir

in der Kü rze der Ze it d en Voge l n icht zu verschaffen , doch w ar

er den Sam oanern w ohl bekan n t
,
und m ehrere erklärten sich be

re it zur Jagd . Ein ähn l icher Voge l so l l auf Upo la, Tutu i la v or

komm en
,
auch auf Manua so l l ein n icht fliegen der, auf der Erde

lebender Voge l v on Tauben bis Hühnergrösse bekann t se in .

Überal l in dessen ist das Tier se lten .

Ueber das Vorkomm en von M u s c i cap a p a r v a Bch st .

in Bosn ien .

Von Herman Schalow .

Auf dem Wege v on Bugojn o ube r Dolnj i Vaku f nach d er
alten

, pittoresken bosn ischen Kön igstad t Jajoe führt die E i senbahn
,zw ischen den Stationen Babinoselo u nd Vinac

,
du rch herrl ichen ge

m ischten Hochw ald v on u rw aldartigem Charak ter
,
d er an d en stei len

Lehn en des Vrbasthales empo rste igt. Gebildet w i rd er vornehm lich
aus R ot und W eissbuchen

,
Ahorn

,
Mannae—chen un d Fichten m it

man n igfach em dichtes tem Un terho l z v on Lon iceren
,
Aron ien

Ulm en
,
Hase ln und E ichengestrüpp. Die Zuge der schmal spu rigen

Bosnabahn durchfahren dies Gebi et sehr langsam ,
da e in e n icht

unbedeu ten de Steigung zu überw inden i st : auf ungefähr 30 Kilo



meter du rchschn ittlich 5 Meter auf tau send . Man kann bequ em
um sich schauen .

Als ich am 30. Augu st des Jahre s dieses Weges z og, ho rte
ich e inen T roglodytes

- ar tigen Lockruf und sah dann e inen rot

kehligen Voge l auf den un tersten Zw e igen e ine r starken Buche ,
m it laubsängerartigen Bew egungen , der sich nach Mu scicapid en

Art v on oben herabliess
,
w ieder emporstieg und dann m e inen

Blicken im d ichten Laubgew irr blitzartig en tschw and . V on d en

Schw an zfedern habe ich bei d er Schn e l ligkeit des Ersche in en s
un d Ve rschw inden s n ichts gesehen . Ich glaube aber n icht feh l z u
gehen

,
w enn ich den beobachteten Voge l für ein mehrjährig altesMännchen v on M uscicap a p arva Bobst . an spreche . Freund Re iser

,

d em ich sofort v on meiner Beobachtung schrieb , tei lt m ein e
An sicht. Mögl iche rw e i se brutet der kle in e Fliegen schnäpper injen en alten Wal dungen . Fur d en Zug du rfte der Beobachtungste rm in z u früh se in . Nach Con te Alléon z ieht d ie Art in

Bu lgarien erst gegen Ende d es September un d October du rch .Me ist sind es dort ju nge Vögel
,
alte sind seh r se lten .

Othmar Reiser
,
der hervorragendste Ken ner d er Voge lfauna

des Balkan
,
hat M u scicap a p arva‚ w ie er mir schre ibt

,
in Bosn ien

n iemal s se lbst erlegt. E inm al glaubt er e in Ind iv iduum an d er

Waldgren z e d er Osjecen ica bei Bosn isch-Petrovac gesehen zu

haben . Das e in z ige im bosn isch-herzegow in ischen Landesmu seum
befindliche Stück aus Bosn ien ist ein juv . d

‘

,
w e lches w ähren d

d es Frühjahrsz uges in d er Nähe von Il idze er legt wu rde .

Neue afrikan isch e Arten .

Von Reichenow .

Tu racus sharp ei R chw .

Corythaix schuetti [non Cab ] Sharpe J . L . S . 1884
,
433

Tu racus schuetti She l l . B . Afr. I. 1 896
,
1 1 9 [part ]

Dem T u racu s schütti sehr ähn lich
,
auch m it schw arzem

Schnabe l
,
abe r Rücken

,
Flüge l und Schw an z prächtig blau glän zend

m it nur schwachem v eilchenfarbenem Schimm er. Fl . 1 68
,

Schw . 1 90, Sohn . 21
,
L. 35 mm .

N iamn iam-Land : Semmio III.
Oed icnemus buttz

'

kofer i R c h w .

Oed icn emus verm z
'

cu latu s [n on Cab.] Bütt . N . Leyden VII.
1885

,
232 ; XI. 1889

,
1 36 ; R eiseb. 1890, 476 .

D em Oed . vermz
'

cu la tus sehr ähn lich, aber d ie Grun dfarbe
der Oberse ite etwas grau er

,
d ie dunkle We l len zeichn ung auf

Schu lterfedern
,
letz ten Arm schw ingen un d Oberschwan zdecken

undeu tlich un d d er Schnabe l bedeu ten d stärker. Länge des

Schnabe l s 50— 53 , Höhe desse lben bei den Nasen löchern 1 2 —1 3 mm .

Lg. c. 350 370
,
F1. 200— 210

,
Schw . 1 10— 1 1 5 , L. 75— 80 mm .
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Totanus glareola , 1 9 wurde am 1 895 auf Nolso erlegt.
Das erste sichere Ex. von den Faeröern .

Lam s m inuta s Ein junger Voge l, der einzige dieser Art für
d i e Faeröer, wurde bei Nolso am II./2 . 1 886 geschossen .

Lazu s ! m us . Ein Paar soll auf Stromo bruten . Wenn sich
diese Nachricht bestätigt

,
so wäre das der nördlichste Brutplatz im Atlantischen Meere ; die nächste [und sehr grosse] Brutkolonie findet sich auf

den Shetlandsinseln .

Larus m arin us . Auf Nolso brutet nur ein Paar. Vor einigenJahren wurden beide, 3 und 9 , geschossen ; sofort kam ein anderes Paar
und baute auf derselben Stelle . Man hat beobacht et, wie diese Movejunge Eiderenten v om Wasser aufnahm, mit ihnen in die Luft flog, sie

wieder herabfallen liess und dies fortsetzte, b is das Junge tot war. Dann
wurde das Tierchen zerrissen und verzehrt.

Laru s s abz
'

m
'

z
' soll vor etwa 30 Jahren, im Februar

,
gesehen

werden sein . Die Nachricht lst mit Vorsicht aufzunehmen .

Sterna n igra ist nur einmal auf Nolso geschossen worden ; einj unger Vogel im Sept . 1 886 .

L estm
'

s cataw hactes war fruher auf der Inselgruppe sehr gemein,ist aber an Zahl sehr zuruckgegangen , weil den Jungen zu Nahrungs
zwecken sehr nachgestellt wurde . Auf Skuö [welche Insel diesem Vogel
wahrscheinlich ihren Namen verdankt ; das Tier heisst dort Sküvur] soll
man ehemals 6000 jährlich gefangen haben, jetzt brüten kaum 10 dort.

F ratercu la arctica . Jährlich werden auf Nolsö bis
manchmal sogar bis gefangen . Verf.

'

erhielt im Sommer 1 89 7
zwei alte Lunde im reinen Winterkleide und ohne Spur von appendices,
welche am 16 . und 23 . Juli auf Nolsö gefangen wurden . Petersen sah

den ganzen Sommer hindurch einzelne „Winterlunde
“

[Lunde im Winterkleid]. Diese so llen sich in bestimmten Höhlen zwischen den anderen
Lunden aufhalten und nicht brüten .

Plcga d z
'

s falcz
'

n ellus soll vor mehr als 30 Jahren gesehen worden
sein und zwar zweimal mit einem Zwischenraum von einigen Jahren . Verf.
erwähnt diese Art, wie a lle mit Fragezeichen nur nebensächlich als Fussnote .

Pha lacz ocozax gracu lus brutete hier vor einigen Jahren , ist j etzt
aber ausgerottet ; einzelne, meist junge Vögel halten sich wahrend der
Nacht das ganze Jahr hindurch auf Nolsö auf.

Fa lco tinnuncu lus ist nur dre imal auf Nolso getroffen worden,
1 89 5, 9 5, 9 7 .

F alco p crcgr inus ist auf Nolso se lten . P. glaubt, ihn einmal gesehen zu haben .

Falco gyrfa lco . Zwei Formen sind fur die Faeroer nachgewiesen ,F. gyrfalco var. typica (besitzt das Zool . Museum) und F. gyrfalco var.

cand10ans [von Petersen auf Nolsö am 1 898 geschossen] . Dass
auch die dritte Form der Art F . gyrfalco var. islandma auf den Faeröerngetroffen werden kann

,
hält Verf. für wahrscheinl ich .

P ern is ap ivoru s . Ein altes schoss Petersen im Juni 1 884 .

Die Art ist fur die Faeröer neu .



Circus cyancus . 1 9 wurde auf Nolso Ende Oktober 1 895 er

legt . Das einzige Stück von den Faeröern .

Haliaétu s a lbicilla . Soll nach Aussage älterer Männer früher
auf Nolsö gesehen worden sein . Jetzt wird er nur zufällig auf den

Faeröern angetroffen .

Otus vulgaris wurde auf Nolso im Herbst 1 872 erlegt . Im Fruhjahr 1 844 (Holm) und im Januar und März 1 87 1 (Feilden) ist diese Art
auf den Faeröern geschossen oder gefangen worden.

Syrrhap tes parad oxas . 1 888 hielt sich eine kleine Schar einige
Tage auf Nolsö auf.

Turtar au ritas ist in den letzten 30 Jahren zweimal auf Nolsogeschossen werden, das erste Stück vor etwa 20 Jahren, das andere
einige Jahre später . Müller schoss diese Taube auf Nolso am

1 85 7, nachdem er sie im Juli dess . J von Torshavn erhalten hatte .Cap rimu lgu s cump acus Vor etwa 30 Jahren auf Nolsö gefangen . Für die Faeröer ist das Vorkommen dieser Art mindestens noch
6 mal festgestel lt werden .Cucu lus can ora s ist dreimal im Fruhjahr, einmal im Herbst auf
der Insel angetroffen werden . Muller hat den Kukuk von Nolsö 1 86 1

u . 62 erhalten, be ide Jahre im Juli.Corvus corone soll n icht selten im Herbst und Winter, ab und

zu auch im Fruhjahr gesehen werden, j edoch nicht jedes Jahr. Ein Balg
liegt nicht vor. Verf. hält eine Verwechselung mit C. frugilegu s für
möglich .

Pastor roseus . Muller erhielt 1 Stuck am 1 855 .

Stum m vu lgaris var. facroäwsis . An der Hand eines Materials
von 22 faeröer Staren, 42 dänischen und 6 norwegischen kommt Verf.
zu folgendem Ergebnis : Der Star der Faeröer ist eine sehr alte geogra
phische Rasse . Er offenbart sein hohes Alter in der Grosse der äusserstenHandschwinge und steht auf einer Entwickelungsstufe, d ie von der typischenForm der Art längst überschritten ist oder höchstens noch ausnahmsweise
bei dieser ange troffen wird . Einfluss ubten die Naturbeschaifenheit der

Inseln und die besondere n Lebensbedingungen, welche sie dargeboten .

Die Wirkungen haben Musse gehabt, sich zu befestigen , weil er langeZeiten hindurch von einem Vermischen mit anderen Stargesellschaften

ausgeschlossen war. Unter diesen Verhältnissen ist er in gewissen Richtungen, in Gestalt und Grösse des Schnabels , in der Stärke der Fusse,
weniger in der Grösse der Flügel und des Schwanzes von den für die

Art gewöhnlichen Massen abgewichen . Se lbst wenn er das unbestreitbare Alterskennzeichen im Flügel nicht bewahrt hätte, wurde allein se in
Sondergepräge e in Beweis dafür sein, dass e r sich früh von dem Haupt
stamme der Art losgetrennt hat. Doch in keiner Hinsicht ist es so

weit gekommen, dass die Grenze zwischen ihm und der typischen Formscharf gezogen werden konnte ; selbst die Bre ite des Schnabels, eine der

ausgeprägtesten Eigentümlichkeiten, kann nicht als festes und sicheres
Merkmal angenommen werden . Ihn als eigene Art hinzustellen, davonkann folglich nicht die Rede sein, als geogr. Rasse muss er dagegen
von dem typischen Star getrennt werden.



Verf. behandelt das Thema vom Star sehr eingehend und giebt am
Schlusse eine Tabelle mit genauen Massen “

der Stücke von Nolsö undvergleicht sie mit dänischen und notweg . Exemplaren sowie mit je einem
aus Island und Grönland.

Troglodytes parvu lus var. borealis . Brutet auf Noise in denDächern der Boot u . Torfhäuser ; baut das Nest inwendig im Stroh
se lbst oder befestigt es aussen am Stroh und lässt es vom Befestigungspunkt herabhängen (oft gegen eine Elle lang) . Man hört den Gesang
frühzeitig des Morgens Sommer und Winter. Nur wenige Stücke giebt
es auf der Insel . Verf. beschreibt die verschiedenen Arten bezw. Unterarten,
welche aufgestellt wurden, und ihre geogr. Verbreitung . Die Anschauungen
über die geogr. Ve rbreitung der Rasse T r . borealis seien etwas unsicher.
Von einzelnen Seiten habe m an die Identität des isländischen Vogels mit
faeröern bezweifelt , andere hät-ten den Namen auf den isländischen, faeröer
u . shetländischen Zaunkönig ausgedehnt.

Von den vorliegenden 1 2 Vöge ln von den Faeröern und Island werdengenaue Masse und Färbung gegeben im Vergleich mit 34 dänischen und

norwegi schen Stücken . Bei Tr . bar. sind die dunklen Farbentöne vor

herrschend, bei Tr . p arv. die hellen, mehr rötlichen . Keins der Farbenkennzeichen kann als sicheres Unterscheidungsmerkmal zwischen den beidenFormen angesehen werden, und alle sind s ie unzuverlä ssiger als der Grössen
unterschied.Star und Zaunkonig der Faeröer sind alte geogr. Rassen, beidehaben eigentümlich stark entwickelte Füsse, und bei beiden ist die Körpergrösse im ganzen vermehrt. Während nun der Star verhältnismässig
scharf in seinem Sondergepräge der typischen Form der Art gegenüber
steht, ist der Abstand zwischen Tr . ber . und Tr . p arv . in mehrerenHinsichten ausgeglichen . Der Unterschied in der Farbenabstufung wird
am nächsten durch die individuellen Abänderungen beider Formen ausgeglichen ; in der Grosse scheinen norwegische Individuen ein klein wenig
die danischen zu überragen, und shetländische Zaunkonige bilden mindestens
in mehreren Richtungen einen direkten Übergang zu den faeröern . Soll
.

’

l r . ber . als geographische Rasse behauptet werden , so kann es nurvermöge dessen geschehen, dass er das Extrem in Grosse und Farbentiefe ist ; seine Abgrenzung namentlich von dem Standvogel auf den Shet
landsinseln wird aber in hohem Grade unsicher sein .

Sylvia ca rru ca . 1 9 wurde auf Nolsö am 30. 1 1 . 1 897 erbeutet.
Die Art ist fur die Faeröer neu . Auf den Shetlandsinseln hat Saxby
sie dreimal gesehen .

Sylvia a tricap illa . 1 895 schoss Petersen ein 3 am 1 0. 9 . 1 896traf P. 2 Stuck auch im Sept. an. 1 897 wurde das Tier häufiger auf

den Faeröern bemerkt, sogar im Juni und Juli, wahrscheinlich deshalb,
weil die Gärten besser geworden waren D ie Art ist bis j etzt von
den Faeröern nicht bekannt, dag egen wurde sie nach Helms auf dem

Atlantik (ca . 600 n . B . 8° w . L .) am 4 . 10. 1 892 gesehen, vielleicht
auf dem Fortzuge von den Faeröern .

Phyllops ca stes trochilus . Einige wenige wurden auf Nolsö imSept. 1896 gesehen, 1 9 am 12 . 9 . 96 erlegt.
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hyperboreus, Motacilla alba, Emberiza nivalis 5 zu fä l l i g b rü t e n d e.

Colymbus septentrionalis, Larus fusons, Larus tridactylus, Phala
crocorax graculus 4 e h e m a l s b ru t e n d e .

Am Schlusse lässt Verf. der systematischen Ubers icht eine zusam
menhängende Schilderung des Vogellebens auf Nolsö in jedem Monat desJahres folgen . In erster Linie werden die für jeden Monat charakte

ristischen Arten der See Wat und Sperlingsvogel gegeben, weiter die
regelmässigen Veränderungen im Vogelbestand von Jahreszeit zu Jahres
zeit beschrieben . Ganz kurz werden die mehr zufällig vorkommenden
oder im Tagebuch des Petersen weniger ausführlich behandelten Artenberührt.

Endlich finden wir einen Auszug aus den Tagebuchaufzeichnungen
in systematischer Ordnung uber d ie taglich beobachteten Arten und die

Anzahl derselben . Diese Notizen werden besonders den Bearbeitern desVogelzuges willkommen sein .

Als Anhang folg en ein ige Mitteilungen von anderen Inseln der

Faeröer-Gruppe . Anas penelope wurde Mitte Mai 1 89 6 bei Myggenaesgeschossen . Tadorna cornuta auf Vaage Aug . 1 892 , Fuligula
cristata auf Suderö 7 . Mai 1 896, Oedemia perspicillata auf Vaagö

1 896, Mergus merganser auf Sudero 1 89 7, Anser
leucopsis auf Stromö ca. 1 89 6, Platalea leucorodia auf

Sandö Fruhjahr 1 89 7
,

Nyctea nivea auf Strömö 1 89 7 (den

Anzeichen nach hatte der Vogel ein 9 vor nicht langer Zeit
Eier gelegt) . O . H a as e .

Nachrichten.

Jahresversamm lun g d er Deutsch en Orn ith010gisch en

Gesel lschaft.

Die diesjährige Tagung der Jahresversammlung der Deutschen
Ornith010gischen Gesellschaft, we lche vom 8 .

- 10 Oktober in Berlin
stattfand , erfreute sich einer zahlreichen Beteiligung . Ausser den fastvollzählig anwesenden Berliner Mitgliedern nahmen u . a. an den Ver

handlungen Teil die Herren Prof. K o n i g (Bonn) , Polizeirat K u s c h e l
(Breslau) , Prof. B o t t g e r (Frankfurt a . Direktor Dr. W u n d e r l i c h
(Coln), Prof. P l a t e (Berlin) , Baron v o n E r l a n g e r (N .

-Ingelheim),Dr v o n D a l l w i t z (Tornow), Sanitätsrat F r i c k (Magdeburg) , Rechts
anwalt K o l l i b ay (Neisse), Prof. J u n g h a n s (Casse l) , P a u l S p a t z
(Gabes) .

Telegraphische Grusse mit dem Bedauern, der Versammlung n ichtbeiwohnen zu können, waren von Herren Geh . Rath A . B . M e y e r ,
Graf v o n B e r l e p s ob und Dr. L e v e r ku h n eingegangen, briefliche hatten
die Herren V i c t o r v o n T s c h u s i , O . K l e i n s c hm i d t , Baron R o t h
s c h i l d , Dir. H a r t e r t, Baurat W u s t e n e i

,
O . R e i s e r , O . H e rm a n ,

Dr. B i e d e rm a n n und Maj or A. v. H om e y e r zugesandt.



Im kleinen Saale des Architektenhauses eröfinete am SonnabendHerr Geh. R eg.
—R at M o b i u s die Jahresversammlung, begrusste die An

wesenden und stellte die Räume des Königl . Museums fur die Sitzungen
zur Verfugung . Herr Prof. R e i c h e n o w gab von einigen notwendiggewordenen ! nderungen der Tagesordnung Kenntnis .Herr S c h a l o w berichtete sodann über die Fortschritte auf dem

Geb iete d er Ornithologie in faunistischer Beziehung im verflossenen Jahr,
wobei der Vortragende vornehmlich bei den Arbeiten der Mitglieder der
Gesellschaft verweilte . Eingehende Darstellung widmete er den Arbeiten
im mediterranen Gebiet, welche die Fragen nach der Auffassung undStellung desselben als Subregion innerhalb des palaearctischen Faunengebietes wie nach der südlichen Grenze des letzteren in Afrika immer
mehr und mehr klären .Herr Prof. K ö n i g hielt einen Vortrag uber seine in '

diesem Frühjahr ausgeführte R eise nach dem Sinai . In seiner bekannten fesselndenDarstellung gab der Genannte eine Skizze des Landes, seiner Wande
rungen ih demselben wie der beobachteten Vogelwelt. Dem interessantenVortrage folgte eine lebhafte Discussion, in welcher eingehend Fragen
zoogeographischer Natur zur Erörterung gelangten .

Nach Schluss der Sitzung fand eine gemütliche Zusammenkunft im
Tunnel des Architectenhauses statt.

Die Sitzung am Sonntag wurde im Bibliotheksaal der zoelegischen Samm
lung des Königl. Museums für Naturkunde durch Hrn . S ch a l o w eröffnet.
Nach ein1gen geschäftlichen Mitteilungen des Herrn Prof. R e i c h e n o w
erstattete Herr D e d i t i u s den Kassenbericht . Mit der Prüfung derRechnung wurden d1e Herren Ko l l i b ay, P a s c a l und G r u n a ck betraut .

Der Vorstand wie die ausscheidenden fünf Ausschussmitglieder Geh.

Rat B l a s i u s , Prof. B l a s i u s , Prof. C ab a n i s, Major v . H om e y e r undFreiherr K o n i g -Wa r th a u s e n wurden durch Zuruf wiedergewählt.
Bei der Wahl des Ortes und der Zeit der nächstjährigen Ver

sammlung lag eine Einladung des Herrn Po lizeirat K u s ch e l für Bres
lau vor . Die anwesenden Mitglieder glaubten jedoch mit Rücksicht auf

den Umstand, dass die Gesellschaft 1m nächsten Jahr die fünfzigjährigeFeier ihres Bestehens begehe, für dieses Mal von der Einladung Abstand
nehmen zu sollen . Nach lä ngerer Besprechung wird der Vorstand er

mächtigt, in Beratung zu treten, ob die nächstjährige Festversammlung
in der Hauptstadt des Reiches

,
vielle icht im Anschluss an den im

nächsten Frühjahr in Berlin stattfindenden internationalen Geographen
Congress , oder an einem Orte Thüringens oder Sachsens stattfinden solle,
an dem d1e erste Versammlung im Jahre 1 849 getagt hat.

Von einer fur das Jahr 1 899 geplanten ornitholog ischen Zusammenkunft in Saraj ewo wird mit Rücksicht auf den im Jahre 1 900 in Paris
stattfinde nden dritten internationalen Ornithologen - Congress wie auf die

nächstjährige Jubelfeier unserer Gesellschaft abzusehen beschlossen .He rr Prof. R e i ch e n o w legt im Beginn der wissenschaftlichenS itzung eine Anzahl neuer litterarischer Erwerbungen des Kgl. Museums
vor . Darunter befindet sich auch die älteste Ausgabe des Naumann ’

schenWerkes vom Jahre 1 797— 1 802 . DerVortragende nimmtVeranlassung, auf



eine Mitteilung im Text wie auf die eine Tafel hinzuweisen, aus welchen
hervorgeht, dass im Jahre 1 770 eine ganze Schar von Chenalop ex

aegyzatiaca s Deutschland besucht habe, von welchen auch mehrere Stücke
erlegt werden sind.Herr Dr. H e in r o th hie lt einen längeren Vortrag uber die Mauser
und deren Verlauf bei den Vögeln . Anlehnend an eine altere Arbeit
von Gerbe giebt der Vortragende ein vorläufiges Ergebnis seiner Untersuchungen über den Vorgang der Mauserung von Schwingen und Schwanz
federn bei den einzelnen Familien . Der Vertrag wird demnächst ver
öffentlicht werden .

Bei der an den Vortrag s ich knüpfenden Erörterung legt Herr
Prof. R e i ch e n o w ein von Herrn K l e i n s c hm i d t eingesandtes Präparat
vor, welches darthun soll, dass bei jungen Hühnchen die nachwachsendeSchwinge in unmittelbarem Zusammenhang mit der abgenutzten steht .Hr. K le i n s chm i d t hat ferner Beobachtungen uber den Gefiederwechsel

von M otacilla a lba eingesandt.Herr H a r tw i g spricht über Verfärbungserscheinungen, die er an

einem jungen Vogel von Coccothraastes melan arus zu beobachten Ge
legenheit hatte .Herr H e ck e berichtet über das Brutgeschäft von Ortygomctra

p arva (Scop .) nach Beobachtungen, d1e er in verschiedenen Tei len der

Mark zu machen Gelegenheit hatte und die die bekannten Beobachtungen
Kutters ergänzen . Er teilt ferner e ine Reihe von Beobachtungen mit

über das Brüten von Columba pa lambas und F a lco sabbateo in un

mittelbarer Nähe .Herr Prof. R e i c h e n ow legt Balge der jetzt bekannten Ap teryxArten vor und spricht sodann uber die von ihm im zoologischen Museum
eingerichteten Kolonialsammlungen, wobei zwei kürzlich von der Expedition
T ap p e n b e ck am Friedrich Wilhelms-Hafen in Neu-Guinea entdeckte
Arten b eschrieben werden : Colluricin cla tapp enbccki , ähnlich 0.

rufigastra Gould, aber die Unterseite dunkler, die Oberseite mehr ins
rostbraunliche ziehend, und Scr icorn is sylvia , oberseits graulich olivengrün, unterseits grünlichgelb, Flügel 53 mm lang.Herr R e i ch e n o w spricht sodann über eine von Hrn . Prof. P l a t e
bei Cavancha in Chile gesammelte D iomed ea . Der Vortragende hielt
dieselbe früher für D . bu lleri R othsch . , hat sich aber durch Untersuchung
des Typus der letzteren Art im Tring Museum von der Verschiedenheit
überzeugt und benennt die Art D iomedea p latci . Bei D . bu lleri ist
der hintere Rand der Firstenplatte frei und die Hinterkante der Seiten
platte springt unmittelbar unter dem hinteren Firstenrand in einemWinkel vor. Bei D . p latei stösst der Hinterrand der Firstenbekleidung
unmittelbar an die Stirnbefiederung, und die Hinterkante der Seitenplatte
verläuft in ganz gerader Linie und beinahe senkrecht zur Schnabelschneide .

Die Firste ist nicht ge lb, sondern blassgrau wie der übrige Schnabel .Hiernach lässt der Vorsitzende eine Pause eintreten, während welcher
ein gemeinsames Mittagessen eingenommen wird.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung berichtete Herr S p a t z unter
Vorlage einer schönen Sammlung von seltenen Eiern über seine letzten
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S . 47 . Das jetzt in China gefundene Ei, welches in das Museum in

Cambridge, Mass , gekommen ist, soll mit dem russischen fast vollständig
übereinstimmen . Die Längsachse beträgt 1 80mm, die Querachse mm,

der Rauminhalt 1 89 7 Kubikcm . Bei dem russischen Ei sind die ent

sprechenden Zahlen 1 80 mm, 1 50 mm und 2200 Kubikcm . Die Schichten,
aus denen das chinesische Struthiolithus-Ei stammt, sind zweifellos dilu
vialen Alters ; auch das russische war aus einem rotbraunen bröckligen
Lehm mit einer Unterlage von krystallinischem Gyps ausgespült werden .

Anfang August d. J . ist ein viertes Exemplar von N otorn is man
telli auf Neuseeland erlegt worden . Ein Hund tötete den Vogel imWalde beim See Te Anan . Es war ein junges Weibchen in prächtigem
Gefieder. Die interessante Art ist somit noch nicht ausgestorben , wiebisher angenommen war.

Die arktische Expedition unter Th. Lerner, an welcher die BerlinerZoologen Dr. R öm e r und Dr. S ch an di n u teilgenommen, ist MitteOctober zurückgekehrt.
Anze igen.

.s
'

ealan d er S ohn , (Berlin .

Soeben erschien :
A. B. Meyer an d L . W. Wiglesw orth

The Birds of Celebes and the Neighbouring islands.
2 volum es, comprising 42 Plates carefully coloured by hand (Figures of 77 spe

cies), 3 plain Plates lTails of 4 species) an d 7 coloured Maps [3 Maps : Geo
graphical Distr1bution of Loriculus

,
Cacatua

,
Bucerotidae in the Indian Archipe lago

1 Map of Ce lebes 1 Map of Ce lebes and neighbouring islands 2 Me

teor010gical Maps (W inds and Reins of the Indian Archipe lago)] with letterpress
of XXXII

,
1 30 and 962 pages , In Royal-Quarto.

Price 240 Mark 1 2 frcs. 300]
Prof. Dr. K . W. v . Dal la Torre und Fran z Anz inger

Die Vö ge l

Tiro l un d V o ralb e rg .

Nach eigenen und fremden Beobachtungen , Samm lungen und Literaturque llen
kritisch bearbeitet.Separatabdruck aus d en M1 tthe flungen d es Ornith010gischen Vere ins in Wi en

“
. Jahrg. XX u . XXI.)

1 39 Se iten
,
Gross - Quart. Preis 5 Mark.

Zu verkaufen :
N a u m a n n , Naturgeschichte der Vogel. 1 . Aufl . com

plet , tad e llo s erhalten .

Wir bitten um Preisangebote .

S ch u lbu ch h a n d lu rvg in B r a u n s chw e i g .

Druck von Otto Dornbluth in Bernburg.



Ornithologische Monatsberichte
herausgegeben von

Pro f. D r . Amt. Re ich en ow .

VI. Jahrgang. Dez ember 1898 . No . 12.

Die Ornith010gischen Monatsberichte erscheinen in monatlichen Nummern
und sind durch al le Buchh andlungen zu bezieh en . Preis des Jahrganges 6Mark.

An z eigen 20 Pfennige für die Zeile . Zusendungen für die Schriftleitung sind an

den Herausgebe r, Prof. Dr. R e i c h e n o w in B e r l in N 4 . Invalidenstr. 43 erbeten,
alle den Buchh ande l betreffende Mitteilungen an die Verlagshandlung von

R . F r i e d l än d e r S oh n in B e r l i n N .W . Karlstr. 1 1 zu richten .

Uber di e

begriffliche Stel lung d es Striches zum Zugphänomen .

Von Fritz Braun.

Man braucht nur u gen d ein be l iebiges Buch uber d en Voge l
und se in Leben in die Hand zu n ehmen

,
so w ird man fin den

,dass d en Re isen der ausgesprochen en Zugvöge l zumeist ein langer
Abschn itt gew idm et ist

,
w äh ren d der Strich m it e in igen w en igen

Bem e rkungen abgefertigt w ird . Es fragt sich aber, ob das richtig
und zw eckmässig ist. Um d en Sch leier zu lüften

,
w e lcher dem

Fo rscher noch imm er Kern und Wesen d es Zugphanomens ver

birgt , so ll te man versuchen
,
dieser Ersche inung von all en Seiten

au s n ahe zu kommen . Wil l man das thun
,
so darf man aber

auch d en Strich
,
dessen begrifl

°
liche Verwandtschaft mit dem

Voge l zuge so nahe liegt
,
n icht mit n ichtssagenden Worten ab

find en , d ie u ns zu keiner Klarheit führen können .

Was versteht man un ter dem „
Str ich“ d er Vöge l ? Wir geben

zur An tw ort : E i n e O r t s b ew egu n g d e r b e t r e ffen d e n Vo g e l
a r t n a c h i r g e n d e i n e r R i c h t u n g d e r W i n d ro s e , w e l c h e
n i c h t p r i n z i p i e l l z u n a h ru n gs r e i c he n G e b i e t e n h in fü h r t.Diese Ortsbew egung ist n icht von dem augenblicklichen Nahrungs
bedürfn i s dem Individuum e ingegeben , denn son st müssten fast
al le un sere Vöge l ew ige Strichvöge l sein . V on dem Zuge un ter
sche idet sich d er Strich dadurch

,
dass ihm keine bestimmte

Richtung vorgeschrieben ist
,
dass w ir Vöge l fin den

,
die nach Ost

,

nach West, nach Süden streichen . Fern er richtet s ich der Zug
nach Gebieten

,
w e lche andere Floren und somit auch andere

Nahrungsv erhältnisse aufw eisen
,
w ähren d sich d ie Strichvoge l zu

m e i s t in einer Region bew egen
,
w e lche in dieser Hin sicht die

gleichen Zu stände zeigt.
Es fragt sich nun

,
ob der Strich uns heu tzu tage als zw ingende

Notw endigke it für den Bes tan d der betr. Arten erschein t, in ähn



licher Weise
,
w ie es bei dem Zuge doch sicherl ich der Fall ist.

Nimm t m an diese Frage n icht allzuleicht, so w ird man bal d fühlen
,dass man sie kaum schlankw eg bejahen darf, und bei längerer

P rüfung w ird sich das Züngle in d er Wage immer mehr un d mehr
nach d er n egativen Seite neigen .

Ne in ! Diese Ortsbew egungen erschein en grosstenteils n icht
als zw ingen de Notw endigke it, um den Bestand d er betr . Art zu

erhalten . Sie gew ähren d er Art als so lcher keinen grösseren
Nahrungsspielraum als zuvor un d können ih r daher auch kein
w e sen tl ich vermehrtes Nahrungsquan tum zuführen . Te i len sich
tau sen d In dividuen in ein Gebie t, das man ihnen als NahrungsSp ielraum anw e ist

,
so w erden sie sicherl ich in ihren abgegren zten

Revieren insgesamt ebensov ie l Nahrung finden
,
als w enn sie un

stät und fluchtig du rch das Gebiet umherz iehen .

Für d ie Me ise, w elche sich w ahren d des Sommers n icht nurse lbst ernährte, son dern noch w iederho l t ein e zahlreiche Nach
komm enschaft au fbrachte

,
ist es im Herbst

,
w o ihre Hilfsmitte l sich

kaum w e sentl ich vermin dert haben
,
al ler Wahrschein l ichkei t nach

ke in zw ingendes Postu lat
,
unablässig umherz ustreichen ; w i l l siedoch nur e inen geringen Bruchtei l der Nahrungsmenge auffinden

,deren sie währen d der Fortpflan zungsperiode bedurft hat. Die

Stiegli tze brauchen sicherlich zu e iner Ze it
,
da die meis ten Un

krau t und vie le Nu tz-Pflanz en in Sam en schiessen
,
n icht ruhelos

umherzuschw ärmen
,
um ihren geringen Nahrungsbedarf aufzufin den .

Altum
,
Brehm

,
Mu l ler u . a. beton en m it Recht

,
dass z u der

Zei t
,
da die Zugvöge l reisen und d ie Strichvöge l umherzustreifen

beginnen
,
diese Tiere sehr gut genährt sind und an Nahrung

durchau s keinen Mange l haben . Weshalb denn aber die Ortsbe
w egung?

Bei den Zugvogeln l iegt die An tw ort nahe ; sie fo lgen einem

Triebe
,
der sich in Jahrtau sen den

,
Jahrhunderttau sen den herau s

gebilde t hat und n icht auf e inen gunstigen Du rchschn i tt, sondern
eher auf d ie ungun stigste Möglichke it e ingestel lt ist; sie fli ehen
vor e in en Nahrungsmangel, der über kurz oder lang kommen
mu ss und kommen w ird. Aber w ie steht es dam it bei den Strich
vögeln Sie w andern n icht nach Län dern grosseren Nahrungsreichtum s

,
sondern in gle ichartige Gebie te

,
sie w an dern sche inbar

p lan los in n ahrungsre ichem Gebiet umher und lassen noch unab
gew e idete Strecken h in ter sich, um w esentlich gleiche zu bez iehen .

Wo l iegt da der Zw eck?
Was so l l man nun machen Den Fau stischen Satz anfuhren ,dass ke in erschafi

‘

en er Geist ins Inn ere d er Natu r e indringt ; ode r
abe r sich d es r él.og getrösten Wir glau ben kaum . Da uns tro tz
aller Mühe der Zweck des Strichs n icht recht klar w i rd

,
uns

w eder kl imatische Bedingungen n och Ve rhältn is se des Nahrungs
erwerbes e inen Anhalt z ur Erklärung dieses Phänomen s bieten ,
wagen w ir es

,
fo lgen de These aufzu stellen :
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einer und derse lben Reihe ; d e r T r i e b , w e l c h e r b e i m Z u g
v o g e l d e u t l i c h h e r v o r t r a t , i s t b e i m S t r i c h v o g e l r u d i
m e n tär g ew o r d e n u n d b e im S t a n d v o g e l g än z l i c h u n t e r
d i e B ew u s s ts e in s s c hw e l l e g e s u n k e n ! )

W ie n un w eiter? Könn en w ir hierau s v ie l leicht noch Schlusse
auf die Zukunft un serer Voge larten wagen Nun

,
w ir w ol len es

l ieber n icht thun und uns mit den bisherigen Andeu tungen begnügen .

Un sere obigen An führungen sin d Th e s e n
,
n ichts w ei ter als Thesen ,

und es l iegt uns fern
,
nach Art schellenlau ter Geister Thesen als

Dogmen e in zu schmugge ln . Imme rhin aber dünkte es uns besser
,

eine abgünstige Kritik uber un s e rgehen zu lassen als e ineMe inung zu verschw e igen
,
w e lche d ie Ortsbew egungen der Tiere

viell e icht um ein w en iges dem Verständn i s n äher bringen konn te .

Notiz en aus d en baltischen Provi n zen .

Von 0. V. Löwis.

Zu Ende Mai un ternahmen d er Ornitholog E rn st von Mi dden
dorfi un d Baron Oscar V ietinghofi e inen zw eiw öchigen Au sflug
an curische Seeen un d in die dortigen Grossforste . Einem
be züglichen Briefe m e in es Freun de s B aron V ietinghofi'

entn ehme
ich nachstehen de n icht un interessan te Data :

Am Ü smaiten
’

schen un d auch am R oenneu
’
schen See wurden

Schellen ten als heu rige Brutvöge l con statiert ; die genann ten Herrenbeobachteten die gu t bese tzten Ke tten (Fam i lien ) derse lben und

fan den au ch in uralten hohlen Kiefern die bere its verlassenen
Neststellen derse lben . So h äufig auch die Schellen ten als stetige
Durchzügler al lenthalben in d en O stseeprovin zen an zu treffen sind

,

so spärl ich w u rden sie bisher als Bru tvöge l con statiert. Ich

fand z . B . 1857 e in e grössere
,
fast flügge Kette in der Sedde

(Fluss in Livland), v on der ich damals 3 Jungen ten abschoss .
Ferner glückte es m ir 1859 am Embach auf e inem grösseren
Hümpe l auf e iner Wiese in e inem al ten Wurzel stock e ine auf 9

Eiern brutende Sche l len te zu con statieren . Der w e i land Ritter
schafts-Forstme iste r O . Zae en sky hat in Livland auch nur 2mal

Schell enten als Brutvöge l beobachten kennen
,
und zwar an einem

See un ter Schloss Kokenhusen und in e inem Altwasser der Aue
unter Wiezenhof. We ite re abso lut sichere Fälle über das N i sten
der Schel len te sind m ir se ither n icht bekann t gew orden .

Am Angern -See unw e it Tuckum hatte Baron V ietinghofi‘

das

grosse Gluck
,
ein Nest des Teichrohrsängers , Acrocepha lus ara ndi

naccu3 (Ca lamohcrp e sa licaria), au fzufinden und dam i t sein Hau sen
w en igsten s fur und in Cu rland festzu ste l len . Im zoo logischen

1
) Grade umgekehrt . stellt W e i sm an n : Über das Wandern der

Vögel . Berlin 1 8 78 . pg. 1 1 ff. diese Verhältnisse dar ; offenbar weil
er der Genesis des Phänomens n icht gefolgt ist.



Cabinet (Museum ) zu Dorpat befand sich vor vie len Jahren ein

sehr schlech t con serviertes Exemp lar m it der Angabe : aus Livland,
w e lches aber in seiner trostlo sen Verfassung n icht m ehr artsicher
zu bestimmen w ar. Fern er ge lang es d em Herrn von Middendorfi

'

,

in d er Dondangen
’

schen Gegen d ein Novum für un sere Lan de zu

ermitte ln , näm l ich den kleinem Go l dhähnchen -Laubsänger
,
Fice

da la sup erciliosa (sive Phylloscop us) .Es erbeu te ten endlich d ie genann ten He rren in dem riesigen
Dondangenschen Forsten Dunenjunge des Gabelw eih , M ilva s rega lis ,
der in Cu rland n icht se lten und z . B . im Pampeln

’

schen Forst
als ständiger Bew ohn er in 2— 3 Paaren n isten d gefunden w u rde .Im n ördlicheren Estlan d ist er n icht mehr Bru tvoge l und nur

sehr se l ten er Irrgast in d en südl icheren Kü stengegenden . In Liv

land hau st er au sschliesslich in den Stran dwäldern , w o ich ihn

w iederhol t beobachtet habe ; in der Pernau
’

schen Umgegend ist
er mehrere Mal erlegt w erd en

,
eben so bei Riga etc . Im Innern

der Provin z L ivland hat er aber nachw ei sbar bisher noch n iemals
gehorstet und w ar dort nur se lten er Du rchzügler. Schl iessl ich
haben die Herren un ter an de ren Horsten auch d en des w en ig gekann ten

,
nur vere in zelt vorkomm enden Sche l ladlers besucht,gle ichfal ls im Don dangen

’

schen Waldgebiet, fern er w i l l Herr von

M idden dorfi
" dort d en Steppenbu ssard , B u teo d csertoram , ange troffenhaben . In Liv land e x is tiert nach m e in e r sehr unmassgebl ichen

An sicht al lerdings e ine z iemlich au sgeprägte, b r au n e , w en ig variirende östl iche Form des Mau sers m it sehr häufig vorkommendem
brandgelblichem Schw an zende . Mi t den in Samm lungen Deu tsch
lan ds (kürz l ich n och in N ierste in bei Herrn O . Kle inschmidt) v er
glichenen , als echte Steppenbussarde beze ichneten Exemplaren hat

aber der hiesige Bu ssard nur w en ig sich decken de Aehn lichkeit ;
der Steppenbu ssard ist bran dig gelbbräunlich in der Hauptfarbe,
er ist schlanker, als d er braune

,
sogar recht dunkle l ivländischeMau ser. In den Samm lungen fanden sich zahl lose Uebergangsformen .

In den e rsten Tagen d es Jun i rev idierte m ein ältester
Sohn Otto v on Löw is in Begle itung d es w ähren d 20 Jahren bei

uns dien enden Forstw arts M. M . den Wald . Da erhob sich 3
Schritte v or ihnen

,
langsam emporflattern d e ine Waldschnepfe, die

ein halberw achsen es Junges (in Dunen m it stark durchsprossendenFedern) in den Ständern hie lt
,
um nach e twa 10— 1 2 Schri tten

in ein dichtes Himbeerengesträuch ein zufal len . V or ihnen hockte
n och ein Junges auf 5 Schri tte En tfernung da. Nach w en igenMinuten kam d ie alte Waldschnepfe im Hal bbogen lau t lockend

,

etw a Pseng-Psiäng, kijän näher
,
flatterte schliesslich auf

,
l iess

sich be im andern Jungen n ieder
,
raffte es gleichfall s empor, trug

es n och e twas w eiter
,
etwa 15 — 1 6 Schritte fort un d w ard dann

n icht m ehr gesehen . Ich habe un zw e ife lhaft dasse lbe 2 Mal in

meinem Leben
, einmal al lein

,
das andere Mal mit e iner Dame

e rlebt un d genau gesehen . In Deu tschland ist diese Sache, w enn
ich n icht i rre

,
e ine offene Frage?



Auch in diesemJahre haben sow ohl in einemKudling’
schen Forst

,

als auch in dem angren zenden des Gutes Sermus w ahrsche in l icher
We i se die Nusshäher gen istet. Me in e Kränklichke it verhinderte
mich le ider gän z l ich

,
d ie Wälder zu du rchstre ifen ; das ausgebotene

hohe Trinkgeld für das Auffin den der Nester bl ieb zw ar erfo lglos
aber Jun i sah ich u nw e i t des Forstes in gu ter Nähe von

mir e inen al ten
,
schön geperlten Nu sshäher e ifrig nach Raupen

auf ein em Fau lbaum und in e in igen Weisserlen su chen und da

n ach e i l ig w iederum d em Walde zu streben . In der darauf folgen
den Woche besuchte er sogar zw e imal d en etw a Werst vom
Walde belegenen Garten m e ines Gehöfte s . Zu Anfang Jun i sah
der Oberförste r zu Sermus

,
Herr v . W .

,
3 Nusshäher im Forste

um herstro lchen un d erlegte ein altes E xemplar derselben ; ichglaube n icht, dass al le diese 4 Nusshäher Junggese l len w aren ?

C r a tcr op u s w i cken bu r gi 11 . Sp .

Von Dr. L. v. Lorenz.

Oberse i te graubraun m it grunlichem Metallglanze ; Stirn e
und. Scheite l w e i ss. Wangen un d Ohrgegend

,
Hal sseiten

,
Kinn

und Keh le
,
dann Kropf un d Brust eben falls graubraun mit schwä

cherem grünlicheri Schimmer ; Kehle, K ropf un d Brust mit w e issenStrichen . Bau ch
,
un tere Schw anzdecken und Schenke l w eiss. Hand

schw ingen un d Schwan z schwarzbraun
,
metal l i sch grün und. blau

grün glän z en d ; Arm schw ingen graubraun , grün l ich schimm ernd
w ie der Rücken

,
m it w e issen Rändern an d en Aussenfahnen ; un tereFlüge ldecken w e i ss . Schnabe l un d F üsse schw arz . Flüge l

1 46
,
Schwan z 120

,
Schnabe l vom Mundw inke l 29

,
Tarsen 36 mm .

Erbeu tet du rch Eduard Graf W i c k e n b u r g bei Dschig
Dschiga östlich von Harrar im Somal i-Lande .

Wien
,
12 . November 1898.

Schriftenschau.

Um eine moglichst schnelle Berichterstattung in den „Ornithologischen
Monatsberichten“

zu erzielen , w erden die Herren Verfasser und Verleger
gebeten , über n eu ersch einende Werke dem Unterz eichneten frühzeitig Mitteilung zu machen, insbeson dere von Aufsätzen in weniger verbreiteten Zeit
schriften Sonderabzüge zu schicken . Bei se lbständig erscheinenden Arbeiten
ist Preisangabe erwünscht. Re i ch e n ow .

K. Ru s s , Die sprechenden Papageien . Ein Hand und Lehrbuch. Dritte vermehrte und mit Bildern ausgestattete Auflage .

Magdeburg 1 898 . (4 M. 50 Pf.)
In der vorliegenden dritten Auflage des allbekannten Werkes habenbesonders die Abschnitte uber Eingewöhuung, Käfige, Fütterung, Ge

sundheitspflege und Krankheiten eine wesentliche Erweiterung erfahren.

Alle bekannten Arten sind beschrieben ; eine grössere Anzahl ist auf den
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tausende von Vögeln aller Weltteile werden gegenwärtig bereits all

jährlich ih Deutschland gezüchtet . In diesem Streben ist nächst dem
Kanarienvogel kein anderer dem Menschen so zugänglich und fügsam,

als der W e l l e n s i t t i ch . Im vorliegenden, hübsch ausgestatteten Bänd

chen giebt der Verf. ausser der vollständigen Naturgeschichte und Ueber
sicht der Einführung und Entwicklung des Wellensittichs als Stubenvogel
vor allem gründliche Anleitung für den Einkauf, die Verpflegung undZüchtung, (Fütterung, Käfig, Nistkasten u . a. Die vierte, reich
illustrierte Auflage ist bereichert nicht allein durch Mitteilung aller neueren
Erfahrungen, sondern auch durch eingehende Angaben über die seitkurzem gezuchteten re in g e l be n , w e i s s e n und b l a u e n Wellensittiche,sowie über die Sprachabrichtung und alle bisher bekannten Fäl le
s p r e ch e n de r W e l l e n s i t t i ch e .

O . F i n s ch
,
On the specific distinction of the Ground-Cuckoos

of Borneo and Sumatra. (Not. Leyden Mus . XX. S. 9 7Unterschiede von Oarp ooacoya: rad iatus (Tem .) von Borneo un dC. viriolis Salvad. von Sumatra.

F. E. B edda r d , The Structure and Classification of Birds .
London 1 898 .

Enthält eine kurz gefasste allgemeine Beschreibung der Anatomie
der Vögel und eine eingehende Begründung der Klassification auf Grund
anatomischer und pterylologischer Kennzeichen .

P. M a t s ch i e , uber die zoogeographischen Gebiete der aethio

pischen Region . (Stzb. Ges . naturf. Freunde Berlin 1 898 S .

86

Verf. untersche idet 3 1 Gebiete, die im wesentlichen mit den ver

s chiedenen Flussgebieten zusammenfallen.

E . G o e l d i , Contornos para a avifauna do Para e da Ama

zonia inferior. (Boletim Museu Paraense Hist. Nat. Ethnogr. 1 896S . 336

Vergleichende Zusammenstellung von Listen der von Natterer und

E. L . Layard in Para und von Wallace in Amazonia gesammelten Arten.

Aut. R e i ch e n ow , Übe r die auf der Irangi Expeditiongesammelten Vögel . (Werther, Die mittleren Hochländer d. nördl.D . 0. Afr. Berlin 1 898 S . 268

B espricht 45 Arten. Asia n isuella (Daud .) wird fur Otus oa

p ens is A . Sm . angewendet. Von Syrn ium woodfard i werden dreiVarietäten untersch ieden : suahelicum R chw. von Deutsch Ostafrika,
ambrinam Heugl. von Nordost Afrika, sansibaricum R chw. von Sansibar.
Von M elanobucco torquatu s werden drei Subspecies gesondert : M .

torquatus ( typ ions) von Südafr1ka, M . l . cangica s n . subsp . aus dem

Kongogebiet, M . l . irroratas von Ostafrika. Torp sz
‘

phonc p ersp icil

la ta suahelica n . subsp . von Ostafrika, T . p lumbeiceps n. sp . von Süd



westafrika. Am Schlusse eine Liste derjenigen Vogelarten, welche in des
Verfassers Werk über die Vögel Deutsch Ost Afrikas fur das Gebiet
noch nicht angeführt waren .

R . C o l l e tt, On a Hybrid Thrush found in Norway (Turdus iliacu s
und Turdus p ilaris) . (Ibis 1 898 S . 3 1 7

S . Fl ow e r , The Birds of a Bangkok Garden . (Ibis 1 898 S. 3 1 9— 32

C . B . R i ck e t t
,
and J. D. D. L a T ou ch e , Further observations

on the Birds of the Province of Fohkien, China. With Notes byW. R. Ogilvie Grant. (Ibis 1 898 S . 328Besprechung von 1 9 Arten ; Cryptolop ha sin ensis wird neu be

schrieben, nahe C. oastan eioeps Hodgs .

E. O l i v i e r , Faune de I’Allier. I . Vertébrés . Moulins 1 898.S . 45— 1 1 6 Aufzählung der Vögel, 232 Arten, mit Bestimmungsschlüsseln und kurzen Beschreibungen .

E. W . O a t e s , Manual of the Game-Birds of India. Part I . LandBirds . Bombay 1 898 .

J. V i l a ro, Hybrids between the Game-cock and the Guinea-fowl .
(Bull . Amer. Mus . Nat. Hist. IX. 1 89 7 S . 22

W. R. O g i l v i e G ran t [On Thalassidroma castro]. (Ibis 1 898S . 3 1 3

Tha lassidroma castro Harcourt (A Sketch of Madeira 1 85 1 S .

1 23 u . 1 6 6 u. Ann. Mag. N . H. (2) XV. 1 855 S . 436) der ältere Name
für Cymoohoroa oryptoleuoara R idgw.

E. W. N e l s on , The Imperial Ivory - b illed Woodpecker, Cam
p cphilus imp eria lis (Gould) . (Auk. XV . 1 898 S . 2 1 7— 223 T.Schildert einen Besuch im Wohngeb iet des Kaiserspechts und die

Lebensweise dieses schönen Vogels . Mit Abbildung. R chw.

R o b e r t Ed e r , Zur Voge lfauna von Gastein. (Ornith . Jahrb.

IX . 1 898 S. 7

Eine Liste der im Gasteiner Thal beobachteten Vöge l (143 Sp .)
auf Grund der Sammlungen von Andreas Hampel wie nach den Beeb
achtungen des Verfassers . Viele Vulgärnamen .

K . K n e z o u rek, Ornithologische Notizen aus Starkoc und dessen
nächste r Umgebung . (Ornith . Jahrb. IX . 1 898 S . 24Starkoc liegt bei Cazlau in Böhmen . 102 Arten werden aufge

führt mit Angaben über Vorkommen und Verbreitung, über den Zug und

mit. Mitteilungen biologischer Art.



G r a f Al lé o n , Nouveaux procédés de taxidermie accompagnés
de quelques impressions ornithologiques de photographies des prin
cipaux types de la collection de l ’autour et de Physionomies de ra

paces sur nature . Paris
1 30 sp . werden, mit den Raubvögeln beginnend, abgehandelt.Vornehmlich sind b iologische Momente in dem Text behandelt und taxi

d ermische Hinweise, die durch photographische Darstellungen erläutert
werden, gegeben. Die Abbildungen sind nach den Sammlungen des

Verf. angefertigt werden .

K. M . D e rj ug in , Ornithologische Forschungen im Gouvernement
Pskow . (Soc. Imp . des Nat. de St. Pétsbg. vol. XXVII. Livr. 3 .Sect. Zool. S. 47

In russischer Sprache .

J. V in c e n t , Nos Oiseaux. Bruxelles 1898 . 2 18 pg.

H. P r e ch t , Verzeichn is der im Gebiete der Wumme (Hannover)vorkommenden Zug und Standvogel. (Ornith. Jahrb. Jahrg. IX .

1 898 . S . 45

Nach einer eingehenden Schilderung des vornehmlich aus Brüchen,
Mooren rind Wiesenland bestehenden Gebietes werden die von dem Verf.gesammelten und beobachteten 1 9 7 sp . aufgezählt. Charadrius p la
aio lis ist Brutvogel .

v o n B e s s e re r , Ornithologisches aus Bayern . (Ornith. Jahrb.

1x. 1 898 s. 56

Mitteilungen über verschiedene fur Bayern seltene Arten : Fa lco
cen chris wurde April 1 89 1 bei Augsburg erlegt, M onticola sawatilis

im Mai bei Fischen (Algäu) , Nycticorax nyotioaraa: gleichfalls im Mai

bei Dinkalsbühl. M ilvas migrans wird als Brutvogel in Schwaben
häufiger. H. S cha l ow.

Anze igen.

Bälge , Nester und Gelege von Micropus unicolor Jard. ; R egulus maderensis Ham ; Anthus bertheloti Belle ; Sylvia conSpicillata

Marm. und Fringilla maderensis .

Bälge und Gelege von Oceanodroma castro Ham . (cryptoleucura

Bulweria bulwe ri Jard. Selby ; Puffinus assimilis Gould und Pe

tronia. petronia
Gelege von Pufl

°inus puffinus (Tem .) in wenigen Exemplaren noch
kauflich zu haben im Collegium Marianum zu Theux (Belgien) .

P. Ernesto Schmi tz,
(früher Seminardirektor in Funchal) .

Druck von O tto Dornbluth in Bernburg.
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