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Inhalts⸗überſicht. 

Ein Blick auf den Bau und das Leben der Geſamtheit 

Erſte Diviſion: Flachbruſtvögel. 

Einzige (1.) Ordnung: Flachbruſtvögel. 

1 3 Strauße. 
Struthio . £ 

Gewöhnlicher Slang 8 anden . 

> B Nandus. 
Rhea 

50 R. americana ST 

3. Unterordnung: Kaſuare. 

Dromaeus (Emus) 

Emu, D. novae- ollandige Ball 

Seite 

27 

27 

33 

33 

35 

35 

Zweite Diviſion: Kielbruſtvögel. 

2. Ordnung: Tauchvögel. 

Familie: Steißfüße. 

Lophaethyia 8 41 

Haubenſteißfuß, L. Frist 2 41 

Podicipes 42 

Zrpergſteißfuß, P. Huviatilis Nine, 42 

3. Ordnung: 

Familie: Pinguine. 

Aptenodytes B 44 

4. Ordnung: 

Familie: Sturmvögel. 

1 
Diomedea 47 

Gemeiner batch D. ans 5 47 

Phoebetria . 48 

Rauchgrauer Albatros, Ph. innen 

Gel.. . 48 

Möwenjturmvögel. 
Macronectes i 49 

Rieſenſturmvogel, M. 1 Em 49 

Fulmarus (Eisjturmvögel) . 49 

Eisſturmvogel, F. glacialis L. 49 Meerläufer, O. oceanicus ah 

Seite 1 

Seite 

Casuarius (Rafuare) . j 36 

Helmkaſuar, C. casuarius L. OR 

4. Unterordnung: Moas. 
Pachyornis . 37 

5. Unterordnung: Madagaskarſtrauße. 
Aepyornis 38 

6. Unterordnung: Kiwis. 
Apteryx . 39 

Familie: Seetaucher. 

Colymbus 117. EEE LS 

Eistaucher, Meergans oder Advents— 

vogel, C. glacialis L.. 43 

Pinguinvögel. 

Königspinguin, A. patachonica Forst. 44 
Kaiſerpinguin, A. forsteri Gray 44 

Sturmvögel. 
Daption . 50 

Kaptaube, D. capensis 25 50 

Puffinus (Sturmtaucher) . 

Gemeiner Sturmtaucher, P. puffinus 

Brünn. ne NER EDER 50 

Sturmſchwalben. 

Hydrobates . 51 

Sturmſchwalbe, H. pelagicus 5 51 
Oceanod roma. 51 

Sturmſegler, O. 1 rain. 51 
Oceanites 51 



VIII Inhalts-AUberſicht. 

5. Ordnung: 

1. Unterordnung: Ruderfüßer. 

Familie: Tropikvögel. Seite 

Phaeton . 

Gemeiner one. Ph. e 

Ban: une: 
S . 54 

Gewöhnlicher Tölpel, 8. 5 2 5 

Familie: Scharben. 
Phalacrocorax (Eigentliche . 5 

Kormoran, Ph. carbo . 3 

Plotus (Schlangenhalsvögel) . 1 56 

Levaillants Schlangenhalsvogel, P. ae 

Im oe 56 

Indiſcher . P. meln 

noraster m.. 5 8 

Familie: S el, 

Fregata 54 

Großer 0 b. dull 25 3 

Familie: Pelikane. 
Pelecanus (Belifane) . . . 58 

Gemeiner Pelikan, P. 40 125 „ 58 

Rotſchnabel-Pelikan, P. erythrorhyn- 

B 5 

2. Unterordnung: Reihervögel. 

Familie: Reiher. 

Echte ER 

Ardea (Tagreiher-) . e 

Grauer Fiſchreiher, A. cinerea ET 0 

Kieſenreiher, A. goliath Ortzschm. . . 62 

Herodias. . . e 

Edelreiher, H. Ale E. 9 e 

FP 82 

Seidenreiher, G. 22828115 5 2 

Bubulcus . 8 

Kuhreiher, B. end Raf. 3 „ ED 

6. Ordnung: 

1. Unterordnung: Wehrvögel. 

Familie: Wehrvögel. 

Palamedea (Hornwehr vögel). 78 

ee erte ,,, 8 

cha) 79 

Tſchaßa, C. eristata 8. 79 

2. Unterordnung: Eigentliche Gänſevögel. 

Familie: Gänſe. 

Säger. 

Mergus 2 

Zwergſäger, M. albellus 25 79 
Merganser . 81 

Gänſeſäger, M. 5 Tr RENT. 81 

Storchvögel. 

Ardetta (Zwergreiher) . : 

e I i 12 > 

Botaurus. 

Rohrdommel, B. n 25 

e 

Balaeniceps. : 

Schuhſchnabel, B. rex 60 5 

Familie: Hammerköpfe. 
Scopus 

Scene 8. N em, 

Geite 

3. Unterordnung: ee 

Familie: Echte Störche. 

Ciconia (Klapperſtörche) 

Hausſtorch, C. ciconia L. 

Schwarzſtorch, C. nigra L. 

Abdimia . : 

Abdimſtorch, A. e 8 

Leptoptilus (Kropfſtörche). £ 

Marabu, L. erumeniferus Less. 

Pseudotantalus (Nimmerſatte) : 

Gewöhnlicher Nimmerſatt, P. ibis L. 

Familie: Ibisvögel. 

Ibiſſe. 

Plegadis (Sichler) 

Sichler, P. faleinellus 725 

Ibis. 

Heiliger Ibis, 1 Aeli Tall, 

Löffler. 
Platalea . : 

Löffler, P. Ie 00013 m 

4. Unterordnung: Flamingos. 

Familie: Flamingos. 

Phoenicopterus (Flamingos) 

Rofenroter Flamingo, P. roseus Ball 

Gänſevögel. 
Tauchenten. 

Somateria 8 

Eiderente, 8. l m 

Oedemia (Trauerenten) . 

Mohrenente, O. nigra L. 

Samtente, O. fusca L. 

Brillenente, O. perspicillata 25 

Aythia (Moorenten) . 

Tafelente, A. ferina L. 

Clangula . E 

Schellente, C. elan e 5 

Harelda . 

Eisente, H. 9 2 

Histrionicus 5 5 

Kragenente, H. histrioniehs L. 

67 

67 



Snhalts-Überjidt. 

uam Seite 
Ras 8 

Stockente, 8 1 2 87 

FCC 888 

88 

Pfeifente, M. penelope L. 88 

Querquedula . . . 29 

Knäkente, Qu. 242852 4 89 

Spatulaa 0 

Löffelente, S. 3 25 90 

Sea 90 

Roftgans, C. 8 0 
Tadorna (Höhlengänſddſ d 90 

Brandgans, T. tadorna L. 90 
Alopochen (Baumgänſ ) 92 

Nilgans, A. aegyptiacus L. 92 

. BT 
er 94 

Graugans, A. anser 125 „ „ 
Saatgans, A. fabalis Latz. 95 

C95 
Ger 96 

gans Ch. 2 5 1907 5 Pall. sr 796 

7. Ordnung: 

1. Unterordnung: Neuweltsgeier. 

Familie: Neuweltsgeier. 

Kammgeier. 

Sarcorhamphus 104 

Kondor, S. gryphus 2 0 
Gypaguns 06 

Königsgeier, G. papa 75 106 

. 

Cathartes e 

Truthahngeier, 0. aura TE. l 

Catharistes . . . 3 

Rabengeier, C. on Vieill. 106 

2. Unterordnung: Stoßvögel. 

Familie: Kranichgeier. 
Serpentarius 107 

Sekretär, S. 1 Miller 107 

Familie: Geier. 

Vultur (Schopfaeier) . .. ee e? 

Auttengeier, V. monachus En e 09 

Otogyps (Öbrengeier) . .. 109 

Gemeiner Ohrengeier, O. 8 

CCC 109 

Gyps (Gänſegeier) .. 1409 

Gänſegeier, G. fulvus N Re 0 
Neophron . . . 110 

Schmutzgeier, N. r 10 

Branta (Meergänfe). 2 

Ringelgans, B. 1 L. 

Canadiſche Gans, B. canadensis L. 

ER Berufe 
Cereopsis . 

Hühnergans, 0. novae- e N 

Sporengänſe. 
Plectropterus 

Sporengans, P. e 1 

Cairina . . 

Moſchusente, 5 0808282 e 

e Se 
Lampronessa. : 

Brautente, L. sponsa L. 

Schwäne. 
Cygnus . : 

denen 0. 155 em 

Singſchwan, C. eygnus L. 
Chenopsis . 

Trauerſchwan, 0. Ren 255 

Raubvögel. 

Familie: Falkenvögel. 

Geieradler. 

Gypaötus (Bartgeier) . l 

Bartgeier, G. barbatus 225 

Adler. 
Haliaëtus (Seeadler) 

Seeadler, H. albieilla L. 5 

Schreiſeeadler, H. vocifer Dad. 

Helotarsus . 

Gaukler, H. da Din. 
Circaötus (Schlangenbujjarde) . Eile 

Schlangenbuſſard, C. gallieus Gm. 

Spizaötus (Haubenadler) . 

Kampfadler, S. bellicosus Da 

Eutolmaötus (Schlanfadler) . 

Zwergadler, E. pennatus Gm. 

Habichtsadler, E. fasciatus Vieil. . 

Aquila (Adler) a 

Steinadler, A. chrysaötus L. 

Schreiadler, A. pomerana Brehm 

Uroaötus . 5 

Keilſchwanzadler, v. er 7 

Thrasaötus 4 

Harpyie, Th. Be . 

Buſſarde. 
Archibuteo 

Raubfußbuff 175 Me N Em. 

Buteo (Buſſarde) 

Mäuſebuſſard, B. 9 = 

111 

111 

115 

115 

116 

7 

117 

119 

119 

119 

119 

120 

120 

121 

121 

121 

125 

127 

127 

127 

127 

128 

128 

129 

129 



x 

Seite | 

Pernis 132 | 
Weſpenbuſſard, E. apivorus 15 132 

Milvus (Milane) . 133 

Königsweihe, M. my 18 133 

Wilan, M. korschun Gn. 135 

Schmarotzermilan, M. aegyptius eh 136 

Elanoides . 136 | 

F E. s 2 136 

Habichte. 

Aceipiter 5 137 

Sperber, A. nisus 25 138 

Astur (Habidte) . 140 | 

Hühnerhabicht, A. 1 140 

. A. atricapillus | 

Wüls. 140 

Circus (Feldweihen) 143 

Kornweihe, C. eyaneus L.. 143 

Wieſenweihe, C. pygargus L. 144 

Rohrweihe, C. aeruginosus L. 145 

8. Ordnung: 

Inhalts-Überſicht. 

Polyboroides . 

Schlangenſperber, p. 45 1 18 ‚Sm; 

Falken. 
Falco (Edelfalken) 

Wanderfalke, F. . Tunst. 

Baumfalke, F. subbuteo L. 

Merlin, F. aesalon Tunst. . 

Hierofalco (Jagdfalken) 5 

Jagdfalke, H. candicans Gm. 

Gerfalke, H. gyrfalco L. 

Würgfalke, H. cherrug Gray . 

Cerchneis . „ „ 

Turmfalke, C. tinnunculus L. 

Rötelfalke, C. naumanni Fleisch. 

Abendfalke, C. vespertinus L. 

Microhierax (Zwergedelfalfen) . 

Muti, M. caerulescens L.. 

Familie: Sinpedler 
Pandion 

Flußadler, b. W 5 

Steißhühner. 

Familie: Tinamiden, 

Rhynchotus (Straußhühner) 165 Inambu, Rh. rufescens Temm. 

9. Ordnung: Hühnervögel. 

1. Unterordnung: Stelzenrallen. 

Mesoenas . : 

Stelzenralle, M. 5 Geoffr. 166 

2. Unterordnung: Laufhühner. 

Familie: Laufhühner. 
Turnix 166 

Laufhühnchen, T. 8 Des. 166 

3. Unterordnung: Eigentliche Hühnervögel. 

Familie: Wallniſter. 

Megapodius (Hurbelwallniſter oder Groß— 

fußhühner) . 170 

Duperreys Großfußhuhn, z M. er: 

Less. et Garn. 1170 

Cumings Sroßrughuhn, N een 

Dillw. 170 

Lipoa eee 170 

L. ocellata Gd. 170 

Familie: Hoktovögel. 
Crax (Hoffos) . 3 172 

Glattſchnabelhokko, 0. 142710 173 

Knopfſchnabelhokko, C. globicera L. 1185 

Familie: Eigentliche Hühner. 
Faſanvögel. 

Colinus . 174 

Virginiſche . C. virginia- 

nus L. 174 

166 

Guttera . - 

en G. ie wa agl. 

| Acryllium . Be 

Geierperlhuhn, A. vulturinum Hardw. 

| Lophortyx (Haubenwachteln . .. 

Schopfwachtel, L. californieus S1 

Helmwachtel, L. gambeli Mitt. 

Meleagris (Truthühner) 

Truthuhn, M. gallopavo I. 

Numida (Perlhühner) . 

Gemeines Perlhuhn, N. W 5 

Pavo (Pfauen) N 

Gewöhnlicher Pfau, P. . 5 

Argusianus 

Argusfaſan, A. ran 15 

Gallus (Kammhühner) . 8 

Bankivahuhn, G. gallus 25 
Dſchungelhuhn, G. lafayetti Less. 

Sonnerathuhn, G. sonnerati Tem. 

Gangegar, G. varius Shaw Nodd. 

Haushuhn 5 

Phasianus (Edelfafanen) . 

Edelfaſan, Ph. colchicus L. 

Chrysolophus (Kragenfaſanen) 

Goldfaſan, Ch. pietus L. 

Diamantfaſan, Ch. amherstiae Teadb. 

Gennaeus (Sajanhühner) . 5 

Silberfaſan, G. nyethemerus 2 
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147 

147 

151 

153 

155 

155 

155 
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157 

157 

157 

160 

161 
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175 
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175 
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178 
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186 
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189 
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Snhalts-Überjidht. 

Seite 

Lophophorus (Glanzfaſanen) . 190 
Glanzhuhn, L. impeyanus Lath. 190 

Coturnix 5 191 

Wachtel, C. coturnix L. 191 
Perdix e e 5 194 

Rebhuhn, P. perdix L. 194 

Francolinus (Frankoline . . .* 196 
Gemeiner Frankolin, F. francolinus L. 197 

Caccabis (Berghühner) . 197 
Steinhuhn, C. saxatilis wo, et Meyer 198 
Rothuhn, C. rufa L. - 199 

Waldhühner. 
Tetrastes (Haſelhühner) 200 

Gemeines Haſelhuhn, T. bonasia A 201 

Tympanuchus 204 
Gemeines Präriehuhn, T. americanus 

Rechb. „ 204 

10. Ordnung: 

Familie: Rallen. 

Rallus (Schilfrallen) 220 

Waſſerralle, R. aquaticus Ey 220 

Ocydromus 8 8 222 

Wekaralle, O0. 258515 . 222 

Crex (Wieſenrallen). > 222 

Wieſenknarrer, C. crex L.. 222 

Porzana (Sumpfhühnchen) . 224 

Tüpfelſumpfhühnchen, P. porzana 2 221 

Bruchhühnchen, P. parva Scop. 5 
Zwergſumpfhühnchen, P. pusilla Patt. 224 

Gallinula (Rohrhühner) 5 225 

Grünfüßiges Teichhuhn, G. n 22 
Porphyrio (Sultanshühner) . 226 

Purpurhuhn, P. caeruleus Fand. 226 

Sultanshuhn, P. porphyrio L. 296 

Fulica (Waſſerhühner). 227 
Bleßhuhn, F. atra L. 227 

Lyrurus 

| Birkhuhn, L. 1 25 

Tetrao 

Auerhuhn, T. Abe gallus 25 

Rackelhuhn 

Lagopus (Schneehühner) . 

Moorhuhn, L. lagopus L.. 

Schottiſches Moorhuhn, L. 
Lath. 

Schneehuhn, L. en onde 

Familie: . 
Opisthocomus 

Schopfhuhn, O. 3 Mull. 

Kranichvögel. 

Familie: Kraniche. 

IE de 
Grus . . 

Grauer Kranich, G. grus 2 
Antigone 

Antigonekranich, A. . 925 
Anthropoides 

Jungfernkranich, . virgo 225 

Balearica : 

Pfauenkranich, B. pa vonina 25 

Sn de en. 
Otis 

. 0. ard 

| Tetrax . 

Zwergtrappe T. 125 

e Sonnenrallen. 
Eurypyga . - 

Sonnenralle, E. 1 Pall. 

11. Ordnung: Regenpfeifervögel. 

1. Unterordnung: Schlammläufer. 

Familie: Regenpfeifer. 

Eigentliche 5 
Charadrius 

Goldregenpfeifer, Ch. es 25 
Eudromias . 

Mornell, E. 12 05840 1 25 

Anarhynchus . 

Schiefſchnäbeliger Regenpfeifer, A. An 

talis C. G. 

Vanellus 

Kiebitz, V. line L. 

Hoplopterus . : 

Sporenkiebitz, H. spinosus 78 

Arenaria ä 

| Steinwälzer, A. interpres L. 

Recurvirostra (Säbler) 
Säbelſchnäbler, R. av 90 0 

Haematopus . 

Auſternfiſcher, H. 1 L. 5 

1 5 
Pelidna . A 

Alpenſtrandläufer, P. Alena 25 i 

Limonites . 

Sandläuferchen, . 5 Deisl. 

Totanus (Eigentliche Waſſerläufer) 

Sumpfwaſſerläufer, T. calidris L.. 

Helodromus 

Waldwaſſerläufer, H. ochropus 75 8 

scoticus 

4. Unterordnung: Schopfhühner. 

219 

219 

229 

229 

230 

230 

230 

230 

230 

230 
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232 

234 

234 
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235 

241 
241 
242 
242 
243 
243 

244 

244 

245 

245 

246 

246 

246 
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XII 

Rhyacophilus . 

. Rh. 

Pavoncella 

Kampfläufer, P. pugnax 25 

Phalaropus 

Waſſertreter, Ph. n . 

Perla Gm. . 

Schnepfen. 

Scolopax (Waldſchnepfen) 

Waldſchnepfe, S. rusticola 5 

Gallinago (Sumpfjchnepfen) . 5 

Mittelſchnepfe, G. media Frisch . 
Heerſchnepfe, G. gallinago L. 

Numenius (Brachvögeh 

Brachvogel, N. arquatus Bodd. 

Limosa (Uferſchnepfen) 

Pfuhlſchnepfe, L. pe 

Familie: ne 
Chionis . : 

Kleiner Scheidenſchnabel, Ch. 

Hartl. 

minor 

Familie: Rennvögel. 

. e 
Glareola 

Brachſchroalbe, 0. en L. 

Cursorius (Wüſtenläufer). 5 

Wüſtenläufer, C. gallicus Gm. 

Pluvianus . 

Krokodilwächter, P. 1 m 

Familie: au 
Oedienemus 

Stiel, ©. diene 125 5 

Familie: Bätterhühneen. 
Jacana (Sporenflügel) . 

Jaſſana, J. jacana L. 

2. Unterordnung: Mömenvögel. 

Familie: Möwen. 

Echte Möwen. 

Megalestris (Raubmöwen) . 

Rieſenraubmöwe, 

Stercorarius 

e err mee 8. N 

Larus (Fiſchermöwen) . Br 

Silbermöwe, L. Bee: Brünn. 

Mantelmöwe, L. marinus L.. 

Lachmöwe, L. ridibundus L.. 
Rissa. 

ne 8 18 0 

* 
Hydroprogne . : 

Raubſeeſchwalbe, H. caspia Pall. 

Sterna E 

Faß eech dale 8. 1 Man: l 

M. e 5 

Seite 

247 

247 

247 

247 

249 

249 

262 

262 

Inhalts-Aberſicht. 

Gelochelidon . 

Lachſeeſchwalbe, d. ansich Mont. 

Anous (Tölpelſeeſchwalben) . 

Noddy, A. stolidus L. . 

Sal 
Rhynchops 2 

Scher euch ae Rh. K Pfeil. 

Schwarzer Scherenſchnabel, Rh. nigra L. 

Familie: Slice 
Alca . 

Tordalk, a oda 

Plautus . : 

Rieſenalk, P. impennis 2 

Alle 

Krabbentaucher, A. alle I. 

Uria (Lummen) 

Teiſte, U. grylle 25 

Trottellumme, U. troile L. 

Fratercula (Larventaucher) . 

Lund, F. arctica L. 

3. Unterordnung: Flughühner. 

Familie: Flug: oder Wüſtenhühner. 

Pteroelis (Flughühner) 8 

Ringelflughuhn, P. arenarius Pall. 

Pteroclidurus . 

Spießflughuhn, P. e 25 

Sandflughuhn, P. exustus Tem. 

Syrrhaptes (Steppenhühner) 

Fauſt⸗ oder e 

Rolle 

.paradoxus 

4. Unterordnung: Taubenvögel. 

Familie: Echte Tauben. 

Baumtauben. 
Columba 

Ringeltaube, 0. pa L. 

Hohltaube, C. oenas L.. 

Felſentaube, C. livia L. 

Haustauben . 

Ectopistes er 

Wandertaube, E. migratorius L. 

Turtur (Zurteltauben) . 0 

Gemeine Turteltaube, T. fd 25 
Streptopelia . : 

Lachtaube, S. risoria 25 

Chalcopelia (Stahlflecktauben) . 

Zwergtaube, Ch. afra L. 

Phlogoenas 

Dolchſtichtaube, Ph. 1 en. 

Krontauben. 
| Goura 

Gewöhnliche Krontaube, 0. e 

Fächertaube, G. victoria Fras. 

285 

285 

287 

287 

289 

294 

294 

295 

295 

296 

296 

296 

296 

296 

296 

298 

298 
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Snhalts-Überjidt. 

Zahntauben. Seite 

Didunculus 0 298 

Zahntaube, D. . and. 298 

Familie: Dronten. 

Didus 299 

12. Ordnung: 

1. Unterordnung: Kuckucke. 

Familie: Echte Kuckucke. 

Eigentliche Kuckucke. 

Cuculus (Gauche) 300 

Gemeiner Kuckuck, C. canorus 225 300 
Coceystes (Häherkuckucke). 5 303 

Straußkuckuck, C. Ber ES 304 

Scythrops . ; 304 

Kieſenkuckuck, 1 novae - dee 

Lath. 304 

Coceyzus (Regen- oder Ferſenkuckucke) 304 

Gelbſchnabelkuckuck, C. americanus L.. 305 

Buſchkuckucke. 

Eudynamis (Guckel) 305 

Koel, E. honorata L. 305 

Sporenkuckucke. 
Centropus . 3 306 
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Ein Blick auf den Bau und das Leben der Geſamtheit. 

Die Vögel ſind Wirbeltiere, deren vordere Gliedmaßen zu Flugorganen um— 
geſtaltet ſind. Der größte Teil ihres Körpers iſt mit Federn bedeckt. Ihr Hinterhaupt 
trägt einen einzigen, runden Gelenkhöcker zur Verbindung mit der Wirbelſäule; 
ihre Fußwurzelknochen verſchmelzen zum Teil mit dem Schienbein, zum Teil mit 
den gleichfalls unter ſich zum Lauf verſchmolzenen Mittelfußknochenz es ſind nie 
mehr als vier Zehen vorhanden, oft weniger. Die Vögel ſind gleichwarme (ſogen. 
warmblütige) Tiere, deren Herz je zwei durch lückenloſe Scheidewände getrennte 
Kammern und Vorkammern hat. Sie legen mit feſten Kalkſchalen verſehene Eier. 

Die Eigentümlichkeiten, in denen der Bau der Vögel ſich auffallend von dem der übrigen 
Wirbeltiere unterſcheidet, hängen faſt durchweg mit dem Flug zuſammen. Als Luft- und 
Flugtier muß der Vogel möglichſt wenig belaſtet ſein, daher iſt allenthalben an ſeinem Leibe 
der Bauſtoff geſpart: die Teile ſind ſo leicht konſtruiert, wie eben erreichbar; Organe, die allen— 
falls entbehrt werden können, ſind abgeſchafft. Auch wurde Sorge getragen, daß ſchwerere 
Gebilde dem Hauptdrehpunkt des Körpers möglichſt nahe, nicht etwa gar am Ende langer 
Hebelarme liegen, weshalb gewiſſe Tätigkeiten, die ſonſt von äußerlichen Organen vollzogen 
werden, beim Vogel zentral gelegenen Teilen überwieſen ſind. Die mächtige Arbeitsleiſtung 
des Fluges erfordert eine beſonders feine Durchbildung des Stoffwechſelbetriebes, was vor 
allem im Bau der Atmungs- und Blutkreislauforgane zum Ausdruck kommt: der Vogel iſt 
warmblütig. Die hierfür unentbehrliche wärmeſchützende Hülle liefert — neben ſeiner un— 
mittelbaren Bedeutung für den Flug — das Gefieder. 

Die Haut der Vögel iſt in der Regel ziemlich dünn; nur auf dem Schnabel und an den 
Füßen, ſelten an anderen Stellen, verdickt ſie ſich zu hornigen Gebilden. Bei verſchiedenen 
Arten, namentlich bei Hühnervögeln und beſonders im männlichen Geſchlecht, entwickelt ſie 
ſich am Kopfe zu allerlei meiſt lebhaft gefärbten Anhängen: Kämmen, Lappen, Klunkern uſw. 
Beſonders ſchwach ausgebildet iſt die untere Hautſchicht, die Lederhaut, während die Ober— 

haut durch ihre hornigen Anhangsorgane, die Federn, um ſo bedeutungsvoller hervortritt. 
Die Federn, in ihrer Geſamtheit das Gefieder, ſind je nach ihrer Beſtimmung bei 

ein und demſelben Vogelindividuum von ungleicher Beſchaffenheit. Als vorbildlich, weil am 
wenigſten zu ſpeziellen Leiſtungen eingerichtet, kann man die größeren Rumpffedern anſehen. 
Eine ſolche Feder beſteht zunächſt aus dem „Hauptſchaft“, dem ſtärkſten Teil, der alle ihre 
anderen Teile trägt; er ſetzt ſich aus der ſchwach mit der Haut verbundenen, durchſcheinen— 
den, hohlen, nur die ſogenannte „Seele“ enthaltenden „Spule“ und dem mit Maſſe an— 
gefüllten eigentlichen Schaft zuſammen. Entlang der Unterjeite dieſes Schaftes verläuft eine 
Mittelfurche, die mit dem Hohlraum der Spule durch eine ſchlitzförmige Offnung in Ver— 
bindung ſteht. Der Hauptſchaft trägt die „Fahne“, eine große Zahl dicht aneinanderliegen— 
der, beiderſeits von dem Schafte ausgehender „Federäſte“. An den Federäſten ſitzen zwei— 
zeilig, wie dieſe am Hauptſchafte, die „Federſtrahlen“, von denen die nach dem freien Federende 
gekehrte Reihe ihrerſeits die „Wimperchen“ trägt. Dieſe Wimperchen ſind zum Teil an der 
Spitze nach unten gebogen: ſie greifen als „Häkchen“ in die Strahlen des nächſtfolgenden 
Federaſtes ein und geben dadurch der ganzen Fahne einen gewiſſen Halt und Zuſammenhang. 
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1 Ein Blick auf den Bau und das Leben der Geſamtheit. 

Derartige Federn bedecken den Rumpf, Hals und Kopf der Vögel ſowie ihre Flügel 
und, ſoweit ſie auf dieſen vorkommen, die Beine. Sie ſind mit ihrer Oberfläche dem Lichte 
ausgeſetzt, daher die Trägerinnen der Farben, und da ſie dem Vogelkörper die äußeren Um- 
riſſe, die Konturen, verleihen, nennt man fie „Konturfedern“. Dieſe werden je nach ihrer 
Lage und Beſtimmung in Körper-, Schwung-, Steuer- und Deckfedern eingeteilt; die Schwung— 
oder Flügelfedern wiederum in Hand-, Arm- und Schulterſchwingen. Am Handteil des 
Flügels ſtehen gewöhnlich 10 Handſchwingen oder Schwungfedern erſter Ordnung, während 
die Anzahl der Armſchwingen oder Schwungfedern zweiter Ordnung ſchwankt. Der Schwanz 
wird in der Regel aus 12, ſelten aus weniger, öfter aus mehr Steuerfedern gebildet. Immer 
trägt der Hauptſchaft in ſeinem unteren Teile, ſoweit er unter anderen Federn liegt, keine 
feſten und feſtverbundenen Strahlen, ſondern weich und dunig entwickelte. 

Wiſſenſchaftliche Bezeichnung der hauptſächlichſten Außenteile des Vogelleibes. 

1 Naſenloch, 2 Kinn, 3 Schnabelſpaltwinkel, 4 Backe, 5 Kehle, 6, 7, 8, 9 Unterkiefer-, Ohren-, Schläfen- und Zügelgegend, 
10 Stirn, 11 Scheitel, 12 Hinterkopf, 13 Nacken, 14, 15 Ober- und Unterrüden (vorderer Teil des Rückens auch „Mantel“ genannt), 
16 Bürzel, 17, 18 Ober- und Anterſchwanzdeckfedern, 19 Gurgel, 20, 21 Ober- und Unterbruſt, 22 Unterſchenkel, 23 Bauch, 
24 Schulter, 25, 26, 27 kleine, mittlere und große Oberflügeldeckfedern, 28 Bugfedern, 29, 30, 31 Achſel-, Arm- und Handſchwingen 
oder Schwungfedern dritter, zweiter und erſter Ordnung, 32 After-, 33 Steuer- oder Schwanzfedern, 34 Ferſe, 35 Lauf. 

Abweichend von den Konturfedern haben die „Dunen“ einen ſchlaffen Schaft und eine 
weiche Fahne, deren Aſte, da die verbindenden Häkchen fehlen, nicht zuſammenhalten. Dunen 
ſtecken zumeiſt, dem Licht entzogen, zwiſchen den Konturfedern, liegen bisweilen aber, z. B. 
am Halſe gewiſſer Geierarten, auch frei. Meijt ſind fie hell-, matt- und einfarbig. 

Die Farbender Federn ſind von zweierlei, grundverſchiedener Art. Entweder werden ſie 
durch in der Feder enthaltene Farbſtoffe hervorgebracht, oder ſie beruhen lediglich auf einer be— 
ſonderen, durch den feineren Bau der betreffenden Feder hervorgerufenen Brechung des Lichtes. 

Die Federn entwickeln ſich beim Embryo auf Hautpapillen, die mit ihrer Baſis in Ein— 
ſenkungen der Lederhaut wie in Taſchen aufgenommen werden und von unten her reichlich 
mit Blutgefäßen verſehen ſind. Alljährlich ein- oder zweimal gehen die Federn in verſchiedenem 
Umfange verloren und werden durch neue erſetzt: das iſt die Mauſer. Hierbei wachſen die 
Keſte der Federpapillen infolge geſteigerter Blutzufuhr aufs neue heran, entwickeln neue 
Federn, und dieſe ſind es, durch deren fortſchreitendes Wachstum die alten hinausgeſchoben 
und ſchließlich zum Ausfall gebracht werden. 

Überaus verſchiedenartig nach Form und Größe iſt in der Reihe der Vogelformen 
der Hornüberzug der Kiefer, der Schnabel, entwickelt. Bei einigen Arten, z. B. beim 
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Larventaucher, unterliegt er einer jährlichen Mauſer. Die oft jehr lebhafte Färbung der 
Schnäbel kann, wie die des Gefieders, nach Geſchlecht, Alter und Jahreszeit verſchieden ſein. 

Auch die Füße ſind mit Hornbedeckungen von je nach den Arten ſehr mannigfacher 
Beſchaffenheit und ſehr ungleicher Ausdehnung verſehen. Auch hier kommt Wauſer vor. 
Die Endglieder der Zehen ſind mit Nägeln ausgeſtattet, die ſehr verſchieden groß und ver— 
ſchieden geſtaltet ſein, an der Innen- oder Hinterzehe aber fehlen können. Bei mehreren, zum 
Teil nicht näher miteinander verwandten Vogelarten iſt der Nagel der dritten Zehe an 
ſeinem Innenrande gezähnelt wie ein kleiner Kamm und wird auch wirklich zum Auskämmen 
des Gefieders, beſonders der Mundwinkelborſten, benutzt. 

Die Hautdrüſen treten in der Klaſſe der Vögel außerordentlich zurück. Schweißdrüſen 
fehlen vollkommen; Talgdrüſen finden ſich gelegentlich im äußeren Gehörgange, vor allem 
aber, zu einer Gruppe von wechſelnder Größe vereint, als ſogenannte Bürzeldrüſe hinten 
auf dem Steiß. Im Inneren hat dieſe einen Hohlraum, ein Sammelbecken für ihre Ab— 
ſonderungen, und am Ende in der Regel mehrere, mindeſtens aber zwei Ausführungsöffnungen, 
die auf verlängerten Zipfeln ſtehen können. Die Abſonderung der Bürzeldrüſe ſtellt eine Art 
Schmiere dar, die viel Fett enthält. Der Vogel drückt die Maſſe mit dem Schnabel heraus 
und ſalbt mit ihr ſeine Kontur- und beſonders die Schwungfedern zum Schutz gegen Waſſer 
und feuchte Luft. Dementſprechend iſt die Drüſe bei Schwimmvögeln am ſtärkſten ausgebildet. 
Sie fehlt hauptſächlich ſolchen Vögeln, die ausſchließlich Landtiere ſind, Steppen und tropiſche 
Inſeln bewohnen und wenig oder gar nicht fliegen. 

Die Knochen der erwachſenen Vögel ſind ungewöhnlich reich an Kalkſalzen, weiß, feſt, 
hart und ſpröde. Wo ein Skelettſtück ſich aus mehreren Einzelknochen zuſammenſetzt, da ver— 
ſchmelzen dieſe vollkommen und ſchon in ſehr jugendlichem Alter. Das Auffallendſte aber am 
Skelett der Vögel iſt die Lufthaltigkeit vieler ſeiner Teile, eine Einrichtung, die, ohne der 
Feſtigkeit zu ſchaden, die Schwere des Knochengerüſtes ſtark vermindert. Hiernach begreift 
man, daß bei großen, gut fliegenden Vögeln, wie dem Albatros, beinahe ſämtliche Knochen 
pneumatiſch, bei flugloſen, wie den Straußen, im Gegenteil faſt alle mit Mark gefüllt ſind. 

Die Geſamtzahl der Wirbel beträgt bei den Vögeln zwiſchen 35 (Singvögel) und 56 
(Schwan). Die Gliederung der von ihnen gebildeten Wirbelſäule beſchränkt ſich auf drei 
„Regionen“: zwiſchen Hals und Schwanz liegt eine zuſammenhängende, aus ſtarr mitein— 
ander verbundenen Wirbeln beſtehende „Rumpfregion“. Es fehlt den Vögeln alſo ein frei 
beweglicher, zwiſchen Bruſt und Kreuz eingeſchalteter „Lendenabſchnitt“, der anderen Wirbel— 
tieren ihre Biegſamkeit verleiht; und zwar aus gutem Grunde. Da der Vogel ſeinen ganzen 
Leib im Laufen allein mit den hinteren Gliedmaßen, alſo vom Kreuz aus trägt, im Flug aber 
von der Bruſt aus mit den Flügeln, ſo würde das Vorhandenſein einer beweglichen Zwiſchen— 
region nur nachteilig ſein; denn im Laufen wie im Fliegen müßte durch beſondere Muskeln 
die Geradeſtreckung des Rumpfes herbeigeführt werden. Die Zahl der Halswirbel ſchwankt 
zwiſchen 8 (Singvögel) und 23 (Schwan). „Sattelgelenke“ zwiſchen den einzelnen Wirbeln 
geben der Halsregion eine ungewöhnliche Beweglichkeit. Das „Kreuzbein“ beſteht urſprünglich 
(beim Embryo) nur aus zwei Wirbeln, aber mit dieſen vereinigen ſich vorn die Lenden-, bis— 
weilen ſogar einige Bruſt- und hinten eine ganze Reihe von Schwanzwirbeln, die alle zu— 
ſammen ein langes, „unechtes“ Kreuzbein bilden. Die Schwanzregion iſt kurz, aber beweglich. 
Die 5 bis 7 Wirbel verſchmelzen hier zu dem feſten Steißbein. 

Die 7 bis 12 vorderſten Wirbel der Rumpfregion tragen, wodurch ſie als „Bruſtwirbel“ 
gekennzeichnet werden, jederſeits eine Rippe. Die Rippen haben die Geſtalt eines ſchlanken, 
von außen nach innen abgeflachten Knochenſtabes und ſetzen ſich aus je zwei Stücken zu— 
ſammen, von denen das obere, mit dem Wirbel verbundene, ſtärker als das untere iſt; beide 
bilden miteinander einen mehr oder minder ſpitzen, nach hinten vorſpringenden Winkel. Das 
untere Knochenſtück ſtößt unmittelbar an das Bruſtbein an. Und da dieſe Verbindungsſtelle, 
wie auch diejenige zwiſchen den beiden Rippenhälften, keineswegs ſtarr iſt, ſondern eine Be— 
wegung von oben nach unten erlaubt, ſo läßt ſich das Bruſtbein dem Rücken nähern wie die 
Verdrängerplatte eines Blaſebalges, ein Mechanismus, der bei der Atmung die größte 

Rolle ſpielt. 
Das Bruſtbein der Vögel iſt ſtets ein einziges Knochenſtück und verhältnismäßig immer 

viel größer als bei anderen Wirbeltieren. Es iſt eine kürzere oder längere, unregelmäßig 
j* 
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viereckige, bauchwärts vorgewölbte Platte, auf deren Mittellinie faſt immer ein vorſpringen— 
der, von vorn nach hinten niedriger werdender Kamm verläuft, der dazu dient, die Urjprungs- 
fläche der mächtigen Flugmuskeln zu vergrößern, und daher im allgemeinen entſprechend 
der Flugfähigkeit der einzelnen Vogelarten entwickelt iſt. 

Der Schädel beſteht wie bei anderen Wirbeltieren aus zwei hintereinander gelegenen, 
hier aber beſonders deutlich getrennten Hauptabſchnitten, dem Hirn- und dem Geſichtsſchädel. 
Die Knochen des Hirnſchädels verſchmelzen in der Regel ſehr früh und ſehr vollſtändig mit- 
einander, ſo daß ſie beim erwachſenen Vogel bald eine rundlich gewölbte, glatte Kapſel bilden, 
an der Leiſten und Vorſprünge meiſt nur ſpärlich zu finden ſind, und die nur kleine Offnungen 
zum Durchtritt von Nerven und Gefäßen zeigt. Mit der Halswirbelſäule iſt der Schädel nur 
durch einen einzigen runden Gelenkhöcker verbunden. Die Verbindung des Geſichtsſchädels 
mit dem Hirnſchädel geſchieht durch einen anſehnlichen Knochen, das knorrig-gedrungene 
Vierecksbein. Hierin gleichen die Vögel den Reptilien und Lurchen, nicht aber den Säuge— 
tieren; bei dieſen ſind die Kiefer unmittelbar mit dem Hirnſchädel verbunden. Dieſe Ver— 
bindung ermöglicht den Vögeln eine ſtärkere Beweglichkeit des Schnabels. Auch der Ober— 
kiefer, der bei anderen Wirbeltieren feſt mit dem Hirnſchädel verbunden iſt, hat bei ihnen 
wenigſtens eine geringe Bewegungsfähigkeit von oben nach unten, die eben nur den Vögeln 
eigentümlich iſt. 

Sehr eigenartig gebaut iſt das Knochengerüſt der Gliedmaßen, beſonders der vorderen, 
wie es bei fliegenden Wirbeltieren in der Natur der Sache liegt. 

Der Schultergürtel der meiſten Vogelarten beſteht aus drei wohlentwickelten Knochen— 
paaren. Die Schulterblätter ſind lang, flach ſäbelförmig und liegen dem Rückgrat parallel; in 
dieſer Form und Lage geben ſie dem Schultergelenk feſten Halt, ohne die Aufwärtsbewegung 
des Oberarmes zu beeinträchtigen. Nach abwärts werden die Schultergelenke vor allem durch 
die beiden Kabenſchnabelbeine geſichert, die ſich als breite, kräftige Strebepfeiler zwiſchen ſie 
und das Bruſtbein einfügen und ſo verhindern, daß die vom Bruſtbein nach dem Oberarm 
ziehenden Flugmuskeln das Gelenk aus ſeiner Lage reißen. Auffallend iſt das dritte Knochen— 
paar, die Schlüſſelbeine. Dieſe verſchmelzen mit ihren unteren Enden zur Bildung des W- 
förmigen „Gabelbeins“; die freien oberen Enden verbinden ſich am Schultergelenk durch 
Bandmaſſe mit dem Kabenſchnabelknochen und den Schulterblättern. Offenbar iſt das Gabel— 
bein dazu beſtimmt, als ein elaſtiſcher Sprenkel die beiden Schultergelenke nach rechts und 
links auseinanderzuhalten. 

Das Knochengerüſt der freien vorderen Gliedmaßen, der eigentlichen Flügel, zeigt bei 
ſämtlichen lebenden Vogelarten alle ihm zukommenden Teile: Oberarmbein, Speiche und Elle, 
Handwurzelknochen, Mittelhandfnochen und Fingerglieder, aber in allerlei Umbildungen und 
ſtellenweiſe in Verkümmerung. 

Zunächſt iſt die Lage der einzelnen Flügelteile in der Ruhe ungewöhnlich. Das Ober— 
armbein iſt nach hinten gerichtet und liegt dem Bruſtkorb dicht an, die Unterarmknochen wenden 
ſich wieder nach vorn, und die der Hand, die ſich faſt nur innerhalb der von Oberarm und 

Unterarm gebildeten Ebene bewegen, nach hinten. So gewinnt das Knochengerüſt des ruhen— 
den Vogelflügels etwa die Geſtalt eines lateiniſchen Z. 

Das Oberarmbein iſt an ſeinem oberen Ende verbreitert und mit einem flachen, länglich— 
runden Gelenkkopf verſehen. Am Unterarm iſt die Elle ſtärker als die Speiche, was ſonſt bei 
Wirbeltieren nicht der Fall iſt; es erklärt ſich aber daraus, daß die Elle zum Tragen der 
Schwungfedern berufen iſt. In der Handwurzel finden ſich bloß zwei freie Knochen, aber zwei 
bis drei weitere verſchmelzen ſchon bei der Frucht im Ei mit den drei auch unter ſich ver— 
wachſenen Mittelhandknochen. Von den vorhandenen drei Fingern hat der erſte und dritte 
in der Regel, die jedoch zahlreiche Ausnahmen erleidet, nur je ein Glied, der zweite aber 
zwei. Der erſte Finger, der Daumen, tritt am Vorderrande des befiederten Flügels als ein 
mehr oder weniger deutlicher Vorſprung zutage, der ein beſonderes Beiflügelchen, manchmal 
aber einen Nagel trägt. 5 

An den hinteren Gliedmaßen der Vögel fällt das Becken durch ſeine außerordentliche, 
dasjenige aller anderen Wirbeltiere übertreffende Größe auf; kein Wunder, muß doch vom 
Becken aus der ganze vordere Rumpf getragen werden. Beſonders rieſig ſind die Darmbeine, 
die ſich kopfwärts bis in die Bruſtwirbelgegend erſtrecken. 
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Die Beine der Vögel ſind in den Längenverhältniſſen ihrer einzelnen Abſchnitte und 
beſonders in der Geſtaltung des Fußes je nach den Arten ſehr verſchieden. Niemals fehlen 
ſie ganz, wie das in allen übrigen Klaſſen der Wirbeltiere bisweilen der Fall iſt, wenn ſie 
auch ihre Bedeutung als Fortbewegungsorgane faſt völlig einbüßen können. Sie beſtehen 
aus vier Abſchnitten: dem Ober- und dem Anterſchenkel, dem Lauf und den Zehen. 

Der Oberſchenkel iſt kurz, ſo daß das Kniegelenk am gefiederten Vogel nicht ſichtbar 
wird; ſtets länger iſt der Anterſchenkel, der wie gewöhnlich ein Schienbein und ein Waden— 
bein hat. Letzteres iſt in der Klaſſe der Vögel immer mehr oder weniger verkümmert, oben, 
wo es ſich an der Bildung des Kniegelenks beteiligt, verdickt, unten dornartig in eine feine 
Spitze ausgezogen. Den Vö— 
geln beſonders eigentümlich 
iſt das Laufbein; es bejteht 
aus den hinteren Fußwurzel— 
knochen und drei langgeſtreck— 
ten Mittelfußknochen, die 
ihrerſeits ſämtlich zu dem 
einheitlichen Laufbein ver— 
ſchmelzen. 

Die eigentliche Zahl der 
Zehen bei den Vögeln iſt vier, 
öfters ſinkt ſie auf drei, wobei 
dann die Innenzehe fehlt, bei 
den afrikaniſchen Straußen 
ſogar auf zwei. Bei der be— 
ſonderen Wichtigkeit der Fuß— 
formen für die ſyſtematiſche 
Kennzeichnung der Vögel 
empfiehlt es ſich, die neben— 
ſtehende, dem Lehrbuch von 
Claus-Grobben entnommene 
Überficht zu beachten, auf der 
die wechſelnde Zahl und Rich— 
tung der Zehen (2, 4, 5, 7, 8), 
ihre ſtellenweiſe Verwachſung 
(1, 13) und die Vergrößerung 
ihrer Fläche durch Säume und 
Läufe (10, 11, 12, 9, 6, 7) zu Fußformen der Vögel. Nach Claus⸗Grobben, „Lehrbuch der Zoologie“ 

erſehen ſind. (2. N Marburg DE 8 M b 

Die Muskeln der Vö⸗ e ee ee Aude ah a 

gel find feter und Täler AB (oenenitor), ar Bappenu (ann). 1 Spa Oo fu (Heubentauden) die aller und feinfaſeriger als enegalſtorch), e on 1 hwimm Haubentaucher), 

die der meiſten übrigen Wir— 
beltiere. An der Bruſt entſpringen die drei wichtigſten Flugmuskelpaare, die großen, mittleren 

und kleinen. Die großen ſind die verhältnismäßig größten und ſchwerſten einheitlich ent— 

wickelten Muskeln, die überhaupt bei Wirbeltieren vorkommen; ihr Gewicht beträgt nach 

Harting unter Amſtänden den vierten Teil des Geſamtgewichtes. Intereſſant iſt, wie aus den 

früher berührten mechaniſchen Gründen (vgl. S. 1) die Muskelmaſſen nach Möglichkeit an 

den Schwerpunkt des Körpers herangezogen ſind. So beſtehen Lauf und Fuß faſt nur aus 

„Haut und Knochen“, da ihre Bewegung durch lange, dünne Sehnenſtränge vermittelt wird, 

deren Muskeln oben an der „Keule“ ſitzen. 
Nervenſyſtem und Sinnesorgane ſind hoch entwickelt. Dementſprechend über 

treffen die Vögel an Schärfe der Reaktion auf Zuſtände der Umgebung, Feinheit und Keich⸗ 

tum der Inſtinkte und Anpaſſungsfähigkeit alle Kriechtiere und nicht wenige Säuger. 

Das Rückenmark hat, wie üblich, in der Hals- und der Beckengegend eine Anſchwellung, 

da hier die ſtarken Nerven der Gliedmaßen ihren Urjprung aus ihm nehmen. Das Gehirn 



6 Ein Blick auf den Bau und das Leben der Geſamtheit. 

iſt in jeder Beziehung höher entwickelt als das der Kriechtiere und füllt die Schädelhöhle voll— 
kommen aus. Sein Großhirnabſchnitt iſt ſchon ſehr anſehnlich, namentlich breit, ſo daß er 
Zwiſchen- und Mittelhirn völlig bedeckt, hat aber noch eine völlig glatte Oberfläche. Der 
Mittelteil des Kleinhirns, der ſogenannte Wurm, zeigt eine ſehr bedeutende Entfaltung. 

Die Sinnesorgane der Vögel ſtehen auf ungleicher Höhe: Getaſt, Geruch und Ge— 
ſchmack (in unſerem Sinne) ſind nur gering, Gehör und namentlich Geſicht ſehr gut aus— 
gebildet. Weſen und Sitz des Geſchmacks ſind bei den Vögeln ſchwer zu beurteilen. Es 
mag ſein, daß weichzüngige Arten, die ihre Nahrung lange im Munde behalten, ſchmecken 
wie wir, aber bei der Mehrzahl iſt das höchſt zweifelhaft. Der harte Überzug der Zunge 
dürfte das ebenſo verbieten wie die kurze Zeit, die der Vogel auf das Verſchlingen verwendet, 
und endlich ſehen wir, daß bei einer ganzen Reihe von Formen die Zungen geradezu ver— 
kümmert ſind. 

Der Gehörſinn der Vögel iſt in jeder Beziehung vortrefflich entwickelt. Zunächſt iſt 
das Gehör ſehr ſcharf, wenigſtens bei wachenden; ob auch bei ſchlafenden, und ob dieſe immer 
einen „leiſen“ Schlaf haben, iſt allerdings eine andere Frage. Es liegen wenigſtens Be— 
obachtungen vor, die dagegen ſprechen. Die Feinheit des Unterſcheidungsvermögens des 
Hörſinns ergibt ſich aus der Tatſache, daß viele Vögel die menſchliche Sprache nachahmen und 
ſchwierige Melodien genau nachpfeifen lernen. 

Weitaus am höchſten aber nach Bau und Leiſtungen ſteht unter den Sinnesorganen 
der Vögel das Auge. Der Augapfel iſt nicht kugelrund, wie bei den anderen Wirbeltieren, 
ſondern nur vorn durch eine kleinere und hinten durch eine größere kugelige Fläche begrenzt; 
das Mittelſtück zwiſchen beiden aber iſt abgeſtumpft-kegelförmig. Infolge dieſer eigenartigen 
Form beſitzt das Vogelauge eine verhältnismäßig ſehr große Netzhautfläche zur Aufnahme 
der Bilder, ermöglicht alſo ein ſcharfes Sehen; es erfüllt aber dabei den denkbar kleinſten 
Raum und hat daher auch das denkbar geringſte Gewicht. Ferner ſind die Augen nur wenig 
beweglich, weil auch am Gewicht ihrer Muskeln bedeutend geſpart iſt; doch wird dieſer Nach— 
teil durch die große Beweglichkeit von Kopf und Hals reichlich aufgewogen. Auch die Augen— 
lider ſind ſehr beweglich. Zu den beiden gewöhnlichen Lidern tritt bei den Vögeln noch ein 
drittes hinzu, die „Nickhaut“, eine im inneren Augenwinkel gelegene Falte der Bindehaut; 
ſie kann durch einen eigentümlichen Muskelapparat über das Auge weggezogen werden, wo— 
bei ſie ſo dünn wird, daß ſie ſich wie ein zarter, durchſichtiger Schleier vor die Pupille legt. 
An ihren Rändern tragen die Vogelaugen meiſt ſchützende Wimpern in Geſtalt verſchieden— 
artig entwickelter Federn. 

Der Bau der Verdauungswerkzeuge iſt zwar in der Klaſſe der Vögel weit einfacher 
und gleichartiger als bei den Säugetieren, aber doch immerhin verſchiedenartig und verwickelt 
genug. Da die Vögel ihre Nahrung nicht kauen, brauchen ſie ſie nicht einzuſpeicheln; daher 
ſind die Drüſen der Mundhöhle meiſt nur gering entwickelt, mit Ausnahme der meiſten 
Specht- und verſchiedener Seglerarten, bei denen der von dieſen Drüſen abgeſchiedene Stoff 
eine andere Verwendung hat: bei den betreffenden Spechten tritt er in Beziehung zum 
Nahrungserwerb und bei den Seglern zum Neſtbau. Die Zunge iſt bei den einzelnen 
Vogelarten äußerſt verſchieden geſtaltet. In der Regel iſt ſie geſtreckt-dreieckig und wieder— 
holt die Form des Innenraumes des Unterkiefers, in dem fie liegt. Meijt trägt fie einen feſten, 
harten Hornüberzug, der an der Spitze verdickt und an den beiden Außenwinkeln der Wurzel 
ausgezogen iſt, ſo daß die Zunge dadurch das Anſehen einer flachen Pfeilſpitze gewinnt. 
Ihre Beweglichkeit iſt gering, ſie kann wohl von hinten nach vorn und von rechts nach links 
und umgekehrt verſchoben, aber nicht gekrümmt und gebogen werden. 

Bei Vögeln, deren Nahrung aus lebenden, ganz verſchlungenen Gliederfüßern oder 
Fiſchen beſteht, iſt der Rachen ein weiter Trichter und die Speiſeröhre ein geräumiges 
Fallrohr. Viele Vogelarten haben eine mehr oder weniger deutlich von der Speiſeröhre ab— 
geſetzte Erweiterung, den Kropf, der zur vorübergehenden Aufbewahrung, oft aber auch 
zum Einweichen der genoſſenen Nahrung dient. Der Kropf der Tauben ſpielt bei der Auf— 
zucht der Jungen eine große Rolle. Die Wandungen des unterſten Teiles der Speiſeröhre 
ſind in verſchiedenem Umfange verdickt und ſchließen größere oder kleinere Drüſen ein. Man 
hat dieſem faſt immer ringförmigen geſchloſſenen Abſchnitt wohl den Namen „Drüſen- oder 
Vormagen“ gegeben, obwohl er mit dem Magen nichts zu tun hat. Die in ihm enthaltenen 
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Drüſen ſondern einen, beſonders bei Knochen verſchlingenden Raubvögeln und Aasfreſſern 
ſehr ſcharfen Magenſaft ab, der in den eigentlichen, wohl auch „Muskelmagen“ genannten 
Magen fließt. 

Der Magen hat je nach der Beſchaffenheit der zu verdauenden Nahrung ſehr verſchie— 
den dicke, muskulöſe Wände und einen ſehr verſchieden weiten Innenraum. Erſtere ſind um 
ſo ſtärker, und letzterer iſt um ſo enger, je härter die Nahrungsmittel ſind und umgekehrt: bei 
Vögeln, die weſentlich Körner, harte Früchte und Sämereien freſſen, iſt der Magen eine 
Mühle, bei ſolchen, die hauptſächlich weiche Früchte und Wirbeltierfleiſch oder Weichtiere 
verzehren, eine chemiſche Retorte. Die äußerſten Grade der Entwickelung beider Magen— 
formen ſind durch eine lange Reihe von Zwiſchenformen verbunden, entſprechend der ver— 
ſchiedenartig gemiſchten Koſt, wie ſie die meiſten Vogel— 
arten zu ſich nehmen. Innen iſt der Magen mit einer 
gelblichen, hornartig ausſehenden Haut oder Schwiele 
ausgekleidet, die um ſo ſtärker zu ſein pflegt, je dicker 
ſeine Wandungen ſind. Sie läßt ſich im ganzen ab— 
ziehen und zeigt dann, wenigſtens bei größeren Vogel— 
formen, auf der Unterjeite kleine, feine Wärzchen oder 
Zäpfchen in großer Zahl: die Ausgüſſe feiner, in der 
Magenwand gelegener Drüschen, durch deren aus— 
ſcheidende Tätigkeit die Haut entſteht. Bei verſchie— 
denen Vogelarten hat man beobachtet, daß dieſe Haut 
von Zeit zu Zeit, nach Bildung einer neuen unter ihr, 
ſich ablöſt und vom Vogel ausgewürgt wird: das 
Mageninnere hat ſich gewiſſermaßen gehäutet. Als 
weiteres Hilfsmittel der mechaniſchen Verdauung wer— 
den von Vögeln, die harte Nahrung genießen, ſehr 
häufig Steinchen verſchluckt. 

Dieſe ganz ungewöhnliche Umbildung des Ma— 
gens in einen inneren Zerkleinerungsapparat ſtellt 
wiederum eine wunderſchöne Anpaſſung an die Be— 
dingungen des Luftlebens dar. Der dicht am Schwer— 
punkt gelegene Magen übernimmt die Aufgabe des 
Kauens, weil keine Zähne vorhanden ſind, und dieſe 
mußten fehlen, weil ſonſt der Kopf mit den dazugehöri— Verdauungskanal der Haustaube. Nach 

Haller, „Lehrbuch der vergleichenden Anatomie“ gen ſtarken Kiefern und Kaumuskeln zu ſchwer gewor— 
den wäre. Der Kopf aber durfte nicht ſchwer ſein, denn 
der lange Hals, der ihn trägt, iſt ein langer Hebelarm, 
und es würden neue Muskeln zum Tragen des ſchwe— 
ren Kopfes nötig werden. Den Hals ſelber zu ver— 

(Jena 1904). 

1 Kropf, 2 Drüſenmagen, 3 Muskelmagen, 
4 Dünndarm, 5 Bauchſpeicheldrüſe, 6 Leber mit 

Gallenblaſe und Gallengang, 7 Blinddärme, 
8 Enddarm, 9 Wilz. 

kürzen, ging nicht an: wie brächte ſonſt der Vogel, der faſt immer auf hohen Beinen ſteht, 
ſeinen Schnabel zum Boden herab, um die Nahrung aufzunehmen? Und die Beine mußten 
hoch ſein, damit der Vogel ſich vom flachen Boden in die Luft erheben kann. Alſo: Flug, 
hohe Beine, langer Hals, leichter Kopf, keine Zähne, kauender Magen, jo hängt eins am anderen. 

Der Darm der Vögel iſt im allgemeinen kurz und, wie immer, bei fleiſchfreſſenden kür— 
zer als bei pflanzenfreſſenden. Der Dünndarm iſt namentlich bei ſtarken Freſſern (3. B. beim 
Seidenſchwanz) weit und ſtets mit ſehr langen Zotten beſetzt. Der Dickdarm iſt beſonders 
kurz und eigentlich nur ein Maſtdarm, da er (mit Ausnahme der Strauße) gerade verläuft. 
An der Stelle, wo der Dünndarm in den Dickdarm übergeht, ſind in der Regel ſeitlich zwei 
Blinddärme angeſetzt; ſelten iſt es nur einer, häufiger fehlen ſie ganz. 

Die zweilappige Leber iſt ſehr anſehnlich, verhältnismäßig viel größer als bei Säuge— 
tieren, und das größte als gleichmäßige Einheit entwickelte Organ am Vogelkörper. Ihr Ge— 
wicht ſchwankt zwiſchen / (Singvögel) und ¼1 (Taucher) des Geſamtgewichts. Wo eine 
Gallenblaſe vorkommt — ſie fehlt manchen Vogelarten, bisweilen auch einzelnen Individuen 
anderer, bei denen ſie ſonſt vorhanden iſt — iſt fie gleichfalls groß, meiſt rund, aber manch— 

mal auch darmartig verlängert. Auch die Bauchſpeicheldrüſe iſt bei den Vögeln groß, 
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verhältnismäßig größer als bei den Säugetieren; bei Körnerfreſſern iſt ſie anſehnlicher als 
bei Fleiſchfreſſern. Eine paarige Schilddrüſe, eine Halsdrüſe und die Milz find ſtets vorhanden. 

Ganz außergewöhnlich umfangreich und verwickelt gebaut ſind — vom Standpunkte 
ihrer Bedürfniſſe ſehr begreiflich — die Atmungswerkzeuge der Vögel. Wir betrachten 
zuerſt den Luft zuleitenden, darauf den die Luft verwertenden Teil. 

Der obere Kehlkopf — denn es find zwei vorhanden — liegt dicht hinter dem Hinter- 
rand der Zunge, ſein Eingang, der die Geſtalt eines Längsſchlitzes hat, entbehrt zumeiſt eines 
Kehldeckels, doch pflegt eine ſchützende Querfalte vorhanden zu ſein. Die Luftröhre iſt 
meiſtens ſo lang wie der Hals, oft aber länger, bisweilen ſogar bedeutend. In dieſem Falle 
bildet ſie Schlingen und Windungen, die entweder einfach unter der Bruſthaut liegen oder 
in ausgehöhlten Knochen der Bruſtgegend. Die Zahl der knorpeligen oder knöchernen Ringe, 
aus denen die entweder runde oder in der Richtung von vorn nach hinten abgeplattete Luft— 
röhre beſteht, entſpricht ihrer Länge: beim Flamingo ſind es 350. Der bemerkenswerteſte, 
nur den Vögeln, wenn auch nicht allen, zukommende Teil der Luftröhre iſt der untere Kehl— 
kopf; hier, nicht im oberen, iſt der Sitz der Vogelſtimme. Er liegt an der Stelle, wo ſich die 
Luftröhre in ihre beiden Aſte oder „Bronchien“ gabelt. Über jedem Bronchus befinden ſich 
zwei zarte Hautfalten, die zwiſchen ſich eine Stimmritze frei laſſen, ſo daß alſo zwei Stimm— 
ritzen vorhanden ſind. Durch Anblaſen der Häute entſteht der Ton; zu ihrer wechſelnden 
Spannung aber dient ein Syſtem von äußerlich angeſetzten Muskelchen, das bei den Sing— 
vögeln als „Singmuskelapparat“ mit ſieben Paaren am höchſten ausgebildet iſt. 

Die eigentlichen Lungen der Vögel ſind verhältnismäßig klein, aber durch Größe der 
atmenden Oberfläche und Dichtigkeit des Haargefäßſyſtems ſehr leiſtungsfähig. Sie reichen 
von der Höhe des zweiten Bruſtwirbels bis zum oberen Rande der Nieren. Quer über ihre 
Kückenfläche verlaufen nach außen zu immer ſeichter werdende Furchen: die Abdrücke der 
Rippen, zwiſchen die die Lungen tief eingewachſen ſind. Jeder Lungenflügel wird von einem 
Aſte der Luftröhre, dem „Hauptbronchus“, der ganzen Länge nach durchſetzt. Im Inneren 
gibt der Hauptaſt in eigentümlicher Anordnung Gruppen von Seitenäſten ab, von denen 
jeder wiederum eine Menge parallel wie Orgelpfeifen nebeneinanderſtehender Nebenbronchien 
oder „Lungenpfeifen“ trägt. In dieſen und den ſie untereinander verbindenden Querkanälen 
vollzieht ſich der Gasaustauſch. Das Ein- und Ausſtrömen der Luft wird in Ermangelung 
eines echten Zwerchfells nur durch Senken und Heben des Bruſtbeins bewirkt, indem die 
winklig geknickten Kippen ſich durch beſondere Muskeln ſtrecken und wieder beugen. 

Wo der Hauptbronchus am Hinterrande des Lungenflügels mit weiter Offnung zutage 
tritt, mündet er in einen dünnhäutigen, luftgefüllten Sack, der ſich an dieſer Stelle mit der 
Lunge verbindet und rückwärts zwiſchen der Rumpfwand und den Eingeweiden bis in die 
Beckengegend zieht. Ahnliche Luftſäcke entſpringen in ziemlich gleicher Zahl und Lage aus 
einigen beſonders ſtarken Nebenbronchien. Wie jene im Hinterleibe, ſo liegen dieſe in Bruſt 
und Hals. Der unpaare, die Luftröhre zum Teil umgebende Luftſack entſendet Ausſtülpungen 
in die Oberarmknochen und zwiſchen die Bruſtmuskulatur. Ebenſo ſtehen die lufthaltigen 
Räume der übrigen „pneumatiſchen“ Knochen mit den Luftſäcken, d. h. den Lungen, in offenem 
Zuſammenhang. And bei gewiſſen Vögeln (Pelikan, Tölpel) dringen Luftſäcke ſogar unter 
die Körperhaut ein, ſo daß ſie bei der Berührung kniſtert. Der Nutzen der Luftſäcke iſt wahr— 
ſcheinlich ein mehrfacher. Bei der bedeutenden Ausdehnung des Bruſtbeins bewirkt die Atem— 
bewegung natürlich ein Aus- und Einſtrömen der Luft auch für die Bruſt- und Hinterleibs 
ſäcke; ſo dienen dieſe als Ventilatoren der Lunge und ermöglichen deren ergiebigſte Ausnutzung. 
Werden die Luftſäcke ſtark gefüllt, jo nimmt der Vogel an Umfang, nicht aber an Schwere 
zu: ſein ſpezifiſches Gewicht wird geringer, der Flug alſo leichter. Ferner bewirkt die Füllung 
der Hinterleibsluftſäcke, daß die Eingeweide ſich zu einer verhältnismäßig ſchmalen, mittleren 
Platte zuſammendrängen, was für die Erhaltung des Gleichgewichts im Fluge günſtig iſt. 

Das verhältnismäßig große Herz liegt in der Mitte der Bruſthöhle, etwas weiter nach 
rechts und nach hinten als bei den Säugern. Das Vogelherz enthält nicht nur, wie das der 
Lurche und Reptilien, zwei Vorkammern zur getrennten Aufnahme des verbrauchten und 
des reinen Blutes, ſondern auch die Herzkammern ſind völlig in eine rechte, das verbrauchte 
Blut in die Lunge leitende, und eine linke geteilt, die das reine Blut in den Körperkreislauf 
treibt. Letzteres geſchieht durch einen einzigen Schlagaderbogen wie bei den Säugern, doch 
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läuft er, anders als bei jenen, über die rechte Körperſeite. Da die große Körperſchlagader 
nirgends Zuflüſſe verbrauchten Blutes empfängt, wie das bei den Reptilien der Fall iſt, ſo 
iſt eine vollkommene Scheidung des Blutumlaufs eingetreten und damit die Möglichkeit eines 
ſo ſtarken Stoffwechſels gegeben, daß das Blut eigene Wärme erhält. Das Blut der Vögel 
iſt ſogar wärmer als das der Säugetiere, dazu röter und reicher an Blutkörperchen, die übri— 
gens eiförmig ſind. Auch der Puls geht raſcher als bei den Säugern. Und um den hohen 
Anſprüchen genügen zu können, iſt das Pumporgan des Körperkreislaufs, die linke Herzkammer, 
mit ſo beſonders dicken und muskelſtarken Wänden ausgerüſtet, daß auf dem Querſchnitt durch 
das Herz der Hohlraum der rechten Herzkammer nur wie ein ſchmaler, halbmondförmiger 
Spalt erſcheint. Bei einer gutfliegenden Vogelart iſt das Herz größer, härter und ſchwerer 
als bei einer gleichgroßen ſchlechtfliegenden. Die Schlagadern der Vögel ſind verhältnis— 
mäßig anſehnlicher, namentlich weiter als die der Säugetiere, ſo daß ſie eine beträchtliche 
Blutmenge mit Leichtigkeit durchlaſſen. 

Auch die Nieren der Vögel ſind groß, von vorn nach hinten abgeplattet, weich und 
von dunkler Farbe, meiſt von gleicher Größe und ſpiegelbildlich gleicher Geſtalt. Eine Harn— 
blaſe fehlt; der Harn iſt nicht flüſſig, ſondern breiig und weiß und wird mit dem Kote als 
eine Art Überzug von deſſen vorderem, dickerem 
Ende ausgeleert. 

Die Eier der Vögel werden in dem Eier— 
ſtock der linken Körperſeite erzeugt, der Eierſtock 
der rechten Körperſeite iſt verkümmert oder fehlt 
ganz. Die Eier werden in einem häutigen Ka— 
nal nach außen geleitet. Der Bau des fertigen 
Vogeleies iſt kompliziert. Schon die eigentliche 
Eizelle, die Dotterkugel, ſetzt ſich aus mehreren 
Beſtandteilen zuſammen, denn in das „Eigelb“ 
ſind zwiebelſchalenartig Schichten von „weißem 
Dotter“ eingeſprengt, der an einer Seite einen 
kolbenförmig bis ins Zentrum reichenden Zapfen 1 5 b 5 
bildet; wo dieſer die den Hotter umbüllende Sh nere nern dee ebnen Bel undenritetes 
Haut berührt, liegt eine kleine Scheibe von Grobben, „Lehrbuch der Zoologie“ (2. Aufl., Marburg 1909). 
weißlichem Protoplasma mit dem Kern, der 1 gelber Dotter, 2 weißer Dotter, F Dotter⸗ 

ſogenannte Hahnentritt; das iſt der eigentliche wennn, 5 23 Schalenhaut. 9 Schſgngz. 
lebendige Teil des Eies, die „Keimſcheibe“. 
Um den Dotter liegt das Eiweiß, in dem nach den Polen hin die beiden langen, gedrehten 
„Hagelſchnüre“ verlaufen. Das Eiweiß iſt von der Schalenhaut umgeben; dieſe ſtellt ein 
ſehr engmaſchiges Netzwerk veräſtelter Faſern dar und iſt zuſammengeſetzt aus zwei außer— 
ordentlich feſt aneinanderhaftenden Blättern, die nur am ſtumpfen Pole zur Bildung einer 
linſenförmigen Luftkammer auseinanderweichen. Die harte Schale beſteht hauptſächlich 
aus kohlenſaurem Kalk, etwas phosphorſaurem Kalk, Spuren von Eiſen und Schwefel und 
etwa 3 bis 6 Prozent organiſcher Grundſubſtanz. Die Schale iſt ſehr porös; der lebende 
Ei⸗Inhalt atmet durch ſie hindurch und ſtirbt ab, wenn man die Schale mit einem für 
die Luft undurchläſſigen Stoff überzieht. Die Eier von mindeſtens einem Drittel der Vogel— 
arten, beſonders die aller in offenen Neſtern frei brütenden Vögel, ſind bunt, und zwar ent— 
weder einfarbig oder in der verſchiedenſten Art, aber immer unregelmäßig, gezeichnet: 
bald dichter, bald weniger dicht überſtäubt, punktiert, gefleckt, geflatſcht, beſchnörkelt und 
überjponnen. In der Regel kommen mehrere Arten der Zeichnung auf einem Ei vor. 

Man darf behaupten, daß der Vogel verhältnismäßig mehr verzehrt als jedes andere 
Geſchöpf. Nicht wenige freſſen beinahe ebenſo lange, als ſie wach ſind, die Inſektenjäger ſo 
viel, daß die täglichen Nahrungsmengen an Gewicht ihre eigene Körperſchwere zwei- bis 
dreimal überſteigen können. Die friſches Fleiſch oder das Aas von Wirbeltieren freſſenden 
Vogelarten bedürfen dagegen kaum ein Sechſtel ihres Körpergewichts an Nahrung, und 
alle Pflanzenfreſſer brauchen wohl nicht mehr als ſie; trotzdem würden wir auch ſie als Freſſer 
bezeichnen müſſen, wenn wir ſie mit Säugern vergleichen wollten. Die Nahrung wird, wo 
ein Kropf vorhanden iſt, zunächſt in dieſen eingeführt und hier vorverdaut, im Magen aber 
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vollends zerſetzt oder förmlich wie zwiſchen Mahlſteinen zerkleinert. Manche Vögel füllen 
ſich beim Freſſen die Speiſeröhre bis zum Schlunde mit Nahrung an, andere den Kropf ſo, 
daß er kugelig am Halſe hervortritt. Raubvögel verdauen durch die Schärfe des in den 
eigentlichen Magen fließenden Saftes der Vormagendrüſen manchmal auch alte Knochen mit 
Leichtigkeit. Unverdauliche Stoffe liegen bei einzelnen wochenlang im Magen, bevor ſie ab- 
gehen, während ſie von anderen in zuſammengeballten Kugeln, ſogenannten Gewöllen, wieder 
ausgeſpieen werden. Für alle Vögel, die zeitweilig Gewölle bilden, iſt die Aufnahme derartiger 
unverdaulicher Stoffe notwendige Bedingung zu ihrem Gedeihen: ſie verkümmern und gehen 
nicht ſelten ein, wenn ſie gezwungen ſind, gänzlich auf ſie zu verzichten. 

Trotz des regen Stoffwechſels ſammelt ſich bei reichlicher Nahrung unter der Haut und 
zwiſchen den Eingeweiden oft viel Fett an; mehrere Hungertage nacheinander verbrennen 
es aber auch vollſtändig wieder. Dennoch vermag ein Steinadler oder Uhu wohl 4 bis 5, ein 
Falke 2 bis3 Wochen ohne weſentlichen Nachteil für ſeine Geſundheit zu hüngern, ein Inſekten— 
freſſer vielleicht 60 und ein echter Körnerfreſſer gar nur 40 Stunden. Größere Vögel können 
länger faſten als kleine, fleiſchfreſſende länger als pflanzenfreſſende. 

Die willkürlichen Bewegungen der Vögel geſchehen raſcher und ſind ausdauernder, 
ihre Muskeln in der Tat dichter und feſter, reizbarer und deren Zuſammenziehungen kräftiger 
als bei den übrigen Tieren. Nur der Vogel verſteht unter den Wirbeltieren wirklich zu fliegen, 
alle anderen, die der Bewegung in der Luft noch fähig ſind, flattern oder ſchwirren. Dasjenige, 
was ihrer Luftbewegung die hohe Vollendung gibt, iſt in erſter Linie die Form des Flügel— 
querſchnittes. Infolge der beſonderen Stellung der Schwungfedern iſt nämlich der Flügel 
nach oben dachförmig gewölbt, unterſeits hohl. Daraus ergibt ſich unmittelbar, daß die Auf— 
wärtsbewegung des Flügels, bei der die Luft von der Wölbung abfließt, leichter geſchieht 
als die Abwärtsbewegung, bei der die Luft ſich in der Höhlung fängt und ſtaut. Durch bloßes 
Auf- und Niederſchlagen des Flügels entſtände alſo bereits ein Aberſchuß an Auftrieb, der 
den Vogel tragen, eventuell ihn geradlinig nach oben heben könnte. Nun ſind aber Vorder— 
und Hinterrand des Flügels von ungleicher Feſtigkeit. Der vordere, von den Flügelknochen 
geſtützte Rand iſt ſteif, der hintere federnd, weshalb er beim Niedergehen des Flügels ſich 
etwas aufwärts biegt: hieraus ergibt ſich ein leichter Druck nach vorn. In der Tat würde 
ein Vogel, der ſich mit horizontal ausgebreiteten Flügeln ſenkrecht aus der Luft herabfallen 
ließe, durch ebendieſen Druck der elaſtiſchen Schwungfedern allmählich in eine ſchräg vorwärts 
gerichtete Bewegung übergehen. Ebenſo ergibt ſich beim gleichmäßigen Auf- und Nieder— 
ſchlagen des Flügels außer dem Tragen ein ſolcher Antrieb nach vorn. Wenn nun der Vogel 
auf dieſe Weiſe — oder durch „ruderndes“ Flügelſchlagen, Anlauf oder ſonſtwie — eine 
weſentlich vorwärtsgehende Bewegung erhalten hat, kommt noch ein weiteres, von Willa 
hervorgehobenes Moment hinzu, das die Leichtigkeit dieſes „Wanderfluges“ ſteigert. Der 
Flügel wird jetzt nicht ſenkrecht auf und nieder, ſondern, da der Vogel ja während der Be— 
wegung vorwärts kommt, in ſchräger Richtung durch die Luft geführt, bei einer gewiſſen 
Geſchwindigkeit ſo ſchräg, daß nunmehr beim Heben des Flügels — dem ſonſt ungünſtigſten 
Teile der Geſamtbewegung — ſich Luftwirbel unter ſeiner Wölbung bilden, durch die eben— 
falls ein nicht unerheblicher Auftrieb gewonnen wird. 

Eine beſondere und ſchwer verſtändliche Form des Fluges iſt der vielbewunderte, mit 
unbewegten, horizontal geſtreckten Flügeln ausgeführte „Segelflug“, worin Raubvögel, 
Störche und andere, allen voraus aber die Albatroſſe, Erſtaunliches leiſten. Was das 
Steuern betrifft, ſo iſt die Meinung verbreitet, daß es vor allem durch ſchräge Einſtellung 
des Schwanzes geſchehe. Das trifft aber nach Willa nicht zu. Um aufzuſteigen, führt der 
Vogel ſeine beiden Flügel in horizontaler Haltung weit nach vorn, wodurch der Mittelpunkt 
ſeiner geſamten Tragfläche vor den Schwerpunkt des Leibes verlegt wird, der Rumpf alſo 
hinten niederſinkt, Bruſt und Kopf aber ſich heben; will der Vogel hinab, ſo führt er durch 
Kückwärtshalten der Flügel das umgekehrte Verhältnis herbei. Im einen wie im anderen 
Falle erfolgt die Richtungsänderung ohne Kraftverluſt, der beim Steuern mit dem Schwanze 
unvermeidlich wäre. Auch ſeitliche Steuerung wird meiſt mit Hilfe der Flügel, und zwar 
durch eine geringe, flughemmende Querdrehung des linken oder rechten Flügels, ausgeführt. 
Mit Recht weiſt Willa zur Stütze feiner Anſicht darauf hin, daß einige der beſten Flieger, 
wie Möwen, Störche, Albatroſſe, gering entwickelte Schwänze haben, andere, wie die 



Stoffwechſel. Fliegen. Gehen. Schwimmen. Tauchen. Klettern. 11 

Lappentaucher, obwohl ſie doch ebenfalls fliegen und ſteuern müſſen, ganz ſchwanzlos ſind. 
Auch ſah er Tauben, die ihre Schwanzfedern total verloren hatten, genau ſo ſicher ſteuern wie 
ihre unverſehrten Genoſſinnen. Wenn anderſeits viele Vögel, wie Seeſchwalben, Fregatt— 
vögel und beſonders Raubvögel, mit großer Schwanzfläche ausgeſtattet ſind, jo erklärt ſich 
dies erſtens aus ihrer Gewohnheit, jähe Wendungen auszuführen, wobei der Schwanz zu 
Hilfe genommen wird, zweitens — bei den Raubvögeln — daraus, daß die ſtarke Belaſtung 
des Hinterkörpers durch die in den Fängen getragene Beute eine rückwärtige Vergrößerung 
der Tragfläche nötig macht. 

Die Schnelligkeit und die Art und Weiſe des Fluges ſelbſt ſtehen mit der Geſtalt der 
Flügel und der Beſchaffenheit des Gefieders in innigſter Beziehung. Lange, ſchmale, ſcharf 
zugeſpitzte, hartfederige Flügel und kurzes Gefieder befähigen zu raſchem, kurze, breite, ſtumpfe 
Flügel und lockeres Gefieder nur zu langſamem Fluge; große, abgerundete und breite Flügel 
erleichtern längeres Schweben uſw. In der Schnelligkeit des Fluges übertrifft der Vogel 
jedes andere Tier, das Luftbewegungen ausführt; bezüglich der Ausdauer mag bemerkt ſein, 
daß der Vogel hierin für uns Unbegreifliches leiſtet und im Verlaufe weniger Tage viele 
Tauſende von Kilometern zurücklegen, binnen wenigen Stunden ein breites Meer überfliegen 
kann. Manche Arten von Zugvögeln fliegen tagelang ohne weſentliche Unterbrechung, 
Schwebevögel ſpielen ſtundenlang in der Luft. Bewunderungswürdig iſt, daß der Vogel in 
den verſchiedenſten Höhen, in denen doch die Dichtigkeit der Luft auch verſchiedenen Kraft— 
aufwand bedingen muß, anſcheinend mit gleicher Leichtigkeit fliegt. 

In der Regel ſind die guten Flieger zum wirklichen Gehen mehr oder weniger unfähig; 
indeſſen gibt es auch unter ihnen einige, die ſich laufend mit Leichtigkeit bewegen. Der Gang 
ſelbſt iſt ſehr verſchieden; es gibt Renner, Traber, Läufer, Springer, Schreiter, Gänger und 
endlich ungeſchickte Watſchler oder Rutſcher unter den Vögeln. Von dem Gange des Menſchen, 
der wie ſie auf zwei Füßen einherſchreitet, weicht der ihrige merklich ab. Mit Ausnahme 
weniger Schwimmvögel, die nur rutſchend ſich bewegen, gehen alle Vögel auf den Zehen, 
die, bei denen der Schwerpunkt in die Witte des Körpers fällt, am beſten, wenn auch nicht 
am raſcheſten, die hochbeinigen gut, meiſt jedoch mit gemeſſenen Schritten, die kurzbeinigen 
ſchlecht, gewöhnlich hüpfend, die mit mittelhohen Beinen ausgeſtatteten ſehr ſchnell und mehr 
rennend und laufend. Alle ſich ſteil tragenden Vögel (Pinguine) laufen ſchwerfällig und un— 
geſchickt, ebenſo die mit weit hinten am Körper eingelenkten Beinen. Bei ſehr eiligem Laufe 
nehmen viele Vogelarten ihre Flügel zu Hilfe. 

Nicht wenige Vögel bewegen ſich im Waſſer mit Behendigkeit, führen ſchwimmend die 
meiſten Handlungen aus, fördern ſich rudernd auf der Oberfläche und tauchen auch in die 
Tiefe hinab. Jeder Vogel ſchwimmt, wenn er auf das Waſſer geworfen wird, und die aktive 
Schwimmfähigkeit beſchränkt ſich nicht auf die eigentlichen Schwimmer. Bei dieſen, wie bei 
allen im Waſſer lebenden Vögeln überhaupt, ſtehen die Federn dichter als bei den übrigen, 
werden auch beſtändig reichlich eingefettet und ſind ſo vortrefflich geeignet, die Näſſe abzu— 
halten. Der auf der Oberfläche des Waſſers ſchwimmende Vogel erhält ſich ohne irgendwelche 
Anſtrengung in ſeiner Lage, und jeder Ruderſchlag hat bei ihm einzig und allein die Fort— 
bewegung des Körpers zur Folge. Er benutzt dazu gewöhnlich nur die Füße, die er zuſammen— 
gefaltet vorwärts zieht, ausbreitet und dann mit voller Kraft gegen das Waſſer drückt, bei 
ruhigem Schwimmen einen nach dem anderen, bei raſchem meiſt beide zugleich. Um zuſteuern, 
legt er ein Bein mit ausgebreiteten Zehen nach hinten und rudert mit dem zweiten. Einige 
Vögel ſchwimmen, oft unter teilweiſer oder gar, wie die Pinguine, ausſchließlicher Verwen— 
dung der Flügel, unter der Oberfläche des Waſſers ſchneller als auf ihr und wetteifern mit 
den Fiſchen; andere, die „Stoßtaucher“, ſind nur dann imſtande, zu tauchen, wenn ſie ſich 
aus einer gewiſſen Höhe herab auf das Waſſer ſtürzen. Die Tiefe, bis zu der einzelne unter 
das Waſſer tauchen, die Richtung und Schnelligkeit, in und mit der ſie ſich hier bewegen, die 
Zeit, die ſie unter der Oberfläche zubringen, ſind außerordentlich verſchieden. Eiderenten ſollen 
bis 7 Minuten verweilen und, laut Holböll, bis in eine Tiefe von 120 m hinabjteigen können. 
Einige Vögel ſind nicht bloß fähig, zu ſchwimmen und zu tauchen, ſondern auch auf dem 
Grunde des Waſſers umherzulaufen. 

Noch eine Fertigkeit iſt den Vögeln eigen: viele von ihnen klettern, und zwar ganz 
vorzüglich. Hierzu benutzen ſie vorzugsweiſe die Füße, nebenbei aber auch den Schnabel und 
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den Schwanz, bedingungsweiſe ſogar die Flügel. Faſt alle Kletterer ſteigen nur von unten 
nach oben oder laufen auf der oberen Seite der Aſte fort; einzelne aber ſind wirklich imſtande, 

kopfunterſt am Stamme hinabzulaufen, andere, an der unteren Seite der Aſte hinzugehen. 
Eine ausgezeichnete Begabung der Vögel bekundet ſich in ihrer lauten, vollen und reinen 

Stimme. Zwar gibt es viele unter ihnen, die wenige Töne oder bloß unangenehm kreiſchende 
und gellende Laute vernehmen laſſen, die Mehrzahl aber hat eine ungemein biegſame und 
klangreiche Stimme. Die Stimme ermöglicht anmutigen Geſang undeine reichhaltige, Sprache“, 
worin die wechſelnden Stimmungen, Bewegungen, Eindrücke des Individuums zu charakte— 
riſtiſchem Ausdruck kommen und dadurch andere Individuen, die jene hören, in ihrem Tun 
und Handeln beeinfluſſen können. Die Vögel locken oder rufen, geben ihre Freude und Liebe 
kund, fordern ſich gegenſeitig zum Kampfe heraus oder zu Schutz und Trutz auf, warnen vor 
Feinden und anderweitiger Gefahr und tauſchen überhaupt die verſchiedenſten Mitteilungen 
aus. Und nicht bloß die Arten unter ſich wiſſen ſich zu verſtändigen, ſondern Bevorzugte auch 
zu minder Begabten zu reden. Auf die Mahnung größerer Sumpfvögel achtet das kleinere 
Strandgeſindel, eine Krähe warnt Stare und anderes Feldgeflügel, auf den Angſtruf einer 
Amſel lauſcht der ganze Wald. Beſonders vorſichtige Vögel ſchwingen ſich zu Wächtern der 
Geſamtheit auf, und ihre Außerungen werden von anderen wohl beherzigt. Während der 
Zeit der Liebe unterhalten ſich die Vögel, ſchwatzend und koſend, oft in allerliebſter Weiſe, 
und ebenſo ſpricht die Mutter zärtlich zu ihren Kindern. Einzelne wirken gemeinſchaftlich in 
regelrechter Weiſe am Hervorbringen beſtimmter Sätze, indem ſie ſich gegenſeitig antworten; 
andere geben ihren Gefühlen gleichſam Worte, unbekümmert darum, ob ſie Verſtändnis 
finden oder nicht. Zu ihnen gehören die Singvögel, die Lieblinge der Schöpfung, wie man 
ſie wohl nennen darf, diejenigen Mitglieder der Klaſſe, die dieſer unſere Zuneigung er— 
worben haben. 

Solange es ſich um reine Unterhaltung handelt, ſtehen ſich beide Geſchlechter in ihrer 
Sprachfertigkeit ungefähr gleich. Der Geſang aber iſt eine Bevorzugung des männlichen 
Geſchlechts, höchſt ſelten nur lernt es ein Weibchen, einige Strophen abzuſingen. Bei allen 
Arten der eigentlichen Sänger und in beiden Geſchlechtern ſind die Muskeln am unteren 
Kehlkopf im weſentlichen gleichartig entwickelt; ihre Sangesfertigkeit aber iſt dennoch höchſt 
verſchieden. Jede einzelne Art hat ihre eigentümlichen Töne und einen gewiſſen Umfang der 
Stimme; jede verbindet die Töne in beſonderer Weiſe zu Strophen, die ſich durch größere 
oder geringere Fülle, Rundung und Stärke der Laute leicht von ähnlichen unterſcheiden laſſen; 
das Lied bewegt ſich bei einzelnen in wenigen Tönen, während andere Oktaven beherrſchen. 
Werden die Geſangsteile oder Strophen ſcharf und beſtimmt vorgetragen und deutlich ab— 
geſetzt, ſo nennen wir das Lied Schlag, während wir von Geſang reden, wenn die Töne zwar 
fortwährend wechſeln, ſich jedoch nicht zu einer Strophe geſtalten. Die Nachtigall oder der 
Edelfink ſchlagen, die Lerche oder der Stieglitz ſingen. Jeder Singvogel weiß übrigens Ab— 
wechſelung in ſein Lied zu bringen, und gerade deshalb wirkt es ſo mächtig auf uns. Auch 
die Gegend trägt zur Anderung das ihrige bei; denn gleiche Arten ſingen im Gebirge anders 
als in der Ebene, wenn auch nur ein Kenner den Unterſchied herausfühlt. Ein guter Schläger 
oder Sänger in einer gewiſſen Gegend kann tüchtige Schüler bilden, ein ſchlechter aber auch 
gute verderben: die jüngeren Vögel lernen von den älteren ihrer Art, nehmen aber leider, 
wie Menſchenkinder, lieber das Mangelhafte als das Beſſere an. Einzelne begnügen ſich 
nicht mit dem ihnen urſprünglich eigenen Liede, ſondern miſchen ihm einzelne Töne oder 
Strophen anderer Vögel oder ſogar ihnen auffallende Klänge und Geräuſche bei. Wir nennen 
ſie Spottvögel, obwohl wir ihnen mit dieſer Bezeichnung unrecht tun. 

Alle Tagvögel erwachen früh aus dem kurzen Schlafe der Nacht. Die meiſten ſind 
rege, noch ehe das Morgenrot den Himmel ſäumt. In den Ländern jenſeits des Polarkreiſes 
machen ſie während des Hochſonnenſtandes zwiſchen den Stunden des Tages und denen der 
Nacht kaum einen Unterjchied. Ich habe den Kuckuck noch in der zwölften Abendſtunde und 
in der erſten Morgenſtunde wieder rufen hören und während des ganzen dazwiſchenliegenden 
Tages in Tätigkeit geſehen. Wer bei uns im Hochſommer früh in den Wald geht, vernimmt 
ſchon mit dem erſten Grauen der Dämmerung und ebenſo noch nach Sonnenuntergang die 
Stimmen der Vögel. Eine kurze Zeit in der Nacht, einige Minuten dann und wann am Tage 
ſcheinen ihnen zum Schlafen zu genügen. 
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Der Vogel, dem Stimme und Klang geworden, begrüßt den kommenden Morgen mit 
ſeinem Geſange, tut dies wenigſtens während der Paarungszeit, in der die Liebe ſein Weſen 
erregt und vergeiſtigt. Erſt nachdem er geſungen, beginnt er Nahrung zu ſuchen. Faſt alle 
haben zwei Hauptzeiten zum Freſſen, eine am Morgen, eine gegen Abend, und widmen die 
Mittagsſtunden der Ruhe, der Reinigung des Gefieders, der Ordnung ihrer Federn. Aus— 
nahmen von dieſer Regel bemerken wir bei allen Vögeln, die hinſichtlich ihrer Nahrung mehr 
als andere auf einen günſtigen Zufall angewieſen find. Die Raubvögel freſſen gewöhnlich 
nur einmal täglich, und diejenigen unter ihnen, welche nicht ſelbſt Beute gewinnen, ſondern 
einfach Aas aufnehmen, ſind keineswegs immer ſo glücklich, jeden Tag freſſen zu können, ſon— 
dern müſſen oft tagelang hungern. In den meiſten Fällen wird nur diejenige Speiſe ver— 
zehrt, die der Tag erwerben ließ; einzelne aber, beiſpielsweiſe Würger, Spechte und Kleiber, 
tragen ſich Speiſeſchätze zuſammen und bewahren dieſe an gewiſſen Orten auf, legen ſich alſo 
förmlich Vorräte an, auch ſolche für den Winter. Nach der Mahlzeit wird ein Trunk und 

dann ein Bad genommen, falls nicht Sand, Staub oder Schnee das Waſſer erſetzen müſſen. 
Der Pflege ſeines Gefieders widmet der Vogel ſtets geraume Zeit, um ſo mehr, je ungünſtiger 
die Einflüſſe, denen jenes trotzen muß, um ſo weniger, je beſſer die Federn imſtande ſind. Nach 
jedem Bade trocknet er zunächſt durch Schütteln das Gefieder einigermaßen ab, ſträubt es, um 
die Verdunſtung der Feuchtigkeit zu beſchleunigen, glättet hierauf jede einzelne Feder, über— 
ſtreicht ſie mit Fett, das er mittels des Schnabels ſeiner Bürzeldrüſe entnimmt, mit dieſem 
auf alle ihm erreichbaren Stellen aufträgt oder mit den Nägeln vom Schnabel abkratzt, um es 
Stellen, die letzterer nicht erreichen kann, einzuverleiben, auch wohl mit dem Hinterkopfe noch 
verreibt, ſtrählt und ordnet hierauf nochmals jede Feder, hervorragende Schmudfedern, 
Schwingen und Steuerfedern mit beſonderer Sorgfalt, ſchüttelt das ganze Gefieder wiederum, 
bringt alle Federn in die richtige Lage und zeigt ſich erſt befriedigt, wenn er jede Unordnung 
vollſtändig beſeitigt hat. Nach ſolcher Säuberung pflegt er in behaglicher Ruhe der Ver— 
dauung; dann tritt er einen zweiten Jagdzug an. Fiel auch dieſer günſtig aus, ſo verfügt er 
ſich gegen Abend nach beſtimmten Plätzen, um ſich hier der Geſellſchaft anderer zu widmen, 
oder der Singvogel läßt noch einmal ſeine Lieder mit vollem Feuer ertönen. Dann endlich 

begibt ſich der Vogel zur Ruhe, entweder gemeinſchaftlich mit anderen nach beſtimmten Schlaf— 
plätzen oder während der Brutzeit in die Nähe ſeines Neſtes zur brütenden Gattin oder zu 
den unmündigen Kindern, falls er dieſe nicht mit ſich führt. Das Zubettgehen geſchieht nicht 
ohne weiteres, vielmehr erſt nach längeren Beratungen, nach vielfachem Schwatzen, Lärmen 
und Plärren, bis endlich die Müdigkeit ihr Recht verlangt. Ungünſtige Witterung ſtört und 
ändert die Regelmäßigkeit der Lebensweiſe, da das Wetter auf den Vogel überhaupt den 
größten Einfluß übt. 

Wit dem Aufleben der Natur lebt auch der Vogel auf. Sein Fortpflanzungsgeſchäft 
fällt daher im allgemeinen mit dem Frühling zuſammen, in den Ländern unter den Wende— 
kreiſen alſo mit dem Beginn der Regenzeit, die nicht dem Winter, ſondern unſerem Frühling 
entſpricht. Abweichend von anderen Tieren leben die meiſten Vögel in geſchloſſener Ehe auf 
Lebenszeit. Die männlichen Vögel werben unter Aufbietung ihrer vollen Liebenswürdigkeit 
um die Weibchen, einige durch ſehnſüchtiges Rufen oder Singen, andere durch zierliche Tänze, 
andere durch Flugſpiele uſw. 

Schon während der Liebesſpiele eines Pärchens ſucht dieſes einen günſtigen Platz für 
das Neſt, vorausgeſetzt, daß der Vogel nicht zu den Arten gehört, die Anſiedelungen bilden 
und alljährlich zu der nämlichen Stelle zurückkehren. In der Regel ſteht das Neſt ungefähr 
im Mittelpunkte des nach der Art ſelbſtverſtändlich verſchieden großen Wohnkreiſes. Streng— 
genommen findet jeder paſſende Platz in der Höhe wie in der Tiefe, an, ſelbſt auf dem Waſſer 
wie auf dem Lande, im Walde wie auf dem Felde ſeinen Liebhaber. Die Raubvögel bevor— 
zugen die Höhe zur Anlage ihres Horſtes, und wenig Arten laſſen ſich herbei, auf dem Boden 
zu niſten; faſt alle Laufvögel hingegen bringen hier das Neſt an; die Wald- und Baumvögel 
ſtellen es in die Zweige, auf die Aſte, in vorgefundene oder von ihnen ausgemeißelte Höhlen, 
in das Moos am Boden uſw., die Sumpfvögel zwiſchen Schilf und Röhricht, Ried und Gras 
am Ufer, auf kleine Inſelchen oder ſchwimmend auf das Waſſer ſelbſt; einzelne Meervögel 
verbergen es in Klüften, in ſelbſtgegrabenen Höhlen und an ähnlichen Orten: kurz, der Stand 
iſt ſo verſchieden, daß man im allgemeinen nur ſagen kann, jedes Neſt ſteht entweder 
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verborgen und entzieht ſich dadurch den Blicken der Feinde, oder es iſt, wenn es frei ſteht, ſo 
gebaut, daß es nicht leicht bemerkt werden kann, oder es ſteht endlich an Orten, die dem in 
Frage kommenden Feinde unzugänglich ſind. Die Familien- oder Ordnungsangehörigkeit 
eines Vogels berechtigt nicht, anzunehmen, daß er ſein Neſt in der gleichen Weiſe errichtet 
wie ſeine Verwandten, denn gerade hinſichtlich des Standortes unterſcheiden ſich die verſchie— 
denen Glieder einer Familie, ja ſogar die einer Gattung erheblich. Der Wenſch beeinflußt 
den Standort eines Neſtes oft weſentlich, indem er neue Wohnſitze ſchafft oder alte vernichtet. 
Alle Schwalbenarten, die in Häuſern brüten, haben dieſe freiwillig mit Felsniſchen oder 
Baumhöhlungen vertauſcht und gehen unter Umſtänden noch heutzutage ſolchen Tauſch ein; 
Sperling und Hausrotſchwanz, Turm-, Rötel- und Wanderfalke, Schleiereule, Käuzchen, 
Felſen- und Turmſegler, Dohle, Hirtenſtar, Wiedehopf und viele andere ſind ohne Einladung 
des Menſchen zu Hausbewohnern geworden; der Star und der eine oder andere Höhlen— 
brüter haben die ihnen gebotene Einladung angenommen. Anderſeits zwingt der Menſch 
durch Ausrodung hohler Bäume oder Abtragung der Steinhalden Weiſen und Steinſchmätzer, 
in Erdhöhlen Niſtſtätten zu ſuchen. 

Eigentlich kein Neſt benutzen die ihre Eier ohne jegliche Vorbereitung lediglich auf den 
Boden ablegenden Vogelarten; an ſie reihen ſich ſolche an, die wenigſtens eine kleine Mulde 
für die Eier ſcharren; hierauf folgen Formen, die dieſe Mulde mit weicheren Stoffen aus— 
kleiden. Dieſelbe Steigerung wiederholt ſich bei denen, die anſtatt auf dem flachen Boden 
in Höhlen brüten, und in gewiſſem Sinne auch bei denen, die ein ſchwimmendes Neſt er— 
richten, obgleich dieſe ſelbſtverſtändlich erſt eine Unterlage erbauen müſſen. Unter den Baum— 
neſtern gibt es faſt ebenſo viele verſchiedenartige Bauten wie baumbewohnende Vögel. Die 
einen tragen nur wenige Reiſer liederlich zuſammen, die anderen richten wenigſtens eine 
ordentliche Unterlage her; dieſe mulden die Unterlage aus, jene belegen die Mulde innen 
mit Ried und feinem Reiſig, andere wiederum mit Reiſern, Rütchen, Würzelchen, Haaren 
und Federn; mehrere überwölben die Mulde, und einzelne verlängern auch noch das Schlupf— 
loch röhrenartig. Den Reiſigneſterbauern zunächſt ſtehen die Weber, die nicht bloß Gras— 
halme, ſondern auch wollige Pflanzenſtoffe verflechten, verweben und verfilzen, ja ſogar mit 
vorgefundenen oder ſelbſtbereiteten Fäden förmlich zuſammennähen und damit ſich die Meiſter— 
ſchaft im Neſtbau erwerben. Aber Weiſter in ihrer Kunſt ſind auch die „Kleiber“, die die 
Wandungen ihres Neſtes aus Lehm herſtellen. Dieſer Stoff wird durch Einſpeichelung noch 
beſonders durchgearbeitet und als Klebſtoff verbeſſert, ſo daß das Neſt eine ſehr bedeutende 
Haltbarkeit gewinnt. Mehrere Kleiber verſchmähen übrigens Lehm gänzlich, tragen dagegen 
feine Pflanzenſtoffe, z. B. Moos und Blatteilchen, zuſammen und überziehen dieſe mit ihrem 
Speichel, andere endlich verwenden nur den letzteren, der, bald erhärtend, ſelbſt zur Wand 
des Neſtes werden muß. 

In der Regel dient das Neſt nur zur Aufnahme der Eier, zur Wiege und Kinderſtube 
der Jungen. Einige Vögel aber erbauen ſich auch Spiel- und Vergnügungsneſter oder Winter— 
herbergen oder benutzen die Neſter wenigſtens als ſolche. 

Jede Vogelart verwendet in der Regel immer die gleichen Bauſtoffe, bequemt ſich jedoch 
leicht veränderten Umſtänden an, zeigt ſich auch zuweilen ohne erſichtlichen Grund wähleriſch 
und eigenſinnig. Erzeugniſſe des menſchlichen Kunſtfleißes, die die Vorfahren heute lebender 
Vögel niemals zum Bau ihres Neſtes benutzen konnten, werden von letzteren regelmäßig ver— 
braucht, Samenwolle eingeführter Pflanzen und andere paſſende Teile nicht verſchmäht. 

Das Weibchen baut, das Männchen trägt zu. Dies iſt die Regel. Aber auch das Um— 
gekehrte findet ſtatt. Bei den Webervögeln z. B. bauen die Männchen allein, und die Weib— 
chen laſſen ſich höchſtens herbei, im Inneren des Neſtes ein wenig nachzuhelfen. Bei den 
meiſten übrigen Vögeln übernimmt das Männchen wenigſtens das Amt des Wächters am 
Neſte, und nur in Vielweiberei lebende Männchen bekümmern ſich gar nicht darum. Wäh— 
rend des Baues ſelbſt macht ſich das Männchen vieler Vogelarten noch in anderer Weiſe 
verdient, indem es mit ſeinen Liedern oder mit ſeinem Geſchwätz die arbeitende Gattin unter— 
hält. Der Bau des Neſtes ſelbſt beanſprucht vollſte Tätigkeit und Hingabe, wird, ſoviel wie 
tunlich, ununterbrochen weiter und raſch zu Ende geführt, zuweilen allerdings auch wieder— 
holt begonnen und verlaſſen; die Arbeit macht erfinderiſch und bringt Fähigkeiten zur Gel— 
tung, die ſonſt gänzlich ruhen. Bauſtoffe werden mit Schnabel und Füßen abgebrochen, vom 
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Boden oder Waſſer aufgenommen, aus der Luft gefangen, zerſchliſſen, geſchmeidig gemacht, 
gezwirnt, mit dem Schnabel, den Füßen, zwiſchen dem Nüdengefieder zum Neſte getragen, 
hier mit dem Schnabel und den Füßen an die rechte Stelle gelegt, unter Mithilfe des Gatten 
um Zweige gewunden, mit den Füßen zerzauſt und mit der Bruſt angedrückt. 

Einige Vögel errichten gemeinſchaftliche Neſter, und die verſchiedenen Mütter legen in 
dieſen zuſammen ihre Eier ab, brüten wohl auch auf letzteren abwechſelnd; andere teilen 
einen geſellſchaftlich ausgeführten Hauptbau in verſchiedene Kämmerchen, von denen je eins 
einer Familie zur Wohnung dient. 

Nach Hermann Wüller legen die meiſten Vogelarten morgens zwiſchen 5 und 9 Uhr, 
und zwar häufig zur gleichen Stunde. „Das Legegeſchäft nimmt“, jagt unſer Gewährsmann, 
„vom Beſetzen bis zum Verlaſſen des Neſtes durchſchnittlich eine halbe Stunde in Anſpruch; 
dieſe Zeit kann ſich aber erheblich verlängern und ebenſo weſentlich verkürzen. Schon am 
Tage, zumal am Nachmittage vorher, verrät der Vogel durch ungewöhnlich ſtarke Aufnahme 
von Futter, Sand und Kalkſtoffen, daß er legen wird. Lebhafte Bewegung oder Kreiſeln im 
Neſte ſcheint das Legen zu befördern. Unmittelbar vor dem Legen öffnet der Vogel den 
Schnabel ſehr weit, preßt erſichtlich, ſo ſtark er kann, und das Ei ſchießt heraus. Nach einer 
Kuhepauſe ſenkt, ja drückt er ſich mit ſichtlichem Wohlgefühl in den Keſſel und beginnt zu 
jubeln. Dieſes Frohlocken gilt offenbar nicht bloß der Überjtehung der Schmerzen, ſondern 
drückt Freude über die Brut aus; denn es wird auch während des Brütens ſelbſt oft wieder— 
holt, unterbleibt jedoch, wenn der Vogel zwar legt, nicht aber brütet.“ 

Mit Beginn des Eierlegens erhöht ſich die Blutwärme des Vogels. Es tritt ein fieber— 
hafter Zuſtand ein. Das Brüten beginnt in der Regel erſt nach Ablage des letzten Eies eines 
Geleges, das je nach der Art zwiſchen 1 und 24, meiſt 4 bis 6 Eier enthält, und der Mutter 
fällt falt ausnahmslos der Hauptteil dieſes Geſchäftes zu. Sie ſpendet, angeſpornt durch 
einen gleichſam fieberhaften Zuſtand, dem im Ei eingebetteten Keime die Wärme ihrer Bruſt, 
macht ſich auch wohl zeitweilig oder ausſchließlich die Sonnenſtrahlen oder die durch Gärung 
faulender Pflanzenſtoffe entſtehende Wärme nutzbar. In der Regel ſitzt ſie vom Nachmittag 
an bis zum nächſten Vormittag ununterbrochen auf den Eiern, und der Vater löſt ſie bloß 
ſo lange ab, als ſie bedarf, um ſich Nahrung zu ſuchen, bei manchen Formen füttern aber auch 
die Männchen die Weibchen während des Brütens, wie es z. B. bei den Nashornvögeln der 
Fall iſt. Bei anderen wird die Arbeit gleichmäßiger verteilt; bei einzelnen, beiſpielsweiſe bei 
den Straußen, brütet nur der Vater. Aushilfe des männlichen Geſchlechtes, um die ſchädliche 
Abkühlung der Eier zu verhüten, wird von manchen Weibchen zwar geduldet, aber wohl nicht 
gern geſehen: ſo wenigſtens läßt das mißtrauiſche Gebaren der letzteren ſchließen. Einzelne 
von ihnen unterbrechen ihre freie Zeit wiederholt, um nach dem Männchen zu ſehen, andere 
drängen ſich vor dem Gatten ins Neſt und beaufſichtigen ihn förmlich während des Brütens. 
Die meiſten freilich erweiſen ſich dankbar für die geleiſtete Hilfe und geben dies in nicht miß— 
zuverſtehender Weiſe zu erkennen. Faſt alle brütenden Vögel beſetzen und verlaſſen das Neſt 
mit großer Vorſicht. Schwimmvögel, die, aus dem Waſſer kommend, ihr Neſt beſetzen, ver— 
ſäumen nie, zuvor ihr Gefieder ſorgſam zu trocknen. Ehe ſie ſich entfernen, bedecken alle Vogel— 
arten, die ſich Dunen ausrupfen, das Gelege mit dieſen, andere mit Pflanzenſtoffen, Erde oder 
Sand, während die meiſten ſolche Vorkehrungen nicht treffen. „Für den Inhalt des Neſtes 
und die Beſchaffenheit der Eier“, ſagt Hermann Müller, „haben die Vögel kein Verſtändnis; 
denn ſie brüten mit gleicher Hingabe auf fremden wie auf den eigenen Eiern, auch auf fremd— 
artigen Gegenſtänden, wie auf Nüſſen, Kugeln, Steinen, vor dem Legen eine Zeitlang ſelbſt 
im leeren Neſte. Angebrütete und taube oder faule Eier haben für ſie den gleichen Wert. Aus 
der Mulde gerollte Eier bleiben regelmäßig unberückſichtigt, gerade als wüßten die Tiere, daß 
ihnen gegenüber der Liebe Mühe fernerhin doch umſonſt iſt. Dagegen verändern ſie, wenn 
ſie merken, daß die Eier in der Mulde frei liegen, ihren Sitz ſo lange, bis ſie alle wieder be— 
deckt haben. Abnahme der äußeren Wärme empfinden ſie meiſt ſehr lebhaft, werden traurig 
oder verdrießlich, wenn kühle Witterung eintritt, und erlangen ihre Heiterkeit erſt wieder, wenn 
ein erwünſchter Umfchlag ſich bemerklich macht. Die höchſte Wärme des brütenden Vogels 
während der ganzen Brutzeit tritt 3 bis 4 Tage nach dem Ausſchlüpfen der erſten Jungen 
ein, kommt daher Spätlingen oft ſehr zuſtatten.“ 
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Zur Bildung und Entwickelung des Keimes im Ei ijt eine Wärme von 37,5 bis 40° C 

Bedingung. Sie braucht nicht von der Bruſt des mütterlichen Vogels auszugehen, ſondern 
kann, mit gewiſſen Beſchränkungen, beliebig erſetzt werden. Die Chineſen und die alten 
Agypter wußten bereits vor Tauſenden von Jahren, daß man die brütende Henne durch 
künſtlich erzeugte, gleichmäßig unterhaltene Wärme erſetzen könne. 37,5 Wärme 21 Tage 
lang gleichmäßig unterhalten und in geeigneter Weiſe zur Einwirkung auf ein befruchtetes 
Hühnerei gebracht, liefern faſt unfehlbar ein Küchlein. Stoffwechſel, beſonders Zutritt der 
Luft, iſt zur Ausbildung des Keimes unerläßliche Bedingung: ein Ei, das keinen Sauerſtoff 
aufnehmen kann, geht ſtets zugrunde. 

Je nach der Witterung werden die Eier früher oder ſpäter gezeitigt; die Zeitſchwankungen 
ſind jedoch bei den einzelnen Arten nicht beſonders erheblich. Die Brutdauer ſelbſt iſt bei 
den verſchiedenen Arten ſtärkeren Schwankungen unterworfen: ein Strauß brütet etwa 40, 
ein Kolibri 10 bis 12 Tage; 18 bis 26 Tage mögen als eine mittlere Zeit angeſehen werden. 

Vor dem Ausſchlüpfen bewegt ſich der junge Vogel hin und her, hebt und ſenkt fort- 
während den Kopf und reibt mit einem auf dem Schnabel befindlichen Höcker, dem Eizahn, 
gegen die Eiſchale; es entſtehen Riſſe, Lücken, indem kleine Schalenſtücke abſpringen; die Ei- 
ſchalenhaut reißt: das Vögelchen ſtreckt ſeine Füße, ſtößt den Kopf hervor und verläßt nun 
die zerbrochene Hülle. 

Nach dem Vorgange Okens teilt man die Angehörigen der Klaſſe der Vögel mit Kück— 
ſicht auf ihre Entwickelung nach dem Verlaſſen des Eies in zwei Gruppen, in Neſthocker 
und Neſtflüchter, die übrigens nicht ſcharf geſchieden und durch mancherlei Übergänge ver— 
bunden ſind. Die am geringſten entwickelten Jungen der Neſthocker — es ſind hauptſächlich 
ſolche von Singvögeln — kommen ganz hilflos, nackt und blind aus dem Ei, haben unver— 
hältnismäßig dicke, ſchwere Köpfe, die von den ſchwachen, dünnen Hälſen nicht getragen 
werden können, kurze, breite, weiche und weite Schnäbel mit gelben Wülſten an den Winkeln 
und hervorquellende Augen, die von geſchloſſenen Lidern bedeckt werden. Ihre Haut iſt welk, 
ſchlaff und runzelig und trägt hin und wieder einzelne Faſerfederchen. Der Bauch iſt un— 
förmlich dick, denn er ſchließt jetzt die Reſte des Dotters in ſich ein. Die Tierchen ſind außer— 
ordentlich empfindlich gegen Kälte, denn ſie ſind auf dieſer Stufe der Entwickelung tatſächlich 
wechſelwarm oder kaltblütig, wie man zu ſagen pflegt. Sie gewähren einen ſehr unfertigen, 
häßlichen Anblick. 

Die am höchſten entwickelten Neſtflüchter hingegen, ſagen wir junge Hühner, ſind 
allerliebſt: ſie ſind völlig mit Dunen bedeckt, die hübſche, wenn auch beſcheidene Farben in 
zierlicher Verteilung zeigen, die hellen Auglein blicken klar und munter in die Welt. Der 
Hals iſt ſtark genug, um das niedliche Köpfchen frei zu tragen, und ihre Füße befähigen die 
eben Geborenen, noch mit den Eiſchalen auf dem Steiße flink davonzulaufen. 

Die folgenden vortrefflichen Beobachtungen Hermann Müllers, die er für das „Tier— 
leben“ niederſchrieb, beziehen ſich weſentlich auf Neſthocker.“ 

„Die Entwickelung der Keimlinge des nämlichen Geleges“, ſagt Müller, „vollzieht ſich 
nicht immer in gleichen Friſten; auch bei durchaus regelmäßiger Bebrütung kommt es im 
Gegenteil ziemlich oft vor, das einzelne Junge einen und ſelbſt mehrere Tage ſpäter das Licht 
der Welt erblicken. In der Regel fällt das Ausſchlüpfen in die Früh- und Vormittagsſtunden; 
doch kann ausnahmsweiſe auch das Entgegengeſetzte ſtattfinden. Beim Ausfriechen leiſten 
die Eltern den im Inneren des Eies arbeitenden Jungen keine Hilfe.“ — „Ihre Arbeit im 
Inneren des Eies iſt eine ziemlich geräuſchvolle, wie jedes Haushuhnei belehren kann. Daß 
die brütenden Vögel dieſes Geräuſch vernehmen, beweiſen ſie durch häufiges, aufmerkſames 
Hinabblicken ins Neſt, helfen aber können ſie nicht. Endlich zerſpringt die Schale, wie oben 
beſchrieben, in der Regel an der Stelle, an der die im ſtumpfen Ende ausgeſpannte innere Haut 
anliegt; doch geſchieht das Durchbrechen nicht immer in ſtetigem Zuſammenhange, manchmal 
vielmehr auch, indem rundum mehrere Löcher durchgearbeitet werden. Durch ſtrampelnde 
Bewegungen verläßt das Junge die geſprengte Schale. Unmittelbar darauf wird dieſe von 
den Eltern entfernt, und zwar entweder weit vom Neſte weggetragen oder mit Luſt verſpeiſt. 
Junge, die an der Schale kleben, laufen Gefahr, von den Eltern mit der unnützen Hülle aus 
dem Neſte geſchleppt zu werden. Sofort nach geſchehener Räumung des Neſtes kehrt die 
Mutter zu dieſem zurück, läßt ſich vorſichtig in die Mulde hinab, klammert ſich rechts und 
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links an den Wänden an, um die zarten Jungen nicht zu drücken oder ſonſtwie zu beſchädigen, 
und ſpendet ihnen vor allem Wärme. In den erſten 4—7 Tagen verläßt ſie die kleinen, meiſt 
nackten Neſthocker jo wenig wie möglich und immer nur auf kurze Zeit; nach Ablauf dieſer 
Friſt bedingt ſchon das Herbeiſchaffen größerer Futtermengen weſentliche Anderungen. Die 
Bedeckung der Küchlein bei Tag und Nacht währt bei kleineren Arten durchſchnittlich ſo lange, 
bis ihre Rückenfedern ſich erſchloſſen haben. Mit zunehmendem Wachstum der Jungen ver— 
ändert die wärmende Mutter ihre Haltung im Neſte, inſofern ſie ihre Füße auf jener Rücken 
ſetzt; dies aber geſchieht, wie aus dem Stillſitzen der Jungen hervorgeht, ſo leicht, daß dadurch 
keinerlei Beläſtigung verurſacht wird. 

„Die jungen Vögel ſelbſt legen, ſobald ſie das Ei verlaſſen haben, ihre Köpfe in das 
Innere der Mulde und benutzen die noch vorhandenen Eier als willkommene Kopfliſſen. 
Wenn keine Eier vorhanden ſind, liegt ein Hals und Kopf über dem anderen, und der un— 
terſte muß oft ſtark ziehen und rütteln, um ſich zu befreien und aus dem Amboß zum Ham— 
mer zu werden. Junge Zeiſige ſind bereits am vierten Tage ihres Lebens kräftig genug, um 
ſich zu wenden und die Köpfe an die Neſtwand zu legen. Wird es ihnen unter der mütter— 
lichen Bruſt zu ſchwül, ſo ſchieben ſie ihre Köpfchen nicht ſelten mit weit geöffneten Schnä— 
beln hervor, als ob ſie erſticken müßten. 

„Selbſt die jüngſten Vögelchen klammern ſich, wenn ſie merken, daß ſie aufgenommen 
werden ſollen, mit den Nägeln an die Neſtſtoffe. Ebenſo verfahren fie, wenn ſie behufs der 
Entleerung ihren ſchweren Leib an der Neſtwand emporſchieben oder die erſten ängſtlichen 
Flugübungen anſtellen. Auf dieſe Weiſe mögen ſie ſich bei zu großer Kühnheit vor dem Hin— 
ausſtürzen zu ſchützen ſuchen. Die erſten Flügelſchläge fallen mit der erſten Fütterung zu— 
ſammen, verſtärken ſich allmählich und gewinnen ſchließlich anmutige Leichtigkeit, wie dies bei 
jungen Straßenſperlingen ſo leicht zu ſehen iſt. Die erſten Bewegungen des Mißbehagens 
ſtellen ſich ein, wenn die Mutter das Neſt verläßt und kühlere Luft eintritt: dann zittert mit 
den Flügeln der ganze Körper der Kleinen, und vielleicht wird durch dieſe raſchen Bewegungen 
der Blutumlauf beſchleunigt und die innere Wärme erhöht. Den erſten ernſtlichen Gebrauch 
der Flügel zur Erhebung über das Neſt zeigte ein Kanarienvogel an ſeinem 16. Lebenstage. 
Junge Neſtvögel find wie kleine Affen: das Beiſpiel ſteckt an. Es gewährt einen erheiternden 
Anblick, wenn ein Junges mit befiederten oder auch nackten Flügeln zu flattern beginnt und 
unmittelbar darauf alle Flügelpaare gleichzeitig durcheinanderſchwirren. Die erſten Geh— 
bewegungen geſchehen nicht auf den Zehen, ſondern auf den Hacken. Haben es die Vögel 
eilig, ſo fallen ſie nach vorn über und ſtützen und fördern ſich vermittelſt der Vorderflügel. 
Wann die Füße ihre Tätigkeit beginnen, konnte ich wegen der inzwiſchen entfalteten und 
verhüllenden Federn nicht wahrnehmen. Das geſchloſſene Auge junger Zeiſige öffnet ſich mit 
dem fünften Lebenstage. Doch währt es bis zum zehnten Tage, bevor die Augen völlig er— 
ſchloſſen ſind.“ Neſtjunge Schopfhühner benutzen ihre vorderen Gliedmaßen ſehr geſchickt zum 
Klettern, und Marſhall ſah junge Buſſarde munter und flink auf allen vieren umherkriechen. 

„Gleich nach dem Abtrocknen“, fährt Hermann Wüller fort, „beginnen die Jungen ihre 
Stimme hören zu laſſen. Von den im Zimmer erbrüteten Kanarienvögeln, Stieglitzen, Zeiſigen 
und Dompfaffen piepten am früheſten und lauteſten die Kanarienvögel, ſpäter und ſchwächer 
die Stieglitze und Zeiſige, am ſchwächſten und ſpäteſten die Gimpel, gleich als ob die ſpätere 
Geſangsfähigkeit der verſchiedenen Arten ſchon beim erſten Lallen ſich bekunden wollte. Dieſe 
Laute, zirpende Töne, ſind keineswegs Zeichen von Hunger, ſondern im Gegenteil ſolche des 
höchſten Wohlbehagens, denn ſie verſtummen augenblicklich, wenn die Mutter ſich erhebt und 
kühlere Luft das Neſt erfüllt. Mit der Entwickelung des Körpers hält die der Stimme nicht 
gleichen Schritt. Kanarienvögel piepen am ſechſten und ſiebenten Lebenstage nicht ſtärker als 
am erſten. Nach Offnung der Augen ſchreien ſie lauter, jedoch auch nur dann, wenn ſie ſehr 
hungrig oder aufeinander neidiſch ſind. Nähert ſich ihnen etwas Verdächtiges, ſo verſtummen 
ſie ſofort und tauchen in den Keſſel hinab. Bei jungen Dompfaffen tritt der Stimmwechſel 
am 14. Lebenstage ein. Junge Kanarienhähne verraten ſchon als Neſtlinge ihr Geſchlecht 
durch Knurren und knurrendes Zirpen, ebenſo die Zeiſige. Das erſte Dichten auf der Sproſſe 
vernahm ich bei Kanarienvögeln am 19., bei Zeiſigen am 21. Lebenstage. Erſtere verlaſſen, 
nachdem ſie einige Tage vorher vom Neſtrande aus ihre Flügel wiederholt erprobt haben, 
am 14. oder 16. Lebenstage die Wiege, kehren jedoch bei kühler Witterung 25 wohl noch 
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mehrere Tage und Nächte in ſie zurück. Einzelne Kanarienvögel waren am 19. Lebenstage 
flügge und am 22. bereits völlig ſelbſtändig. Andere ernähren ſich zwar teilweiſe ſelbſt, laſſen 
ſich jedoch noch am 30. Tage ihres Lebens füttern. Junge Zeiſige laufen Kanarienvögeln in 
vielen Beziehungen den Rang ab, verlaſſen am 13., 14. oder 15. Tage das Neſt und werden 
unter Umjtänden ſchon am 19. Tage von der Mutter als erwachſen angeſehen, nämlich weg— 
gebiſſen, wenn ſie ſich herandrängen wollen. 

„In den erſten Tagen der Kindheit, bevor die winzigen Jungen ihre Köpfe an die Nejt- 
wand legen, pflegen ſich ihre Väter bei der Fütterung gewöhnlich nicht unmittelbar zu be— 
teiligen. Dieſe Vernachläſſigung gleichen ſie dadurch reichlich aus, daß ſie ſpäter, zumal wenn 
die Weibchen vor eingetretener Selbſtändigkeit der Kinder bereits wieder brüten, die Pflege 
der letzteren faſt ganz allein übernehmen, ſowie dadurch, daß ſie in den erſten Tagen und 
während der ganzen Brutzeit ihren Gattinnen reichliche Nahrung zutragen, damit ſie die 
Brütung nicht ſo oft zu unterbrechen brauchen. Der Speiſebrei, der anfänglich verfüttert 
wird, iſt dick und zähe wie ſtarker Sirup und dabei doch ſo waſſerhaltig, daß eine beſondere 
Tränkung nicht ſtattzuhaben braucht. Durch würgende Bewegungen wird eine für drei, ſel— 
tener fünf Junge beſtimmte, bisweilen auch nur die zu einer einzigen Gabe ausreichende 
Menge von Speiſebrei aus dem Kropfe hervorgeſtoßen, mit der Zunge ſorgfältig unterſucht, 
damit kein harter Teil mit verfüttert werde, und dann am Gaumen der Jungen abgeſetzt, ſo 
daß er dank ſeiner Glätte und Schwere ohne anſtrengende Schluckbewegungen der letzteren 
in deren Schlund hinabſinkt. Ameiſenpuppen werden von Zeiſigen, vielleicht auch von anderen 
Körnerfreſſern, ganz verſchluckt und ebenſo auch wieder ausgeſtoßen. Gewahren die Eltern 
beim ‚Sperren‘ der Jungen, daß von der vorigen Fütterung ein Krümchen auf der Zunge, 
an den Rachenwänden oder am Gaumen hängengeblieben iſt, jo wird es behutſam auf- 
genommen, verſchluckt und dann erſt weitergefüttert. Iſt der in einen der Schnäbel gelegte 
Biſſen zu groß ausgefallen, ſo wird ein Teil zurückgenommen. 

„Reinlichkeit iſt zumal für junge Vögel das halbe Leben, und verkleiſterte Afterfedern 
ſind ein ſicheres Zeichen des Todes. Daher ſieht man Eltern und Kinder in gleicher Weiſe 
bemüht, dieſer erſten Bedingung Genüge zu leiſten. Wie die alten haben auch die jungen 
Vögel viel von Ungeziefer aller Art zu leiden. Verſchiedenartige Milben werden allen kleinen 
Vogelarten zur ſchlimmſten Plage. 

„Die Entwickelung der Federn junger Neſtvögel geht in der erſten Woche ihres Lebens 
unverhältnismäßig langſamer vonſtatten als in den folgenden. Eine mitwirkende Urjache 
liegt außer anderem darin, daß die Mutter kleiner Neſthocker von der zweiten Woche an das 
Neſt häufiger und länger verläßt, Luft und Licht beliebig eindringen und den Kleinen zur 
Bearbeitung der Federn Gelegenheit gegeben wird. Einen ergötzlichen Anblick gewährt der 
Eifer, mit dem die unbehilflichen Vögelchen die Köpfe drehen, um bald an den eben hervor— 
ſprießenden, kaum faßbaren Kielen, bald an den nackten Stellen, welche letztere eben erſt 
bilden ſollen, zu knabbern.“ 

Die vorſtehend wiedergegebenen unübertrefflichen Beobachtungen ſollen, wie ich aus— 
drücklich hervorheben will, nur für Zeiſige, Kanarienvögel und Gimpel Gültigkeit haben; man 
kann jedoch wohl annehmen, daß ſie ſich bis zu einem gewiſſen Grade für die Mehrzahl der 
Neſthocker verallgemeinern laſſen. Un verhältnismäßig geringer find die Elternſorgen der Neſt— 
flüchter, die in bezug auf Frühreife ungefähr mit den Wiederkäuern unter den Säugetieren 
auf gleicher Stufe ſtehen. Unmittelbar nachdem die durch ſorgſame Bebrütung gezeitigten 
Jungen das Ei verlaſſen haben, ihr dichtes Dunenkleid durch die Wärme der brütenden 
Mutter abgetrocknet iſt, entfernen ſie ſich mit den Eltern aus dem Neſte und ſind von nun an 
mehr oder weniger befähigt, den Alten zu folgen. Unter deren Führung durchſtreichen die 
landlebenden Arten Feld und Flur, die ſchwimmfähigen ziehen mit ihnen wenigſtens großen— 
teils auf das Waſſer hinaus. Ohne Hilfe ſind jedoch weder die einen noch die anderen, viel— 
leicht mit Ausnahme gewiſſer Arten von Wallniſtern oder Großfußhühnern, imſtande, ſelb— 
ſtändig ihre Wege durchs Leben zu wandeln; auch ſie beanſpruchen im Gegenteil noch geraume, 
oft lange Zeit, bevor ſie der elterlichen Obhut entbehren können. Vater und Mutter, wenig— 
ſtens die letztere, führt und leitet, vereinigt, wärmt und ſchützt ſie gegen mancherlei Gefahren, 
die ihnen drohen. Wie uns jedes Haushuhn lehrt, ſorgt die Mutter nicht allein durch Auf— 
ſcharren paſſender Nahrung für ihre Bedürfniſſe, ſondern ſpendet ihnen auch, wenn es ihr 
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nötig erſcheint, mit rührender Hingabe die Wärme ihrer eigenen Bruſt. Jede die Sonne 
verhüllende Wolke ſcheint ſie in Sorge, ein aufſteigendes Gewitter in wahre Todesangſt zu 
verſetzen. Mit ihrem eigenen Leibe deckt ſie bei fallendem Hagel ihre Brut, ob auch die herab— 
ſtürzenden Schloßen ſie ſelbſt vernichten ſollten; ſorglich wählt ſie die die meiſte Nahrung ver— 
ſprechenden Stellen aus, und auf weit und breit durchſtreift ſie mit der hungrigen Kinderſchar 
das Brutgebiet, fortwährend bedacht, drohendem Mangel vorzubeugen. So wie unſer Haus— 
huhn verfahren alle übrigen Hühnervögel, ebenſo die meiſten Erdvögel, nicht anders auch die 
zu den Neſtflüchtern zählenden Schwimmvögelarten. Treulich beteiligt ſich der Schwan, der 
Gänſerich an der Sorge um die Jungen. Willig nimmt die Entenmutter dieſe allein auf ſich; find 
die Kleinen ermüdet, jo bietet ſie ihren durch Lüpfung der Flügel etwas verbreiterten Rücken 
zum bequemen Ruheſitze. Droht jungen Steißfüßen Gefahr, jo nehmen die Eltern ſie unter 
ihre Flügel, tauchen mit ihnen hinab in die ſichere Tiefe, erheben ſich ſogar mit den zwiſchen 
ihren Federn haftenden Küchlein in die Luft und entziehen ſie ſo wenigſtens oft den Nach— 
ſtellungen der Feinde. Faſt alle Vögel betätigen ihren Jungen gegenüber eine Hingabe, die 
ſie die Bedrohung des eigenen Lebens vollſtändig vergeſſen läßt, ihr ganzes Weſen verändert 
und mit Mut auch die Seelen der furchtſamſten unter ihnen erfüllt oder ſie erfinderiſch er— 
ſcheinen läßt in Verſtellungskünſten aller Art. Mit ſcheinbar gebrochenem Flügel flattert und 
hinkt die Mutter, bei vielen auch der Vater, angeſichts des Feindes dahin, verſucht ihn vor 
allem von den Kindern abzulenken, leitet ihn weiter fort, ſteigert ſeine Raubgier durch allerlei 
Gebärden, erhebt ſich plötzlich, gleichſam frohlockend, um zu den jetzt geborgenen Jungen 
zurückzukehren, führt dieſe eiligſt weg und überläßt dem argen Feinde das Nachſehen. 

Aber weder bei Neſtflüchtern noch bei Neſthockern haben die Eltern ausgeſorgt, wenn 
die Jungen das Neſt verlaſſen haben oder ſo weit erſtarkt ſind, daß ſie auch wohl ohne die 
Mutter durchs Leben ſich zu helfen vermögen, mindeſtens ihre Nahrung zu finden wiſſen. 
Denn die Vögel unterrichten ihre Jungen ſehr ausführlich in allen Handlungen, die für die 
ſpätere Selbſtändigkeit unerläßlich ſind. Unter gellendem Rufe ſehen wir den Mauerſegler, 
ſobald die Jungen flugfähig geworden ſind, durch die Straßen unſerer Städte jagen oder 
unſere Kirchtürme umſchweben, in wilder Haſt unter allerlei Schwenkungen dahinſtürmen, 
bald hoch zum Himmel aufſteigen, bald dicht über dem Boden dahinſtreifen und damit eine 
Unterrichtsſtunde vor unſeren Augen abhalten. Es handelt ſich darum, die jungen Segler 
in der ſchweren Kunſt des Fliegens genügend zu üben, zu ſelbſtändigem Fang der Inſekten, 
die die Eltern bis dahin herbeiſchleppten, anzuhalten und für die demnächſt anzutretende 
Keiſe vorzubereiten. Bei allen guten Fliegern erfordert ſolcher Unterricht längere Zeit, bei 
denen, die fliegend ihre Nahrung erwerben müſſen, beſondere Sorgfalt. So vereinigen ſich 
bei den Edelfalken Männchen und Weibchen, um die Kinder zu belehren, wie ſie ihre Jagd 
betreiben ſollen. Eines der Eltern fängt eine Beute, fliegt mit ihr weit in die Luft hinaus, 
erhebt ſich allmählich über die folgende Kinderſchar und läßt die Beute fallen. Fängt ſie eines 
der Jungen, ſo iſt es damit für die aufgewandte Mühe belohnt; wird ſie von allen verfehlt, 
ſo greift ſie, noch ehe ſie den Boden im Fallen berührte, der unter den Kindern einherfliegende 
Gatte des Elternpaares und ſchwingt ſich nun ſeinerſeits in die Höhe, um ein gleiches Spiel 
zu wiederholen. 

Erſt wenn die Jungen ſelbſtändig geworden und im Gewerbe vollkommen geübt ſind, 
endet ſolcher Unterricht, und nunmehr verwandelt ſich die Fürſorge der Eltern oft in das 
Gegenteil: Vögel, die bis dahin unermüdlich waren, um ihre Brut zu ernähren und zu unter— 
richten, vertreiben ſie jetzt rückſichtslos aus ihrem Gebiete und kennen ſie fortan nicht mehr. 

Kleinere Neſthocker find drei Wochen nach ihrem Auskriechen flügge, größere bedürfen 
mehrerer Monate, bevor ſie fliegen können, einzelne mehrerer Jahre, ehe ſie ihren Eltern völlig 
gleichen. Denn die Jugendzeit des Vogels iſt nicht mit dem Ausfliegen, ſondern erſt dann 
beendet, wenn er das Alterskleid anlegt. Nicht wenige erhalten anfangs ein Federkleid, das 
mit dem ihrer Eltern keine Ahnlichkeit zeigt; andere gleichen in der Jugend äußerlich dem 
Weibchen, und die Unterſchiede, die hinſichtlich des Geſchlechtes bemerklich werden, treten erſt 
mit Anlegung des Alterskleides hervor. Einzelne Raubvögel müſſen eine Reihe von Jahren 
erlebt haben, bevor ſie alt, d. h. wirklich erwachſen, genannt werden können. 

Alle Veränderungen, die das Kleid erleidet, werden hervorgebracht durch Abreibung, 
3 * 
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durch Verfärbung und durch die S. 2 erwähnte Mauſer oder Neubildung der Federn. Ab— 
reibung bedingt nicht immer Verringerung, im Gegenteil oft Erhöhung der Schönheit; denn 
durch ſie werden die unſcheinbarer gefärbten Spitzen der Federn entfernt und deren lebhafter 
gefärbte Mitteljtellen zum Vorſchein gebracht. Die Verfärbung, eine bisher von vielen For— 
ſchern geleugnete, jedoch unzweifelhaft beſtehende Tatſache, bewirkt auf anderem, bis jetzt 
noch nicht erklärtem Wege Veränderungen der Färbung einzelner Teile des Gefieders. Wie 
viele Vögel ihr Jugendkleid durch Verfärbung allein oder durch Verfärbung und gleichzeitig 
teilweiſe ſich vollziehende Vermauſerung in das Alterskleid verwandeln, wiſſen wir zurzeit 
noch nicht; daß einzelne in dieſer Weiſe ſich umkleiden, darf nicht mehr beſtritten werden. 

Mauſerung tritt dann ein, wenn die Federn durch längeren Gebrauch, durch Einwirkung 
von Licht, Staub, Näſſe uſw. mehr oder weniger unbrauchbar geworden ſind, in der Regel 
nach beendigtem Brutgeſchäft, das die Federn beſonders abnutzt. Solange der Vogel geſund 
iſt, verleiht ihm jede neue Mauſer neue Schönheit, und dieſe nimmt mit dem Alter zu, nicht 
ab wie bei den meiſten anderen Tieren. 

Das verhältnismäßig hohe Alter, das ein Vogel erreichen kann, ſteht mit der Größe, 
vielleicht auch mit der Jugendzeit, einigermaßen im Einklang. Kanarienvögel leben bei 
guter Pflege ungefähr ebenſo lange wie Haushunde, 12, 15, 18 Jahre, im Freien, wenn nicht 
ein gewaltſamer Tod ihr Ende herbeiführt, vielleicht noch länger; Adler haben über 100 
Jahre in der Gefangenſchaft ausgehalten, Papageien mehrere Menſchenalter erlebt. Krank— 
heiten und Unglücksfälle werden die Vögel wie die Säugetiere treffen; die meiſten enden wohl 
zwiſchen den Zähnen und Klauen eines Naubtieres, viele der wehrhaften ſterben vielleicht 
an allgemeiner Entkräftung, oder ſie werden von ihren Artgenoſſen ermordet. Man hat auch 
Seuchen beobachtet, die viele Vögel einer Art raſch nacheinander dahinrafften, und ebenſo 
weiß man, daß Haus- und Stubenvögel von mancherlei Krankheiten befallen werden, die in 
der Regel mit dem Tode enden. Im Freien findet man ſelten eine Vogelleiche, im aller— 
ſeltenſten Falle die eines größeren Vogels, vorausgeſetzt, daß der Tod ein ſogenannter natür— 
licher war. Von vielen wiſſen wir nicht, wo und wie ſie ſterben. Das Weer wirft zuweilen 
die Leichen ſeiner Kinder an den Strand; unter den Schlafplätzen anderer ſieht man auch 
wohl einen toten Vogel liegen: die Leichen der übrigen verſchwinden, als ob ſie die Natur 
ſelbſt begrabe. 

Zahlreiche Vogelarten treten unmittelbar nach vollendeter Brutzeit eine Reiſe an, die 
je nach Art und Familie oder nach Heimat und Wohnkreis länger oder kürzer, ausgedehnter 
oder beſchränkter iſt. Wir unterſcheiden dieſe Reiſen als Zug, Wanderſchaft und Streichen. 
Unter „Zug“ verſtehen wir die alle Jahre zu beſtimmter Zeit und in beſtimmter Richtung 
ſtattfindende Art der Wanderung; unter „Wandern“ ein Reiſen, das durch die jeweilige 
Notwendigkeit bedingt wird, alſo weder eine beſtimmte Zeit noch Richtung hat, nicht all— 
jährlich geſchieht und, wenn feine Urjache aufgehoben wurde, endet; unter „Streichen“ 
endlich eine Wanderſchaft in engeren Grenzen, hervorgerufen durch das Bedürfnis, einen 
früheren Wohnſitz gegen einen anderen umzutauſchen, um von einer gewiſſen, gerade jetzt 
in Fülle ſich findenden Nahrung Vorteil zu ziehen. 

Der Zug iſt es, der uns im Herbſte unſere Sänger nimmt und ſie im Frühjahr wieder— 
bringt, der unſere Waſſervögel vertreibt, noch bevor das Eis ihr Gebiet ihnen unzugänglich 
macht, der viele Räuber zwingt, ihrer abgereiſten Beute nachzufliegen. Von den europäiſchen 
Vögeln ziehen mehr als die Hälfte, von den nordaſiatiſchen und nordamerikaniſchen verhält— 
nismäßig ebenjo viele. Alle wandern in mehr oder weniger ſüdlicher Richtung, die auf der 
Oſthälfte der Erde lebenden von vielen Ländern aus auch nach Südweſten, die auf der Weſt— 
hälfte wohnenden mehr nach Südoſten, entſprechend der Weltlage ihres Erdteiles und der 
Beſchaffenheit des Gürtels, in dem die Winterherberge liegt. In der Zugrichtung fließende 
Ströme oder verlaufende Täler werden zu Heerſtraßen, hohe Gebirgstäler zu Päſſen für die 
Wanderer; in ihnen ſammeln ſich nach und nach die Reiſenden an. Einige ziehen paarweiſe, 
andere in Geſellſchaft. Sie reiſen meiſt eilig und legen weite Strecken in kurzer Zeit zurück: 
Brieftauben können etwa 60, Schwalben ſogar über 200 km in der Stunde durchfliegen, und 
nach zahlreichen neueren Beobachtungen ergibt ſich als Durchſchnittsgeſchwindigkeit für den 
Zug der Vögel etwa 60 km in der Stunde; günſtige Windrichtung mag oft den Flug noch 
beſchleunigen. Es ſcheint, als ob ein unüberwindlicher Drang die Vögel triebe; ſie werden 
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um die Zeit der Reiſe unruhig, auch wenn fie ſich im Käfig befinden, nicht minder, wenn fie 
als Junge dem Neſte entnommen und in der Gefangenſchaft aufgefüttert wurden. 

Die Winterherbergen ſind ungemein ausgedehnt; von manchen Vögeln kennt man die 
Stätte nicht, an der ſie endlich Ruhe finden. Mehrere überwintern ſchon in Südeuropa, viele 
in Nordafrika zwiſchen dem 37. und 24. Grade der nördlichen Breite; nicht wenige gehen bis 
tief in das Innere des heißen Gürtels, bis weit über den Aquator hinaus und finden ſich 
während der Wintermonate von der Küſte des Roten Meeres oder Indiſchen Ozeans bis zu 
der des Atlantiſchen. Eine ähnliche Herberge bilden Indien, Birma, Siam, Südchina und 
die benachbarten Inſeln. Die nordamerikaniſchen Vögel reiſen bis in den Süden der Ver— 
einigten Staaten und bis nach Wittel-, ja Südamerika. Auch auf der ſüdlichen Halbkugel 
findet ein regelmäßiger Zug ſtatt. Die Vögel Südamerikas fliegen in nördlicher Richtung 
bis nach Süd- und Mittelbraſilien, die Südauſtraliens wandern nach dem Norden dieſes 
Erdteiles, teilweiſe wohl auch bis nach Neuguinea und auf die benachbarten Eilande. 

Vor dem Weggange pflegen viele der abreiſenden Arten Verſammlungen zu bilden, 
die einige Tage an der gleichen Stelle verweilen, die einzeln Vorüberziehenden herbeilocken 
und endlich, wenn der Schwarm zu einer gewiſſen Stärke angewachſen iſt, aufbrechen und 
gemeinſam davonfliegen. Einzelne halten vorher förmliche Muſterung über die Mitglieder 
der Reiſegeſellſchaft. Dieſe bleibt unterwegs, meiſt auch in der Winterherberge, mehr oder 
weniger vereinigt. Reiſend beobachten die Zugvögel entweder eine beſtimmte Ordnung, ge— 
wöhnlich die eines Keils oder richtiger die zweier geraden Linien, die in ſchiefer Richtung 
gegeneinanderlaufen und vorn an der Spitze ſich vereinigen, einem umgekehrten V vergleich- 
bar; andere fliegen in Reihen, wieder andere in einem gewiſſen Abſtande durcheinander, in 
wirren, nach außen hin jedoch einigermaßen gerundeten Haufen. Früher wurde allgemein 
geglaubt, die Vögel zögen in ſehr bedeutender Höhe, weil ſie dort leichtere Bedingungen für 
ihren langen und reißenden Flug, auch eher die zur Orientierung nötige Fernſicht fänden. 
Aber bei trübem Wetter fliegen alle Zugvögel nahe der Erde, haben alſo die Höhe nicht nötig. 
Und da von den Luftſchiffern angegeben wird, daß in mehr als 1000 m Höhe kaum jemals 
Vögel zu ſehen ſind, dort losgelaſſene aber ſich ſofort in die Tiefe begeben oder, falls der 
Ballon über einer Wolkenſchicht ſchwebt, ängſtlich auf ihn zurückkehren, bis die Erde wieder 
ſichtbar wird, ſo gilt jetzt jene Anſicht als widerlegt. Schwächere Vögel benutzen unterwegs 
Wälder und Gebüſche zu ihrer Deckung, fliegen wenigſtens am Tage ſoviel wie möglich von 
Baum zu Baum, von Wald zu Wald. Laufvögel, denen das Fliegen ſchwer wird, legen einen 
guten Teil des Weges zu Fuße, manche Waſſervögel kleinere Strecken ſchwimmend zurück. 
Nach Häcker laſſen ſich Zugvögel durch den Föhnwind nordwärts über die Alpen tragen und 
warten tagelang, bis er eintritt. 

Faſt alle unſere Sänger ziehen, nach Parrot, faſt nur in der Nacht; andere Arten, wie 
z. B. Kaubvögel, Krähen, Finken uſw., ſind bloß am Tage ziehend beobachtet worden, andere 
wieder, z. B. Kraniche, Störche, Feldlerchen, Stare, Schnepfen, Gänſe, Schwalben uſw. ſo— 
wohl am Tage wie in der Nacht. 

Die lebhafte Unruhe, die aller Gemüter erfüllt, endet erſt am Ziel der Reiſe. War es 
die Heimreiſe, ſo trennen ſich bald die Geſellſchaften, die in der Fremde noch vereinigt blieben, 
in kleinere Flüge, Trupps oder Paare; alte Ehen werden neu befeſtigt, junge geſchloſſen, und 
ſingend und lockend kehren die Männchen, der Werbung lauſchend die Weibchen heim zur 
Stätte vorjährigen Glückes oder der Kindheit. 

Die Wanderung kann unter Umſtänden dem Zuge inſofern ähnlich werden, als ſie 
zu einer beſtimmten Zeit mit größerer oder geringerer Regelmäßigkeit ſtattfindet. Wander— 
vögel ſind viele der im hohen Norden lebenden Arten, die innerhalb eines gewiſſen Gebietes 
wohl alljährlich ſtreichen, aber nicht in allen Jahren weitere Reiſen nach milderen oder 
nahrungsreicheren Gegenden und Ländern unternehmen. Eingetretener oder eintretender 
Mangel mag die treibende Urſache ſolcher Wanderungen ſein. Alle Vögel, die ihre Nahrung 
auf dem Boden ſuchen, denen alſo tiefer Schnee den Tiſch zeitweilig verdeckt, wandern regel— 
mäßiger als die im Gezweige Futter findenden. Daher erſcheinen letztere, beſonders die Baum 
ſamen- und Beerenfreſſer, nicht allwinterlich in unſeren Gauen, oft viele Jahre nacheinander 
gar nicht, während ſie faſt unfehlbar bei uns zulande ſich einſtellen, wenn hier Samen und 
Beeren gut geraten ſind. Wie ſie hiervon Kunde erlangen, iſt noch rätſelhaft. Tatſache iſt, 
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daß ſie an beſonders reich beſchickter Tafel ſich regelmäßig einfinden. Im Gegenſatze zu dieſen 
unſteten Reiſenden ziehen alle Vögel, die im oberen Gürtel des hohen Gebirges leben, jedes 
Jahr regelmäßig in tiefere Gegenden hinab und wandern mit Beginn des Frühlings, eben— 
falls zu einer beſtimmten Zeit, wieder nach ihrem Standorte zurück; ihre Reiſe alſo iſt der 
wirklicher Zugvögel ähnlich. 

Das Streichen geſchieht während des ganzen Jahres und auf der ganzen Erde. Alle 
Hageſtolze oder Witwer ſtreichen, größere Naubvögel ſchon ihrer Nahrung wegen; andere 
ſchweifen umher, ſcheinbar mehr zu ihrem Vergnügen als der Notwendigkeit folgend; einzelne 
bewegen ſich in ſehr engem Kreiſe, andere durchwandern dabei Meilen. 

Wie immer der Vogel reiſen möge, ob als ziehender Wanderer oder Landſtreicher, und 
wie weit ſeine Reiſe ſich ausdehne: ſeine Heimat iſt immer nur da, wo er liebt und ſich fort— 
pflanzt. In dieſem Sinne darf das Neſt ſein Haus genannt werden. 

Die ſogenannten „geiſtigen Fähigkeiten“ der Vögel wurden früher und werden 
auch jetzt noch häufig ſehr überſchätzt. Vor allem iſt es unberechtigt, aus der hohen Zweck— 
mäßigkeit, mit der die meiſten ihre Neſter bauen, ihre Nahrung gewinnen, ſich vor ihren Fein— 
den ſichern, bei Einbruch der ſchlechten Jahreszeit günſtige Länder zu erreichen wiſſen, auf 
Intelligenz, oder aus dem offenbaren Eifer, mit dem ſie ihre Jungen pflegen, ſchützen und 
unterrichten, auf Elternliebe und Zärtlichkeit zu ſchließen. Denn gerade dieſe bemerkens— 
werteſten Züge im Vogelleben beruhen ſicherlich ganz oder zum größten Teil auf angeborenem 
Inſtinkt. Für die Erhaltung der Art unentbehrlich, kehren ſie bei jedem Individuum in 
faſt genau derſelben Weiſe wieder. Von früheſter Jugend an einzeln aufgezogene Vögel, 
die nie den Bau eines Neſtes mit angeſehen haben, bringen doch, ſobald ihr Inſtinkt erwacht, 
das Neſt zuſtande, das für ihre Art vorgeſchrieben iſt, obſchon ſie ſich durch Übung darin ver- 
beſſern mögen. In gleicher Weiſe erzogene Vögel geraten, wenn die Zeit des Herbſtzuges 
gekommen iſt, ohne jedes Vorbild, und ohne Mangel zu leiden, in lebhafte unruhe. Der eben 
ausgeſchlüpfte, noch nackte und blinde Kuckuck, der kaum imſtande iſt, ſeinen Kopf zu heben, 
wirft durch ein ganz kompliziertes Manöver mit Flügeln und Kücken die Jungen feiner un— 
freiwilligen Pflegeeltern aus dem Neſt. Hiernach erſcheint es ſelbſtverſtändlich, daß iſoliert 
erzogene Vögel die ihrer Art zukommenden einfacheren Bewegungen: das Gehen, Schwim— 
men, Baden, Tauchen, Sichverſtecken uſw., ſobald ſie nur die nötige Kraft erlangt haben, von 
ſelber können. 

Neben den reich entfalteten Inſtinkten beſitzen aber die Vögel eine hochentwickelte Fähig— 
keit, aus guten und ſchlechten Erfahrungen zu lernen. Hierin erheben ſie ſich weit 
über die drei niederen Klaſſen der Wirbeltiere. Freilich beruht von dem „Lernen“ der Vögel 
das allermeiſte ſicher nicht auf „Intelligenz“, ſondern auf der viel einfacheren Fähigkeit, einen 
ſinnlichen Eindruck, den ſie gleichzeitig mit einem guten oder ſchlimmen Erlebnis empfangen, 
derartig mit den dabei ausgeführten Bewegungen zu verbinden, daß künftig die betreffende 
Bewegung, wenn es eine nützliche war, wiederholt oder, wenn ſie ſchädlich war, vermieden 
wird. In dieſer Hinſicht hat Greppin, als er die übermäßig vermehrten Hausſperlinge ſeines 
Gebietes durch ſyſtematiſches Abſchießen dezimieren wollte, merkwürdige Erfahrungen gemacht. 
„Schon in den allererſten Tagen“, ſo ſchreibt er, „konnte ich feſtſtellen, daß die Sperlinge, die 
ſich ſonſt um mich nicht mehr und nicht weniger bekümmerten als um die anderen Einwohner 
des Hauſes, mich von nun an, wenn ich die Flinte trug, als ihren Gegner erkannten. Sie 
ließen bei meinem Anblick ſofort ihren Warnruf ertönen, und diejenigen, welche ſich auf höhe— 
ren Bäumen oder auf Telephondrähten befanden, flogen in ſchiefer Richtung hoch und weit 
weg in die Luft hinaus, die anderen aber, die bei meinem Erſcheinen in Gebüſchen oder dich— 
ten Baumkronen ſaßen, verkrochen ſich tief hinein, blieben auch darin oder verſchwanden auf 
der entgegengeſetzten Seite. Kaum nach acht Tagen war ich, ob bewaffnet oder nicht, ob allein 
oder in Geſellſchaft, der ‚Feind‘; auch die verſchiedenen Kleidungen, die ich trug, übten keinen 
weſentlichen Einfluß aus; ſelbſt wenn ich im Zimmer am geſchloſſenen Fenſter erſchien, flohen 
ſofort die Sperlinge, die mich erblickten, weg, ließen gleichzeitig ihren Warnungsruf er— 
tönen, und die ganze Schar wanderte darauf in die weniger gefährliche nächſte Umgebung.“ 
Da es Greppin unter dieſen Amſtänden immer ſchwerer wurde, einen Schuß anzubringen, 
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verlegte er ſich auf das Schießen aus dem Hinterhalt, und nun begannen die Sperlinge, auch 
wenn ſie ihren Feind gar nicht ſahen, ein ſonderbares Verhalten anzunehmen. Ein Spatz, 
der in ein Gebüſch fliegt, bleibt in der Regel zuerſt auf einem vorſpringenden Aſtchen ſitzen 
und ſpäht „ſichernd“ umher. Greppins Sperlinge aber fielen von jetzt an in einen großen 
Reifighaufen vor dem Haufe, den ſie zu beſuchen liebten, wie Steine von oben her hinein, 
verſchwanden ſofort und fingen erſt in der Deckung mit Anſpannung aller Sinne an zu ſichern. 
„Wenn ich mich nun zu dem Reiſighaufen begab, an demſelben hin und her rüttelte und 
ſogar aus ihm große Aſte aufhob, jo ergriff kein einziger der anweſenden Sperlinge, die wäh— 
rend der ganzen Zeit das tiefſte Stillſchweigen beobachteten, die Flucht; erſt wenn ich mich 
wieder auf 40—50 m Entfernung befand, ging das bekannte Schimpfen unſerer Spatzen los, 
und die meiſten verließen dann nach und nach den Ort, indem ſie nach der mir entgegen— 
geſetzten Richtung hoch aufflogen und raſch verſchwanden.“ Zu dieſer Zeit ſah Greppin auch 
häufig, daß ein Sperling, der ſich auf einen Zweig ſetzte, zunächſt eine höchſt wunderliche Hal— 
tung annahm; der Vogel erſchien wie ein unregelmäßig geſtalteter Stumpf und blieb in 
dieſer täuſchenden Stellung minutenlang abſolut ruhig, ſelbſt wenn der Jäger auf wenige 
Meter herankam und mit der Flinte zielte. Aber ſo ſeltſam zweckmäßig das Verhalten der 
Sperlinge war, ſo beruhte es doch, wie Greppin mit Recht betont hat, ſicher nicht auf In— 
telligenz, ſondern lediglich auf dem Lernen aus ſchlimmer Erfahrung. Denn keine einzige der 
Schutzmaßregeln, zu denen die Vögel ihre Zuflucht nahmen, war für ſie wirklich neu, alle 
werden zu jeder Zeit den natürlichen Feinden, beſonders dem Sperber, gegenüber inſtinktiv 
angewandt: das Warnen, raſche Auffliegen, lautloſe Sichverſtecken und ſtarre Verharren, bis 
die Gefahr vorüber iſt. Was die Sperlinge lernten, war nur, daß ſie Greppin im Laufe einer 
fünf Monate dauernden Verfolgung „höchſt langſam, etappenweiſe als einen dem Sperber 
ebenbürtigen Feind erkannten“. Ähnliches beobachtete Greppin auch an Staren, Falken, Buſ— 
ſarden und anderen. Krähen lernen bekanntlich dort, wo auf ſie geſchoſſen wird, das all— 
gemeine Bild eines beliebigen Jägers von dem des harmloſen Bauern genau unterſcheiden. 

Anderſeits iſt aber gewiß, daß die Lernfähigkeit der Vögel ſich nicht darauf beſchränkt, 
neue Sinnesreize mit Reaktionen zu verknüpfen, die ihnen inſtinktiv bereits vollkommen eigen— 
tümlich ſind: ſie lernen vielmehr auch eine zufällige Bewegung, die zu einer guten oder 
ſchlechten Erfahrung führt, mit gleichzeitigen Sinnesreizen zu aſſoziieren. Porter bewies das 
durch folgendes Experiment. Er gewöhnte Sperlinge, ihr Futter in einem Drahtkaſten zu 
finden, und als dieſe Aſſoziation feſt gebildet war, verſchloß er den Zugang zum Futter durch 
ein Türchen, das ſich durch Ziehen an einem Faden öffnen ließ. Die hungrigen Sperlinge 
pickten an dem Käſtchen ſo lange aufs Geratewohl herum, bis zufällig der Faden ergriffen 
und herabgezogen wurde und das Tor ſich öffnete. Aus dieſer guten Erfahrung lernten ſie 
ſchnell, und einer der Sperlinge war ſchon nach zehnmaliger Wiederholung jo weit, daß er 
ſchnurſtracks zum Faden hinlief und zog. 

Die Vögel als Geſamtheit ſind Weltbürger. Soweit man die Erde kennt, hat man ihrer 
gefunden: auf den Eilanden um beide Pole wie unter dem Aquator, auf dem Meere wie 
auf oder über den höchſten Spitzen der Gebirge, im fruchtbaren Lande wie in der Wüſte, 
im Urwalde wie auf den kahlen Felskegeln, die ſich unmittelbar am Meere erheben. Jeder 
einzelne Gürtel der Erde beherbergt ſeine beſonderen Bewohner. Im allgemeinen gehorchen 
auch die Vögel den Geſetzen der tieriſchen Verbreitung, indem ſie in den kalten Gürteln zwar 
in ungeheurer Anzahl von Individuen, aber in nur wenigen Arten auftreten und mehr nach 
dem Aquator hin ſtetig an Mannigfaltigkeit und Vielartigkeit zunehmen. Das ausgleichende 
Waſſer übt ſeinen Einfluß auch auf ſie aus: es hat und erhält verhältnismäßig wenige Arten, 
während das Land ſeinen vielfachen Wechſel auch in der Vogelwelt widerſpiegelt. Denn 
nicht bloß in jedem Gürtel, ſondern auch in jeder Ortlichkeit treten nur gewiſſe Vögel auf, 
in der Wüſte des Waſſers andere als in der Wüſte des Sandes, in der Ebene andere als im 
Gebirge, im baumloſen Gebiete andere als im Walde. Abhängig von Bodenbeſchaffenheit 
und Klima, müſſen die Vögel in demſelben Grade abändern wie ihre Heimat ſelbſt. Auf 
dem Waſſer iſt der Verbreitungskreis der einzelnen Arten größer als auf dem Lande, wo 
ſchon ein breiter Strom, ein Meeresteil, ein Gebirge zur Grenze werden kann; aber Grenzen 
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gibt es auch auf dem Meere. Nur äußerſt wenige Vögel bewohnen buchſtäblich alle Teile 
der Erde, ſoviel bis jetzt bekannt, nur ein einziger Landvogel und einige Sumpf- und Waſſer— 
vögel; Weltbürger iſt z. B. die Sumpfohreule, die in allen fünf Erdteilen gefunden wurde, 
ähnlich der Steinwälzer, der an den Küſten aller fünf Erdteile vorkommt. In der Regel 
erſtreckt ſich der Verbreitungskreis weiter in oſtweſtlicher als in nordſüdlicher Richtung: im 
Norden der Erde leben viele Vögel, die in allen drei Erdteilen der nördlichen Halbkugel 
mehr oder weniger in gleicher Anzahl gefunden werden, während einige hundert Kilometer 
von Norden nach Süden hin ſchon eine große Veränderung bewirken können. Die Bewegungs— 
fähigkeit des Vogels ſteht mit der Größe des Verbreitungskreiſes nicht im Einklang: ſehr 
gute Flieger können auf einen verhältnismäßig geringen Umkreis beſchränkt ſein, minder 
gute ſich viel weiter verbreiten als jene. Auch die regelmäßigen Reiſen, der Zug und die Wan— 
derung der Vögel, tragen, wie wir ſpäter ſehen werden, zur Ausdehnung gewiſſer Verbreitungs— 
kreiſe nicht bei. Nach dem großen Katalog des Britiſchen Muſeums beträgt die Geſamtzahl 
der Vogelarten 12228. 

Säuger ſind Nutztiere, Vögel Vergnügungstiere des Menſchen. Jene müſſen geben 
und Frondienſt leiſten, wenn ſie vom Wenſchen nicht vertilgt werden wollen, dieſe genießen 
eine Bevorzugung vor allen übrigen Tieren: ſie beſitzen des Menſchen Wohlwollen und des 
Menſchen Zuneigung. Die Anmut ihrer Geſtalt, die Schönheit der Farben, die Schnelligkeit 
und Behendigkeit ihrer Bewegungen, der Wohllaut ihrer Stimme, die Liebenswürdigkeit ihres 
Weſens ziehen uns unwiderſtehlich an. Schon die erſten Menſchen, von deren Gefühl wir 
Kunde haben, befreundeten ſich mit den Vögeln; die Wilden nahmen ſie unter ihren Schutz, 
Prieſter vergangener Zeiten ſahen in ihnen heilige Tiere, Dichter des Altertums und der 
Gegenwart laſſen ſich von ihnen begeiſtern. Ihr Leben, ihre Stimme, ihr Flug, ihre erſicht— 
liche Zufriedenheit mit dem Daſein erhebt und erbaut uns. Ihnen gewähren wir gern die 
Gaſtfreundſchaft, die wir den Säugern und noch mehr den Kriechtieren und Lurchen ver— 
ſagen, gewähren ſie ihnen, auch wenn ſie uns wenig Nutzen bringen; unter ihnen werben 
wir uns mehr Haus- und Stubengenoſſen als unter allen übrigen Tieren: ſelbſt wenn wir 
uns anſchicken, ihnen mit Netz und Schlinge nachzugehen, wenn wir uns mit ihrer Jagd be— 
ſchäftigen, erſtirbt nicht die Zuneigung, die wir gegen ſie hegen. Sie ſind unſere Schoßkinder 
und Lieblinge. 

Die Vögel bilden ein unentbehrliches Glied in der Reihe aller lebenden Weſen; ſie ſind 
erfolgreiche Wächter des Gleichgewichts in der Tierwelt, indem ſie den Übergriffen der An— 
gehörigen anderer Klaſſen, insbeſondere der Inſekten, wehren, denen preisgegeben die Natur 
vielleicht veröden würde. Der Nutzen, den ſie uns bringen, läßt ſich allerdings weder berechnen 
noch abſchätzen, weil hierbei noch ungelöſte Fragen in Betracht kommen; wohl aber dürfen wir 
mit ziemlicher Sicherheit annehmen, daß dieſer Nutzen größer iſt als der Schaden, den die 
Vögel uns zufügen. Und darum tun wir wohl, fie zu hegen und zu pflegen. Unſere heutige 
Land- und Forſtwirtſchaft ſchädigt gerade die uns beſonders werten Vögel, denn ſie raubt 
oder ſchmälert ihre Aufenthaltsorte, Brutſtätten und Wohnplätze, zwingt ſie daher, aus— 
zuwandern und anderswo ein zuſagendes Heim zu ſuchen. Hier und da tritt ihnen der Menſch 
wohl auch unmittelbar entgegen, indem er ihre Neſter plündert und ihnen ſelbſt mit Gewehr, 
Netz und Schlinge nachſtellt; doch fallen die Verluſte, die dem Vogelbeſtande durch Jagd und 
Fang zugefügt werden, kaum ins Gewicht gegenüber der Schädigung, die der Beſtand durch 
unſere gegenwärtige Ausnutzung des Grund und Bodens erleidet. Hege und Pflege der 
heimiſchen Vögel werden ſich alſo nur dann als erſprießlich erweiſen, wenn wir auf natür— 
lichem oder künſtlichem Wege Aufenthaltsorte, Wohnplätze und Brutſtätten ſchaffen, die noch 
vorhandenen mindeſtens erhalten. „Es iſt dringend nötig“, ſchreibt G. Dieck, „der Vogelwelt 
auch unmittelbar helfend entgegenzukommen. Wit der fortſchreitenden Entwickelung der Kultur 
verſchwinden mehr und mehr die Wälder, der Ackerbau beanſprucht jedes Stückchen Land, 
das nur irgend anbauwürdig erſcheint, und vernichtet ganz widerſinnigerweiſe in ſeinem Ge— 
biete alle Hecken, Baumgruppen und Gebüſche. Wohin ſoll das ſchließlich führen, wenn ſo 
die Vögel nach und nach aller Zufluchtsorte beraubt werden, die ihnen Brutplätze, Nahrung 
und Schutz, die Haupterforderniſſe ihres Daſeins, gewähren? Jeder Grundbeſitzer, der ein 
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Herz hat für die bedrängten Vögel und die Mittel, Anpflanzungen von Gehölzen auszuführen, 
ſei es im Garten oder Parke, im freien Felde oder an Waſſerläufen, ſollte daher hierzu vor— 
zugsweiſe oder ausſchließlich ſolche Gehölze wählen, die den Vögeln am beſten Schutz und 
Nahrung zu bieten imſtande ſind.“ — „Möge ein jeder nur immerhin pflanzen oder Pflan— 
zungen begünſtigen“, mahnt C. Bolle. „Es gehört nicht zu viel Geduld dazu, die Entwickelung 
abzuwarten. Die Jahre rollen dahin, und es wird ſich die Freude an den Schöpfungen im 
Laufe der Zeit nur mehren und jedes Frühjahr neuen Genuß bringen. Pflanzt nur, die Vögel 
werden ſich ſchon einſtellen.“ Wir müſſen demnach geſicherte Wohn- und Niſtſtätten erhalten 
oder ſchaffen. Nur in dieſem Sinne will ich die ernſte Mahnung verſtanden wiſſen, die ich 
ſchon ſeit Jahren allen verſtändigen Menſchen ans Herz lege: Schutz den Vögeln! 

Bevor wir nun mit der Beſprechung der einzelnen Gruppen und Arten der Vögel be— 
ginnen, werfen wir noch einen kurzen Blick auf deren Stammesgeſchichte. Wie ſchon 
erwähnt, laſſen die zahlreichen übereinſtimmenden Züge im Bau der Vögel und Reptilien 
keinen Zweifel daran aufkommen, daß wir in letzteren die Stammeltern jener zu ſehen haben. 
Vor allem zeigt ſich die Verwandtſchaft im Skelett; ſie erſcheint noch inniger, wenn wir nicht 
nur die jetzt lebenden Vögel, ſondern auch die „verſteinert“ überlieferten Reſte von aus— 
geſtorbenen, vorweltlichen Vogelarten mit den Kriechtieren vergleichen. Zwar weiſen die aus 
dem Diluvium ſtammenden foſſilen Vögel ſchon ganz den modernen Typus auf, und für die 
vorhergehende Tertiärzeit gilt etwa das gleiche. Dagegen fanden die Paläontologen, beſonders 
Marſh, in der Kreideformation von Nordamerika Skelette einer ganzen Anzahl von Vogel— 
arten, die durch ein Merkmal ſofort von allen ſpäteren Vögeln verſchieden ſind: ſie beſitzen 
Zähne, die genau ſo, wie noch heute bei vielen Reptilien, als einfach gebaute Kegel in Rinnen 
oder Vertiefungen der Kiefer ſtecken. Die zahnloſen Zwiſchenkiefer dieſer Vögel trugen einen 
ſcheidenartig darübergezogenen Hornſchnabel. Erwähnt ſei von dieſen bezahnten Vögeln 
hier nur Hesperornis Marsh, der Weſtvogel. Noch viel bedeutſamer aber für die Stammes— 
geſchichte der Vögel iſt die berühmte Archaeopteryx lithographica v. Meyer, der Urvogel, 
den man im „lithographiſchen Schiefer“ von Solnhofen in Mittelfranken, alſo in der oberſten 
Juraformation, in zwei Exemplaren gefunden hat. Die Archaeopteryx war ein Tier etwa 
von der Größe einer Krähe. Bei der Betrachtung des wohlerhaltenen Berliner Exemplars 
fallen der eidechſenartige Schädel mit dem Knochenring ums Auge, die frei aus dem Gefieder 
der Flügel hervorragenden dreifingerigen, bekrallten Hände und der lange, befiederte Schweif 
am meiſten auf. Das andere Exemplar, das im Britiſchen Muſeum zu London aufbewahrt 
wird, iſt weniger gut erhalten. Es iſt klar, daß das merkwürdige Tier, deſſen Bekanntwerden 
gerade in eine Zeit fiel, in der der Darwinismus ſich überall lebhaft verbreitete, als deutliches 
Zwiſchenglied zwiſchen Reptilien und Vögeln erſcheinen mußte. Erſt ſpätere Unterſuchungen 
haben gelehrt, daß auch dieſer „Urvogel“ ein echter Vogel iſt, der allerdings weit mehr als 
alle anderen ſeiner Stammesgenoſſen Merkmale der Reptilien, und zwar ſpeziell der Saurier 
oder Echſen, an ſich trägt. E 

So ſcharf umgrenzt und in ſich abgeſchloſſen die Vogelklaſſe iſt, ſo ſchwierig iſt es, inner— 
halb derſelben eine einigermaßen natürliche Gruppierung herzuſtellen. Gerade jetzt vollzieht 
ſich eine wahre Umwälzung in der Syſtematik der Vögel, indem man nicht mehr, wie früher, 
ausſchließlich äußere Merkmale zur Feſtlegung der Ordnungen, Familien uſw. benutzt, was 
grobe Verſtöße gegen die natürliche Verwandtſchaft zur Folge hatte, ſondern auch auf den 
inneren Bau der Tiere und ihre Entwickelung Nüdjicht nimmt. Allein die neue Klaſſifikation 
iſt eben zurzeit nichts weniger als vollendet. In raſcher Folge wird jedes „moderne“ Syſtem 
von einem ganz anderen, noch moderneren abgelöſt, und ſo dürfte ſich denn für uns eine 
gewiſſe Zurückhaltung in dieſem Punkte wohl empfehlen. Wir haben deshalb dem ſpeziellen 
Teile die Syſtematik des bewährten Vogelkundigen Gadow zugrunde gelegt, die zwar nicht 
ganz vollkommen, aber vielfach verwendet und jedenfalls eine der beſten iſt. 



Erſte Divifion. 

Die Flachbruſtvögel. 

Einzige (Erſte) Ordnung: Flachbruſtvögel. 

Die Gabe des Fluges ſtellt ein ſo bezeichnendes Merkmal des Vogels dar, daß uns ein 
flugunfähiger Vogel als fremdartiges Geſchöpf erſcheinen muß. Der ungebildete Menſch er— 
blickt in ſolchen Vögeln Wundertiere, und ſeine Einbildungskraft iſt geſchäftig, das Wunder 
zu deuten. Ein alter Schech Kordofans erzählte mir eine köſtliche Sage, die berichtet, daß der 
Rieſenvogel Afrikas die Befähigung zum Fluge verloren habe, weil er in törichtem Hochmute 
ſich wie einſtmals Ikaros vermaß, fliegend die Sonne zu erreichen. Ihre Strahlen verſengten 
ſeine Schwingen: er ſtürzte elendiglich zum Boden herab, kann heute noch nicht fliegen und 
trägt heute noch des Sturzes Zeichen — eine breite Schwiele — an ſeiner Bruſt. 

Die vier Unterordnungen der lebenden und die beiden der in hiſtoriſcher Zeit ausgeſtor— 
benen Flachbruſtvögel, die wir, obwohl ſie nur geringe Verwandtſchaft zueinander zeigen, 
hier, gewohnten Anſchauungen entſprechend, gemeinſam behandeln wollen, umfaſſen die 
größten lebenden Vögel. Ihr Kopf erreicht höchſtens mittlere, der Leib gewaltige Größe, der 
Hals faſt ſtets bedeutende Länge; der Schnabel iſt ziemlich kurz, breit und ſtumpf; die Naſen— 
löcher öffnen ſich gegen die Spitze; das Bein iſt ungemein entwickelt, der Schenkel ſehr kräftig, 
dickmuskelig, der Fuß lang und ſtark, zwei- oder dreizehig, der Flügel verkümmert und mit 
weichen, zum Fliegen untauglichen Federn beſetzt, die ebenſowenig Schwingen genannt werden 
können, wie die Schwanz, richtiger Bürzelfedern, noch Steuerfedern ſind; das dem Körper nicht 
dicht anliegende Gefieder iſt zerſchliſſen, haarartig, weil die Bärte der Fahnen keinen Zuſammen— 
hang haben, nicht flächenartig angeordnet ſind und Faſerbüſcheln gleichen. Da unter ſolchen 
Umſtänden kein Bedürfnis vorhanden iſt, die Federn zum Schutz gegen die Feuchtigkeit ein- 
zuölen, fehlt die Bürzeldrüſe. Sehr bemerkenswert iſt, daß bei den erwachſenen Vögeln keine 
Federfluren und Federraine vorhanden ſind, die Befiederung vielmehr eine ununterbrochene 
iſt bis auf nackte Stellen am Halſe, Kopfe, entlang der Mitte der Bruſt und bei den Straußen 
an den Rumpfſeiten. Doch zeigen die im Ei befindlichen jungen Strauße und Kiwis eine 
Anordnung des Gefieders in Raine und Fluren; bei den anderen iſt das wahrſcheinlich auch 
der Fall. Am Gerippe iſt beſonders das Fehlen des Bruſtbeinkammes beachtenswert. 

Nach Sutherland iſt die Durchſchnittstemperatur des Blutes der Flachbruſtvögel 39° C, 
während ſie bei den Kielbruſtvögeln durchſchnittlich 43“ beträgt. 

Alle Arten zeichnen ſich aus durch ihre unübertroffene Fertigkeit im Laufen, einige ſollen 
auch recht leidlich ſchwimmen; andere Bewegungsarten ſind ihnen fremd. Die Nahrung be— 
ſteht aus Pflanzenſtoffen und Kleingetier; letzteres dient den Jungen zur ausſchließlichen 
Speiſe. Gefräßig im eigentlichen Sinne des Wortes kann man die Glieder dieſer Ordnung 
nicht nennen; einige von ihnen bekunden aber eine unüberwindliche Neigung, allerlei Gegen— 
ſtände, die ihrer Gurgel nicht allzu großen Widerſtand bieten, hinabzuwürgen und ihren Magen 
mit ungenießbaren und unverdaulichen Stoffen zu füllen. 

Im wilden Zuſtande ſcheinen die Flachbruſtvögel, mit Ausnahme der ſüdamerikaniſchen 
Nandus, in Einehigkeit zu leben. Bei den Kiwis brüten die Weibchen, bei den anderen Formen 
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aber teils beide Geſchlechter, teils die Männchen, die dann auch die Erziehung der Jungen 
übernehmen, ja in vielen Fällen alle Pflichten, die ſonſt einer Mutter zukommen, und oft gar 
nicht geſtatten, daß ſich die Weibchen den Eiern nähern. Die Jungen ſind Neſtflüchter, aber 
nur die der afrikaniſchen Strauße und Nandus haben ein eigentliches Neſtkleid. Über die 
geiſtigen Fähigkeiten läßt ſich kein günſtiges Urteil fällen. Alle bekannten Arten ſind un— 
gemein ſcheu und fliehen ängſtlich bei Annäherung eines Menſchen, verhalten ſich aber un— 
zweckmäßig, wenn es gilt, einer Gefahr zu begegnen, und alle zeigen ſich, wie beſchränkte 
Weſen überhaupt, ſtörriſch, boshaft und wenig oder nicht bildſam. Sie leben unter ſich in 
Frieden, ſolange die Eiferſucht nicht ins Spiel kommt, dulden auch wohl die Geſellſchaft 
anderer Tiere, bekunden aber weder gegen ihresgleichen noch gegen andere Geſchöpfe wirk— 
liche Zuneigung. In der Gefangenſchaft gewöhnen ſie ſich einigermaßen an den Wärter, 
unterſcheiden ihn aber kaum von anderen Menjchen. 

Die Flachbruſtvögel der Gegenwart ſind auf dem afrikaniſchen Feſtland einſchließlich 
Weſtaſiens ſicher in 2, vielleicht in 3, im ſüdlichen Südamerika in 3, in Auſtralien und auf 
den Papua-Inſeln in 13 und auf Neuſeeland in 6 Arten vertreten. Dürre, ſandige, mit 
wenig Geſtrüpp und Gras beſtandene, kurz wüſten- und ſteppenhafte Gegenden geben den 
einen, dichte Waldungen den anderen Aufenthalt; jene bilden zuweilen zahlreiche Scharen, 
dieſe leben einzeln und ungeſellig. 

Erſte Unterordnung: Strauße. 

Die Angehörigen der Unterordnung der Strauße (ſ. die beigeheftete farbige Tafel) kenn— 
zeichnen ſich durch ſehr kräftigen Leib, langen, größtenteils nackten, unten von einem weißen 
Ringe umſäumten Hals, kleinen platten Kopf, große glänzende Augen, mittellangen, ſtumpfen, 
vorn mit einem Hornnagel bedeckten Schnabel, deſſen Kinnladen biegſam ſind, und deſſen 
Mundſpalte bis unter das Auge reicht, hohe, ſtarke, nackte Beine, großgeſchuppte Läufe und 
Füße mit je zwei kurzen, ſtarken Zehen, von denen die äußere kürzer und mit dickerem Sohlen— 
polſter verſehen, die innere aber mit einem großen breiten und ſtumpfen Nagel bewehrt iſt; 
ferner durch ziemlich große, zum Fliegen jedoch gänzlich untüchtige, am erſten und zweiten 
Finger mit je einem ſcharfen Nagel beſetzte Flügel, die an Stelle der Schwungfedern lange, 
ſchlaffe, weiche, hängende Federn tragen, ziemlich langen Schwanz, der aus ähnlichen Federn 
beſteht, und nicht undichtes, aus ſchlaffen, gekräuſelten Federn gebildetes Gefieder, das auf der 
Bruſtmitte eine hornige Schwiele unbekleidet läßt. Das Bruſtbein iſt ſehr dick und ſtark, 
ſchildartig gewölbt und faſt fleiſchlos: ſo kommt es dem Vogel zuſtatten, wenn er ſich ſeiner 
Gewohnheit gemäß zum Liegen niederwirft. Auch braucht der Strauß bei der Eile, mit der er, 
aufgeſcheucht, davonläuft, und bei ſeiner Schwere einen Schutz der Bruſt gegen die Möglichkeit 
der Beſchädigung durch Dinge, die er anrennt. Cronwright Schreiner ſah, wie ein Strauß 
einen aus ſehr zähem Holz verfertigten, an ſeiner dünnſten Stelle etwa zehn Zentimeter 
dicken Pfahl, gegen den er im vollſten Lauf mit der Bruſt anrannte, glatt durchbrach, ohne 
ſich im mindeſten zu verletzen. Auch ſchützt das Bruſtbein durch ſeine Geſtalt und Stärke die 
Strauße bei ihren Kämpfen untereinander, denn die furchtbaren Fußtritte, mit denen ſie ſich 
zuſetzen, treffen es zwar, tun aber wenig Schaden. Beim Männchen ſind alle kleinen Federn 
des Rumpfes kohlſchwarz, die langen Flügel- und Schwanzfedern aber blendendweiß. Beim 
Weibchen iſt das Kleingefieder braungrau, nur auf den Flügeln und in der Schwanzgegend 
ſchwärzlich; Schwingen und Steuerfedern ſind unrein weiß. Die Höhe des erwachſenen 
männlichen Straußes beträgt ungefähr 2,75 m, die Länge von der Schnabelſpitze bis zum 
Schwanzende mindeſtens 2 m, das Gewicht etwa 75 ke. 

Der Strauß, Struthio camelus L., wird von den Alten oft erwähnt. Alte chineſiſche 
Werke ſprechen von Straußeneiern, die Kaiſern des Himmliſchen Reiches geſchenkt wurden. 
In der Bibel wird der Strauß vielfach genannt, und zwar am eingehendſten bei Hiob (Kap. 
39, 13 —18, wo Luther Storch überſetzt), den unreinen Tieren beigezählt und als einſam 
lebender, geiſtloſer Vogel geſchildert. Altägyptiſche Wandgemälde ſtellen ihn als einen dem 
Könige dargebrachten Pflichtzoll dar. Nach Alius Lampridius ließ der Kaiſer Heliogabal bei 
einem Schmauſe die Köpfe von 600 Straußen auftragen, deren Gehirn verzehrt werden ſollte. 
Julius Capitolinus berichtet, daß bei den Jagdſpielen des Kaiſers Gordian 300 rotgefärbte 
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Strauße erſchienen, Flavius Vopiscus, daß Kaiſer Probus bei einer ähnlichen Gelegenheit 
1000 dieſer Vögel dem Volke preisgab. Im dritten Jahrhundert n. Chr. ließ ſich der Tyrann 
Firmius von Agypten von angeſchirrten Straußen fahren. Im Mittelalter gelangten Straußen— 
federn auch auf unſere Märkte und behaupteten ſich fortan als geſchätzter Schmuck der männ— 
lichen und weiblichen Kleidung. 

In früheren Zeiten iſt der Strauß unzweifelhaft viel häufiger geweſen als gegenwärtig, 
hat auch Ortlichkeiten, Gegenden und Länder bevölkert, in denen er jetzt ausgerottet iſt: ein 
Wüſten- oder Steppenvogel aber war er von jeher. Er bewohnt die Sahara und die Libyſche 
Wüſte, viele Steppen Innerafrikas und die ſüdlichen Ebenen des Erdteils, ebenſo aber auch 
weite Landſtriche Weſtaſiens. Aus vielen Gegenden Afrikas, in denen er früher häufig war, 
hat ihn das Vordringen des Europäers zurückgedrängt; deſſenungeachtet verbleiben ihm noch 
ſo viele zuſagende Gebiete, daß man behaupten darf, er fehle nur in wenigen für ihn geeig— 
neten Landſtrichen Afrikas. Sein Wohnkreis beginnt im Süden Algeriens und reicht über 
die Oſthälfte Afrikas bis tief in das Kapland hinein. Geradezu maſſenhaft ſoll der Strauß 
ſich in den unbewohnten Gegenden der Kalahariwüſte in Trupps von zwölf Stück und mehr 
herumtreiben. Er fehlt jedoch in den eigentlichen Aquatorländern Weſtafrikas und, ſoviel 
wir bis jetzt wiſſen, auch im Kongogebiete. In Aſien mag ſein Verbreitungskreis vormals 
viel ausgedehnter geweſen ſein als in der Gegenwart; aber auch heute noch kommt er hier, 
nach Hartlaub, in den Wüſten des Euphratgebietes, in allen geeigneten Landſtrichen Ara— 
biens und endlich in einzelnen Teilen Südperſiens vor. 

Sandige Strecken der Wüſte, denen alle Vegetation fehlt, können Strauße ſelbſtverſtänd— 
lich nicht ernähren; man begegnet ihnen innerhalb des Wüſtengürtels daher nur in Niede— 
rungen, in denen ein wenn auch ſpärlicher Pflanzenwuchs den Boden deckt. Eintretende Dürre 
zwingt die Vögel, beſtimmte Weidegebiete zu verlaſſen und andere, oft weit entfernte, ſogar 
auf ſonſt gemiedenen Höhen gelegene, aufzuſuchen, und ihre außerordentliche Bewegungs— 
fähigkeit ſetzt ſie in den Stand, weite Strecken mit Leichtigkeit zu überwinden. Selbſt in den 
reichen Steppen, deren endloſe Graswälder, mit Buſchwald beſtandene Einſenkungen und 
Felder jahraus, jahrein Nahrung gewähren, führen die Strauße, ohne eigentlich Zugvögel 
zu ſein, ein Wanderleben und ſchweifen, ſolange ſie die Brut nicht an eine beſtimmte Stelle 
bindet, in engeren oder weiteren Grenzen umher. 

Das tägliche Leben des Straußes verläuft ziemlich regelmäßig. In den Frühſtunden 
ſind alle Mitglieder eines Trupps mit der Weide beſchäftigt. Hierbei wandeln ſie, etwas 
voneinander getrennt, durch ihr Gebiet, von einer genießbaren Pflanze zur anderen ſich 
wendend. Gegen die Mittagszeit hin haben fie ihren Magen gefüllt und ruhen nun ent— 
weder einige Stunden, bald auf den Fußwurzeln hockend, bald auf dem Bauche liegend, 
oder tummeln ſich munter und übermütig umher, führen die wunderlichſten Tänze auf, in— 
dem ſie wie toll in einem engen Kreiſe hin und her laufen, die Flügel heben und zitternd 
ſchwingen, als ob ſie verſuchen wollten, ſich in die Luft zu erheben. Die drückendſte Sonnen— 
hitze ſcheint ſie nicht im mindeſten zu beläſtigen, der glühende Sand ſie nicht zu behelligen. 
Später gehen ſie vielleicht zur Tränke, nehmen ſogar, wie Heuglin beobachtete, ein Bad im 
Meere, indem ſie über Sandbänke in das Waſſer waten und hier, oft weit vom Ufer entfernt, 
bis an den Hals eingetaucht, längere Zeit ſtehend verweilen, wie ſie auch Neumann ſich in 
der ſcharfen Natronlauge des Manjaraſees baden ſah. Nachmittags weiden ſie wiederum, 
und gegen Abend ſuchen ſie an irgendeiner geeigneten Stelle ihr Nachtlager, legen ſich mit 
zuſammengeknickten Beinen auf den Bauch und ſchlafen, ohne jedoch auch jetzt noch ihre 
Sicherung zu vernachläſſigen. Vor drohenden Gewitterſtürmen legen ſie ſich ebenfalls nieder, 
im allgemeinen aber lieben ſie Bewegung mehr als Ruhe. 

Die ſtarken und behenden Läufe erſetzen dem Strauß zwar nicht das Flugvermögen 
anderer Vögel, verleihen ihm aber doch eine Bewegungsfähigkeit, die wahrhaft in Erſtaunen 
ſetzt. Die Angaben der Beobachter ſtimmen darin überein, daß der Vogel, wenigſtens bei 
kühler Witterung und auf nicht zu lange Zeit, mit einem Rennpferde an Schnelligkeit nicht 
nur wetteifert, ſondern es überholt. Wenn ein Strauß ſich zum Laufen anſchickt, hält er den 
Kopf etwas tiefer als gewöhnlich, biegt den Hals dabei ſtark abwärts und ſtreckt ihn nach 
vorn. Während der Hals beim Rennen wellenartig auf und ab ſchwankt, bleibt der Kopf 
ſelbſt ruhig, ſo daß der Vogel auch bei höchſter Schnelligkeit imſtande iſt, ſich mit größter 
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Sicherheit nach allen Seiten umzuſehen. Die Flügel ſtehen dabei allerdings etwas von den 
in angeſtrengter Bewegung befindlichen Hüften ab, und ihre Außenflächen befinden ſich mit 
dem Kücken im gleichen Niveau oder etwas höher. Der Vogel verſucht indeſſen nicht, ſie 
aufzuſpannen oder ſonſt irgendwie von ihnen im Sinne von Flugwerkzeugen Unterſtützung 
zu gewinnen: ſie werden nur ſo gehalten und getragen, daß ſie der Luft den geringſten 
Widerſtand bieten. 

Wenn der Strauß getrieben wird, iſt er imſtande, über ein faſt anderthalb Meter hohes 
Drahtgitter wegzuſpringen; bisweilen tut er das auch freiwillig, wobei er den einen Fuß un— 
gefähr in der Mitte der Höhe des Gitters anſtemmt und den anderen darüberſchwingt. Über 
breite Waſſergräben ſpringen Strauße mit Leichtigkeit. Am Rande machen ſie einen kurzen 
Halt und hüpfen hinüber, meiſt mit beiden Füßen zugleich, manchmal auch bloß mit einem, 
wobei ſie den anderen an den Körper anziehen. 

Die in den Züchtereien gehaltenen Strauße, alte ſowohl wie junge, haben nach Cron— 
wright Schreiner eine ſonderbare Gewohnheit, die in der Kapkolonie als das „Walzen“ 
(waltzing = Walzer tanzen) bekannt iſt. Wenn die Jungen am frühen Morgen aus einer 
Hürde herausgelaſſen werden, ſo laufen ſie oft einige hundert Meter weg, machen plötzlich 
Halt und drehen ſich mit erhobenen Flügeln ſehr raſch um ſich ſelbſt, bis ſie ganz ſchwindlig 
werden und zu Boden ſtürzen, wobei es ohne gelegentliche Beinbrüche nicht abgeht. Auch 
alte Vögel tun das bei günſtigem Terrain gern, beſonders am frühen Morgen. Eine in voller 
Federpracht „walzende“ Straußenſchar ſoll einen herrlichen Anblick gewähren. 

Als den am beſten entwickelten Sinn des Straußes hat man unzweifelhaft das Geſicht 
anzuſehen. Das Auge iſt wirklich ſchön und ſeine Sehkraft erſtaunlich. Alle Beobachter ſtimmen 
darin überein, daß man aus dem Gebaren des Rieſenvogels deutlich wahrnehmen kann, wie 
er auf Meilen hin ſein kahles Gebiet beherrſcht. In zweiter Linie iſt das Gehör entwickelt, 
weniger der Geruch; Gefühl und Geſchmack ſind wohl nur ſehr ſtumpf. Das Betragen ge— 
fangener Strauße läßt auf einen beſchränkten Geiſt ſchließen. 

Pflanzenſtoffe bilden die hauptſächlichſte, jedoch nicht ausſchließliche Nahrung des Straußes. 
In der Freiheit weidet er nach Art des Truthahns, indem er Gras, Kraut und Laub abreißt 
oder Körner, Kerbtiere und kleine Wirbeltiere vom Boden auflieſt. Nach Schreiner hat der 
Strauß eine eigentümliche Art zu freſſen: er läuft auf der Weide raſch hin und her, pflückt 
bald hier, bald dort ein paar Blättchen und hält ſich ſelten länger an einer Stelle auf, es 
ſei denn, daß er ein Gewächs findet, das ihm beſonders zuſagt; aber auch dann verweilt er 
höchſtens 1— 2 Minuten dabei. Er frißt nun nicht etwa irgendein beliebiges Futter nur jo 
in ſich hinein, ſondern ſucht es ſich ſorgfältig aus. Da es weſentlich aus Pflanzen beſteht, 
die der Natur des Kaplandes entſprechend ſehr vereinzelt wachſen, erſtrecken ſich ſeine Aus— 
flüge nach Nahrung weit, und es dauert mehrere Stunden, bevor er ſich geſättigt hat. Ihm 
ſcheint ein unwiderſtehlicher Drang innezuwohnen, nach allem, was nicht niet- und nagelfeſt 
iſt, zu hacken und es womöglich aufzunehmen und in den Wagen zu befördern, und ſchon in 
der Jugend hat er die Neigung, namentlich alle hellen und glänzenden Dinge, die er ver— 
ſchlingen kann, aufzupicken. Ein ihm vorgeworfener Ziegelbrocken, eine bunte Scherbe, ein 
Stein oder ein anderer ungenießbarer Gegenſtand erregt ſeine Aufmerkſamkeit und wird ver— 
ſchlungen, als ob es ein Stück Brot wäre. Kleinere Wirbeltiere werden gern verzehrt. Meine 
gefangenen Strauße in Chartum fraßen einige Küchlein, die ſich unvorſichtig in ihre Nähe 
gewagt hatten. 

Um ſeinen Durſt zu löſchen, bedarf der Strauß täglich einer beträchtlichen Waſſermenge. 
Zwar vermag er wohl, wie das Kamel, mehrere Tage lang ohne Waſſeraufnah me zu leben, 
in der Regel aber findet er ſich alltäglich an Quellen und Waſſerlachen ein und vergißt, wenn 
ihn arger Durſt quält, ſogar die ihm ſonſt eigene Scheu. 

Über die Fortpflanzung ſind wir erſt durch die Beobachtungen, die an gefangenen Straußen 
angeſtellt werden konnten, aufgeklärt worden, und zwar ganz beſonders durch Cronwright 
Schreiner, der Strauße neun Jahre lang ununterbrochen beobachtete, teils auf Reiſen, nament 

lich aber in einer ſehr großen Züchterei, die eine Ausdehnung von 1150 ha hatte. Hier blieben 
die Vögel beiderlei Geſchlechts vollkommen ſich ſelber überlaſſen, und kein Menſch kümmerte 
ſich um ſie, außer wenn ſie „gepflückt“ oder bei großer Dürre gefüttert werden ſollten. „Die 
Lebensweiſe dieſer Vögel“, ſagt Schreiner, „unterſcheidet ſich in nichts von der der wilden, als 
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vielleicht darin, daß die Monogamie weniger ſtreng gewahrt bleibt.“ Nach demſelben Gewährs— 
mann kämpfen in der Fortpflanzungszeit die Hähne oft miteinander, und zwar mittels Fußtritten. 
Ein ſolcher Tritt wird nach vorn und etwas nach abwärts geführt; ſeine Kraft iſt ſo groß, daß 
ein Mann davon umfällt wie ein Kegel. Die große Klaue, mit der, wie wir ſahen, die längere 
Zehe bewehrt iſt, ſtellt eine gefährliche Waffe dar und bringt oft ſchwere Wunden hervor. 
Schreiner ſah, wie von zwei Hähnen, die miteinander fochten, der größere einen Tritt erhielt, 
der ihn mehrere Meter weit zurückſchleuderte, ſo daß er flach auf den Rücken fiel, während 
der angreifende Vogel durch die Gewalt des Rückſtoßes zum Sitzen kam. Sie können ſehr 
hoch treten, z. B. ohne weiteres einem ausgewachſenen Mann in das Geſicht, und Schreiner 
ſah, wie einer einen berittenen Knaben auf dieſe Weiſe aus dem Sattel hob. Es iſt feine ſehr 
große Seltenheit, daß Leute totgetreten werden. Ein bösartiger Hahn ſcheint nichts zu fürchten, 
außer einen ihn angreifenden Hund. Als einmal ein Strauß einen Schnellzug daherraſen 
ſah, ſtellte er ſich mitten zwiſchen die Schienen, hob den Fuß, um nach ihm zu treten, und 
war natürlich im nächſten Augenblick zermalmt. 

Der erregte Hahn „rollt“, nach einem alten Kunſtausdruck der holländiſchen Buren vom 
Kap, wenn er einen Nebenbuhler zum Kampf herausfordert oder um eine Henne wirbt. Er 
läßt ſich plötzlich und gewaltſam auf ſeine Läufe nieder, ſinkt gewiſſermaßen in die Knie — 
d. h. die Ferſen — und hebt ſeine Flügel, daß ſie ſeitlich von ſeiner Bruſt abſtehen. Dann 
ſchwingt er ſie, wie in Scharnieren, nach vorn und aufwärts, hinten und abwärts hin und 
her. Der Hals wird geſenkt, bis ſich der Scheitel des Kopfes mit der Oberfläche des Rückens 
in einer Ebene befindet, und dann ſo weit nach rechts und links gependelt, daß der Kopf mit 
lautem Klatſchen an die Flanken ſchlägt. Beim Rollen wird das Gefieder geſträubt, die 
großen Federn der Flügel werden geſpreizt, ſo daß ſie jederſeits einen ſtattlichen weißen Fächer 
bilden. Bei dieſem Manöver iſt der Vogel ſo blind gegen alles, was um ihn her vorgeht, 
daß man ihm ganz nahe kommen kann, ohne daß er es bemerkt. Die Hähne vermögen 
einen ſehr eigentümlichen, ſanft murmelnden Ton zu erzeugen, den die Holländer am Kap 
als das „Brummen“ des Straußes bezeichnen. 

Nachdem der Straußenhahn ſich mit der Henne gepaart hat, ſucht ſich das Pärchen eine 
geeignete Stelle für ſein Neſt. Meiſt wählt es hierzu eine ſteinige oder ſandige niedrige Er— 
höhung, oft neben oder unter einem Buſche. Das Neſt iſt eine einfache, nach der Beſchaffen— 
heit des Bodens mehr oder weniger ſeichte Vertiefung, die weſentlich vom Hahn hergeſtellt 
wird. Er legt ſich bei dieſer Tätigkeit, wie Schreiner ſchildert, mit der Bruſt flach auf den 
Boden und kratzt und ſtößt die Erde mit ſeinen langen, ſtarken Nägeln hinter ſich. Die 
Henne, die dabeiſteht und mit den Flügeln ſchlägt und flattert, hebt die ausgeſcharrte Maſſe 
mit dem Schnabel auf und legt ſie neben den Rand der immer tiefer werdenden Grube. 
Sind beide mit der Leiſtung zufrieden — und ſie ſind es leicht, häufig nur zu leicht — ſo 
legt das Weibchen ein Ei in das einfache Neſt und fährt damit fort, immer einen Tag um 
den anderen. Solange das Weibchen mit dem Legen noch nicht fertig iſt, wird das Neſt nicht 
regelmäßig bewacht und nachts auch nicht zum Schlafen benutzt. Das volle Gelege in einem 
nur von einer Henne benutzten Neſte beſteht durchſchnittlich aus 15 Eiern; aber die Henne 
fängt oft ſchon zu brüten an, bevor es vollſtändig iſt. Manchmal beginnt ſie damit, wenn 
ſie bloß vier oder fünf, ja nur ein oder zwei Eier gelegt hat. In der Regel macht von beiden 
Geſchlechtern die Henne den Anfang mit dem Brutgeſchäfte und bleibt manchmal 24—48 
Stunden ſitzen, ehe der Hahn ſie ablöſt; unter Amſtänden fängt aber auch dieſer an. Iſt 
das Brüten erſt richtig im Gange, ſo ſitzt die Henne von 8 oder 9 Uhr vormittags bis etwa 
4 oder 5 Uhr nachmittags, der Hahn die übrige Zeit des Tages und die ganze Nacht hin— 
durch. Eine bekannte Tatſache iſt, daß öfters mehrere Hennen ein Neſt zur Eiablage benutzen. 

Die Eier werden normalerweiſe nie dem unmittelbaren Einfluß der Sonnenſtrahlen 
ausgeſetzt; falls nicht eins von den beiden Eltern auf ihnen ſitzt, werden ſie mit Sand zu— 
gedeckt. Sie ſind verſchieden groß, erklärlicherweiſe aber die größten von allen Eiern lebender 
Vogelarten. Ihre Länge ſchwankt zwiſchen 150 und 155 mm, ihr Durchmeſſer an der dickſten 
Stelle zwiſchen 110 und 130 mm; die Eier der gefangengehaltenen Strauße, die vorwiegend 
in den Handel kommen, ſind ſtets viel kleiner als die der wild lebenden. Alle ſind gelblich— 
weiß, ſchön eiförmig, an beiden Enden faſt gleich abgerundet, die glänzende Schale iſt ſehr 
hart und dick. Das Gewicht beträgt, nach Hardys Unterſuchung, im Durchſchnitt 1442 g 
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ebenjoviel wie das von 24 Hühnereiern. Der Dotter iſt ſchmackhaft, obſchon bei weitem 
weniger mild als der des Hühnereies. 

Sehr intereſſant iſt eine Tatſache, auf die Schreiner wohl zuerſt die Aufmerkſamkeit ge— 
lenkt hat, nämlich die, daß die verſchiedene Färbung der beiden Gatten prächtig den Tages— 
zeiten entſpricht, in denen ſie brüten. Im Neſt legt der brütende Strauß Kopf, Hals und 
Schwanz flach auf den Boden, ſeine nackten Unterſchenkel ſind mit den Flügeln bedeckt und 
die Federn dem Körper dicht angedrückt. Man iſt wirklich erſtaunt, wie ein ſo großer Vogel 
es fertig bringt, ſich der Erde ſo dicht anzuſchmiegen. Nur der niedrige, flach- und langgewölbte 
Rumpf erhebt ſich über den Boden. Die brütende Henne gleicht am Tage genau einem Stein, 
einem Ameiſenhaufen oder irgendeiner kleinen zufälligen Bodenerhöhung, und ſogar Strauß— 
züchter gehen dicht an ihr vorüber, ohne ſie zu bemerken. Einen brütenden Hahn unterſcheidet 
in der Nacht auch nur ein geübtes Auge und dann bloß auf eine ſehr kurze Entfernung. 

Der brütende Straußenhahn iſt nach Cronwright Schreiner ſehr reizbar und raufluſtig 
und greift jedes Säugetier und jeden Menſchen, die ſich dem Neſte nahen, an. In dieſer Zeit 
verjagt und tritt er Antilopen, Schakale, Stachelſchweine uſw. Die Henne iſt im allgemeinen 
nicht tapfer und ficht nur, wenn ſie Junge hat; dann aber iſt ſie die Mutigere der beiden 
Eltern. Der Hahn läuft mit den Küchelchen weg und kämpft nur, wenn er nicht anders kann, 
während die Henne gerade in dieſem Falle ſofort und ohne weiteres zum Angriff übergeht. 

Die Brutzeit dauert bis zu dem Tage, wo man die Jungen im Ei piepen hört, 40 Tage. 
Kückt die Zeit des Auskriechens näher und näher, jo werden die Alten immer aufgeregter, 
vermutlich weil ſie die Kleinen piepen und an der Schale picken und kratzen hören. Die Auf— 
regung erreicht ihren Höhepunkt, wenn die Jungen erſcheinen. Nach Schreiner geſchieht dies 
durchaus nicht, wie man früher irrtümlich meinte, mit Hilfe der Alten. Die friſch ausgekrochenen 
Jungen vermögen einige Stunden lang nicht den Kopf aufrechtzuhalten, 24 Stunden lang 
nicht zu ſtehen und erſt nach Verlauf von 2 Tagen zu gehen, und auch dann noch nur in 
einer verſchrobenen, ſchwankenden Weiſe, wobei ſie fortwährend über ihre eigenen Beine 
ſtolpern. Am erſten Lebenstage ſcheinen ſie kaum Bewußtſein zu haben und freſſen nichts, 
wenn ſie aber erſt einmal völlig Herr ihrer Beine geworden ſind, werden ſie bald ſehr flink. 
Anfangs ſetzen ſie ſich, wenn ſie unter dem Alten hervorgekrochen find, am Rand des Neſtes 
in den warmen Sonnenſchein, aber die kräftigeren unter ihnen laufen bald mit einem der 
beiden Alten eine kurze Strecke vom Neſte weg, und ſchließlich verlaſſen ſie dieſes ſamt und 
ſonders, von beiden Alten geführt. 

Oft rennen bei drohender Gefahr die Kleinen mit den Alten davon; wenn ihnen aber 
die Gefahr ſehr nahe auf den Leib rückt, beſonders wenn ſie noch ſehr jung ſind, laufen ſie 
nach allen Richtungen auseinander, und jedes verkriecht ſich für ſich, während die Alten, um 
Feinde und Verfolger abzuleiten, ſich krank oder verwundet ſtellen, nachdem ſie die Jungen 
mit einem kurzen, aus einem Ton beſtehenden Schrei gewarnt haben. Dieſe liegen in ihrem 
Verſteck vollkommen ſtill und ſind, da ſie in ihrer Färbung genau dem Boden gleichen, ohne 
Hund nur durch Zufall zu finden. Iſt die Gefahr verſchwunden, ſo erheben ſie ſich, rennen 
umher und rufen mit ihrem zitterigen, aber durchdringenden Stimmchen. Darauf kehren die 
Alten zu der Stelle, wo ſie ſich von ihren Kindern trennten, zurück. Sie ſelbſt ſchreien nicht, 
aber ihre Körperhöhe und ihr überaus ſcharfes Geſicht und Gehör machen es ihnen leicht, 
die ſchreienden, huſchenden Dingerchen zu finden, und die Kleinen laufen, ſobald ſie die Eltern 
geſehen haben, ſchleunigſt zu ihnen. Dieſe kennen ihre eigenen Jungen ganz genau und treten 
und beißen nach fremden, ja töten ſie häufig. Das tun auch ungepaarte Hennen und bis— 
weilen größere Küchelchen mit kleineren. 

Junge Strauße ſind allerliebſte Tierchen, die aber ſonderbar ausſehen, da ſie eher einem 
Igel als einem Vogel gleichen. Ihre Bedeckung wird nämlich aus merkwürdigen Federn 
mit flachen, verbreiterten, langgeſtreckt dreieckigen Schäften gebildet, die hart ſind, wie Stroh 
raſcheln, eine verſchiedene, gelbliche oder bräunliche, Farbe haben und ziemlich weit vom 
Körper abſtehen. In der Zeichnung find beſonders- die braunſchwärzlichen Längsſtreifen am 
Halſe bemerkenswert. Mit dem Alter von 2 Monaten verlieren ſich jene ſonderbaren Federn 
der jungen Strauße und machen dem unſcheinbaren grauen Gewande der Weibchen Platz, das 
beide Geſchlechter bis zu ihrem zweiten Lebensjahre tragen. In dieſem wird das Männchen 
ſchon ſchwarz, erſt im 3. oder 4. Jahre aber iſt es ausgewachſen, ausgefärbt und zeugungsfähig. 
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Der Strauß erträgt, falls er genügenden Raum zu freier Bewegung hat, die Gefangen— 
ſchaft ohne Kummer, läßt ſich auch an einen beſtimmten Ort gewöhnen, wenn er in deſſen 
Umgebung nach Belieben umherſchweifen darf, ebenſo hüten und auf Reiſen mitnehmen. 

Dem Menſchen werden die Strauße nützlich durch ihr Fleiſch, ihr Fett, ihre Eier und 
namentlich durch ihre Federn; Grund genug, daß ſie eifrig gejagt und, namentlich ſeit etwa 
50 Jahren, gezüchtet werden, und zwar ſtellenweiſe mit geradezu großartigem Erfolg. Das 
Fleiſch junger Küchelchen wird als ſehr wohlſchmeckend, dasjenige alter Strauße als zäh und 
unſchmackhaft geſchildert. Das Fett wird als Volksmittel zum Einreiben bei Rheumatis— 
mus verwendet. Aus friſchem Blut und Fett der Strauße wird „Straußbutter“, ein ſüd— 
afrikaniſches Nationalgericht, hergeſtellt. Straußeneier gelten allgemein als ſchmackhaftes 
Nahrungsmittel. f 

Die Schalen der Straußeneier wurden ſchon im Altertum, mehr noch im Mittelalter, 
mit edeln Metallen beſchlagen und verziert, als Prunk- und Schaubecher benutzt. Die Haut 
der Strauße findet gegerbt als Leder Verwendung, aber das ſeit dem Altertum, wie wir ſchon 
bemerkten, am meiſten geſchätzte Produkt dieſer Vögel ſind ihre Federn. Die Haupthandels— 
plätze für Straußenfedern ſind im Orient Port Said, Aleppo und Alexandria, in Europa 
Venedig (ſchon ſeit dem Wittelalter), Marſeille, Paris, Livorno, Amſterdam und London. Der 
Preis der Federn iſt je nach dem Wechſel der Mode erheblichen Schwankungen unterworfen; 
auch liefern nicht alle Gegenden gleichgeſchätzte Ware, weil die Beſchaffenheit des Bodens 
und der Witterung ihre Reinheit erhöht oder mindert; am vorzüglichſten ſollen ſie immer bei 
den auf reinem Sandboden lebenden Straußen ſein. Als die beſten gelten die ſogenannten 
Aleppofedern, die von den in der Syriſchen Wüſte lebenden Straußen ſtammen. Zahmen 
Straußen entnommene, ſogenannte „zahme“ Federn ſind immer weniger wert als von wilden 
Vögeln herrührende und können bei einiger Sachkenntnis auf den erſten Blick von jenen unter— 
ſchieden werden; namentlich ſollen die zahmen Federn bedeutend ſtarrer und ſteifer ſein, weil 
ſie ſtärkere Kiele haben. Im Inneren Afrikas kann man gelegentlich gute Federn ziemlich billig 
kaufen; 1 kg der erleſenſten weißen Flügelfedern koſtet aber ſchon im Sudan 1000 — 1200 
Mark. Im Jahre 1875 führten aus: der Senegal für 60000, Mogador für 400000, die 
Berberei für 2000000, Agypten für 5000000 und die Kapkolonie für 4600000 Mark 
(gegen 253760 Mark im Jahre 1858). 

Die Straußenzucht dürfte eine ſchon recht alte Sache fein, Pierre Belon jagt wenigſtens, 
zu ſeiner Zeit, alſo um 1550, hätten die Bewohner Libyens und Numidiens Strauße auf— 
gefüttert, um ihre Federn zu verkaufen, und etwa 200 Jahre ſpäter erzählte Buffon, die Ein— 
geborenen verſchiedener Gegenden des nordöſtlichen Afrika unterhielten ganze Herden gezähmter 
Strauße zum gleichen Zweck. In neuerer Zeit wurden in größerem und rationelleren Maßſtabe 
Strauße zuerſt in Algerien gezüchtet. Gegenwärtig blüht die Straußenzucht vor allem in 
der Kapkolonie, wo ſie einen der wichtigſten Erwerbszweige des Landes bildet. Sogar in 
Amerika, beſonders in Südkalifornien, hat man ſie eingeführt. 

Um Strauße zu züchten, umgibt man zunächſt ausgedehntere Flächen leichten, womög— 
lich kalkhaltigen Bodens mit einer aus Steinen zuſammengetragenen oder aus Eiſendraht 
hergeſtellten Umzäunung, ſät innerhalb dieſes Raumes Luzerne an und überläßt da, wo der 
Boden ſelbſt alles Erforderliche enthält, die Strauße möglichſt ſich ſelbſt, wogegen man an 
anderen Orten zur künſtlichen Fütterung ſchreiten, auch wohl zertrümmerte Knochen und Kalk— 
ſteine unter das Futter mengen muß. Verfügt man über hinreichenden Raum, ſo läßt man 
die Vögel ſelbſt brüten; iſt dies nicht der Fall, ſo ſondert man wenigſtens die brutluſtigen 
Paare oder doch alte Männchen und Weibchen ab und ſammelt die von letzteren gelegten 
Eier, um ſie in beſonders eingerichteten Brutmaſchinen zu zeitigen. Die auf dieſe Weiſe er— 
brüteten Strauße bedürfen zwar in den erſten Tagen einer ſehr ſorgſamen Pflege, gewöhnen 
ſich aber beſſer als die von den eigenen Eltern erbrüteten und geführten an den Menſchen 
und laſſen ſich ſpäter von eingeborenen dunkelhäutigen Knaben oder, erwachſen, von berittenen 
Hirten wie Truthühner auf die Weide treiben. 

Die erwachſenen Strauße beraubt man aller 8 Monate einmal ihrer Federn. Bevor 
man hinreichende Erfahrungen geſammelt hatte, rupfte man die Federn einfach aus, indem 
man eine Herde der Vögel in einen engen Raum zuſammenpferchte, wo ſie ſich weder rühren 
noch wehren konnten; doch wirkte das gewaltſame Ausziehen oft ſchädlich und führte ſogar 
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zu Todesfällen. Deshalb ſchneidet man gegenwärtig die Federn hart über der Haut ab; 
etwa 6 Wochen ſpäter werden die Spulreſte, die in dieſer Zeit noch nicht von ſelber ausfielen, 
leicht entfernt. Strauße, die zur Brut ſchreiten ſollen, werden ſelbſtverſtändlich nicht gerupft; 
alle übrigen aber trifft dieſes Schickſal, auch die Weibchen: hat man doch Mittel gefunden, 
alle Federn zu bleichen und beliebig zu färben. Infolge der maſſenhaften Erzielung brauch— 
barer Federn ſinkt ihr Preis allerdings von Jahr zu Jahr; dafür iſt man aber auch imſtande, 
der mehr und mehr ſich ſteigernden Nachfrage gerecht zu werden, was ſelbſt durch rückſichts— 
loſeſte Jagd auf wild lebende Vögel allein nicht mehr geſchehen könnte. 

Die Straußenjagd wird in ganz Afrika mit Leidenſchaft betrieben. Den Beduinen gilt 
ſie als eines der edelſten Vergnügen, denn gerade in der Schwierigkeit, die ſie verurſacht, 
liegt für Menſchen dieſes Schlages ein beſonderer Reiz. Andersſon erzählt, daß in gewiſſen 
Gegenden Südafrikas der Strauß von einigen Jägern zu Fuße gejagt wird, und daß er am 
Ngamiſee Buſchmänner dabei habe beobachten können. Dieſe umzingelten meiſt eine ganze 
Herde, worauf die erſchreckten Vögel gewöhnlich unter Geſchrei und Lärmen ins Waſſer ge— 
trieben wurden. Außerdem lauern dieſe Jäger dem Strauß an ſeinem Neſte oder am Waſſer 
auf, ſollen auch, wie Moffat angibt, um ſich unter die Herden der weidenden Vögel zu begeben, 
ein flaches Doppelkiſſen mit Stroh ausſtopfen, es ungefähr wie einen Sattel formen, mit 
Federn bekleiden, außerdem den abgetrennten Hals und Kopf eines Straußes vorrichten, in— 
dem ſie das Fell über einen mit Stroh umwickelten Stock ziehen, und ſich die Beine weiß an— 
malen. Der Jäger ſoll hierauf den mit Federn beſteckten Sattel auf den Kopf, den Unterteil 
des Straußenhalſes feſt in die rechte, den Bogen in die linke Hand nehmen und der Straußen— 
herde zugehen, den Kopf wie ein ſich umſchauender Strauß drehen, den Sattel mit den Federn 
ſchütteln und die Strauße zuweilen ſo täuſchen, daß einzelne von ihnen auf den vermeint— 
lichen Vogel zukommen und mit ihm Streit anfangen wollen. Europäiſche Jäger pflegen in 
Südafrika den Strauß an heißen Tagen um die Wittagszeit niederzureiten; der gehetzte Vogel 
ermattet dann ſehr bald und wird auch von einem mittelmäßigen Pferde eingeholt. 

Zweite Unterordnung: Nandus. 

Die amerikaniſchen Flachbruſtvögel, die Nandus, jtellen eine beſondere Unterordnung 
dar. Ihre Flügel ſind noch ziemlich entwickelt und mit langen, weichen Federn bedeckt. Der 
Oberſchnabel trägt vorn eine etwas gewölbte Hornkuppe und greift über den Unterſchnabel 
weg. Die Füße ſind dreizehig, vom Ferſengelenk an nackt, an der Ferſe ſchwielig warzig; die 
Läufe ſind ſehr lang und kräftig und vorn mit breiten Querſchildern bedeckt. Eigentliche 
Schwung- und Steuerfedern fehlen; an der Spitze des Flügels ſitzt ein dornartiger Nagel. 
Zügel und Augengegend ſowie ein Ring um die mit Borſtenfedern beſetzte Ohröffnung ſind 
unbefiedert und mit runzeliger Haut bekleidet. Die Nahrung iſt vorwiegend pflanzlicher Natur. 
Männchen und Weibchen unterſcheiden ſich durch die Größe, aber wenig durch die Färbung 
ihres Gefieders. Auch dieſe Unterordnung der Flachbruſtvögel umfaßt bloß eine Familie: die 
heiden, und eine Gattung: Rhea. 

Unter den drei bekannten Arten iſt der Pampaſtrauß oder Nandu, Rhea americana 
I., die bekannteſte und verbreitetſte. Die Federn des Oberkopfes, Oberhalſes, Nackens und 
der Vorderbruſt ſowie die Zügelborſten ſind ſchwarz, die der Halsmitte gelb, die der Kehle, 
Backen und oberen Halsjeiten heller bleigrau, die des Rückens, der Brultjeiten und Flügel 
bräunlich aſchgrau, die der übrigen Unterteile endlich ſchmutzigweiß. Beim männlichen 
Vogel beträgt die Länge gegen 1,5, die Breite gegen 2,5 m. Ein altes Weibchen, das der 
Prinz von Wied unterſuchte, war 1,38 m lang, 2, 2m breit. Der Verbreitungskreis des Nandus 
umfaßt die Steppenländer des ſüdlichen Amerika. Als eigentliche Heimat darf man das 
Pampasgebiet des Rio de la Plata bezeichnen. Als echter Steppenvogel vermeidet er ſowohl 
wirkliche Berge als auch den eigentlichen Urwald; in den Hügelländern aber wird er ebenſo 
häufig gefunden wie in der Ebene, und auch die lichteren Algarobenwälder ſowie die inſel— 
artig in dem Grasmeere liegenden Myrten- und Palmenhaine beſucht er ſehr gern. In der 
Pampa oder Steppe gibt es wenige Striche, wo er gänzlich fehlt. 

Ein Hahn lebt mit 5 —7, ſelten mit mehr oder weniger Hennen in geſonderter Familien 
gruppe innerhalb des von ihm gewählten und gegen andere ſeines Geſchlechts behaupteten 
Standortes. Nach der Brutzeit ſcharen ſich aber mehrere ſolcher Familien zuſammen, und dann 
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kann es geſchehen, daß man Herden ſieht, die aus 60 und mehr Stück beſtehen. Im Herbſt 
ſucht der Nandu die mit Geſtrüpp bewachſenen Stromufer oder Niederungen auf, der Myrten— 
und anderer Beeren wegen, oder er zieht ſich da, wo es kein Strauchwerk gibt, in die un— 
geheueren Diſteldickichte zurück, die jetzt in der Pampa viele tauſend Geviertmeilen Landes 
bedecken und von Jahr zu Jahr an Ausdehnung zunehmen. Zur Winterszeit ſteht der Vogel 
gern auf ſolchen Strichen, die von Viehherden regelmäßig begangen werden, weil hier das 
Gras immer kurz und deshalb zarter iſt als anderswo. 

Auch der Nandu iſt ein vortrefflicher Läufer, der ſeine Verfolger dadurch verwirrt, daß 
er nicht bloß äußerſt ſchnell dahinrennt, ſondern ebenſo mit bewunderungswürdiger Gewandt— 
heit und beſſer als irgendein anderes Tier Haken zu ſchlagen verſteht, wobei er den einen 
Flügel hoch aufhebt und den anderen andrückt. 

Das Gehör und namentlich das Geſicht des Nandus find ſcharf, und auch die Anpaſſungs— 
fähigkeit iſt keineswegs gering. In der Nähe der Wohnungen friedlicher Anſiedler, die ihn 
unbehelligt laſſen, wird der Vogel ſo vertraut, daß er ſich unter Pferde und Rinder mengt 
und Menſchen und Hunden eben nur aus dem Wege geht. Den Gaucho hingegen flieht er 
ängſtlich. Niemals ſieht man ihn um die Ranchos eines Eingeborenen und unter deſſen Vieh 
nur in angemeſſener Entfernung; häufiger bemerkt man ihn zwiſchen den Nudeln des ſcheuen 
Steppenhirſches, und man kann dann beobachten, wie bald ein Nandu, bald ein Hirſch ſichernd 
den Kopf emporhebt, und wie beide zuſammen beim leiſeſten Anzeichen von Gefahr nach 
derſelben Richtung hin entfliehen. 

Mit Beginn des Frühlings, auf der ſüdlichen Halbkugel alſo im Oktober, ſammelt der 
Hahn der gewöhnlichen Nandus, der nach Ablauf des zweiten Jahres fortpflanzungsfähig 
wird, ſeine Hennen und vertreibt andere Hähne durch Schnabelhiebe und Flügelſchläge aus 
ſeinem Bereiche. Vor den Weibchen führt er, wie wir an unſeren Gefangenen beobachten 
können, höchſt ſonderbare Tänze auf. Dabei ſtößt er ein dumpfes, brüllendes Geſchrei aus, 
gibt überhaupt in jeder Hinſicht lebhafte Erregung kund. Der ihm von den Indianern ver— 
liehene Name „Nandu“ iſt ein Klangbild des weit hörbaren Rufes, den der Hahn zur Balzzeit 
ausſtößt. Brandes ſchreibt hierzu: „Von geradezu überraſchendem Ausſehen iſt das Tier 
während dieſes Rufes. Zeigen Kopf und Hals während der Balzzeit überhaupt ſchon ein 
dickeres Ausſehen, was hauptſächlich den aufrechtſtehenden Federn zu verdanken iſt, ſo nehmen 
ſie kurz vor dem Rufe durch Aufblaſen einen ganz beſonders maſſigen Charakter an. Wie eine 
gewaltige Säule ragt der Hals kerzengerade empor, das ganze Tier ſcheint zu wachſen, die 
Bruſt wölbt ſich ſtark vor. Dieſe Stellung währt nur einen Augenblick.“ 

Das Neſt des Nandus iſt eine flache Aushöhlung an einem der Überſchwemmung nicht 
ausgeſetzten und auch im übrigen trockenen Orte, der möglichſt verborgen iſt und ſeitlich von 
Diſteln oder hohem Graſe beſchützt wird. Die Weibchen einer Familie legen 7— 23 Eier hinein, 
dann aber beſorgt das Männchen das Brutgeſchäft allein. Die Hennen entfernen ſich ſogar 
von ihm, bleiben aber immer zuſammen und innerhalb des früher vom Hahne behaupteten 
Gebietes. Dieſer ſitzt während der Nacht und in den Morgenſtunden, bis der Tau abgetrocknet 
iſt, über den Eiern, verläßt dann jedoch in unregelmäßigen Abſtänden, die ſich nach der Wärme 
richten, das Neſt, um zu weiden. Dieſe Zwiſchenräume können ohne Schaden für die Ent- 
wickelung des Keimlings ſehr groß ſein. 

Die jungen Nandus tragen ein graues Dunenkleid mit dunkeln Längsſtreifen, haben 
etwa die Größe eines ſtarken Rebhuhns, aber ſelbſtverſtändlich längere Beine und einen 
verhältnismäßig langen Hals. Ungefähr 5 Wochen lang folgen fie dem Vater allein; nach 
und nach geſellen ſich auch wieder die Weibchen zur Familie. 

Die Jagd wird auf verſchiedene Weiſe ausgeübt. Indianer und Gauchos verfolgen den 
Nandu zu Pferde und erlegen ihn mit den Bolas oder hetzen ihn durch Hunde, weniger der 
zu erlangenden Beute ſelbſt wegen, als vielmehr um die Schnelligkeit und Ausdauer ihrer 
Pferde und die eigene Geſchicklichkeit in der Handhabung ihrer Wurfkugeln zu erproben. 
Der Nandu iſt zählebig und läuft oft mit einer Kugel im Leibe noch weit davon. Nach Böcking 
kann man ſeine normale Lebensdauer auf 14 —15 Jahre ſchätzen. Unter den Tieren hat er 
wenig gefährliche Feinde. 

In Südamerika ſieht man allerorten Nandus, die, jung eingefangen, zu halben Haus— 
tieren wurden und frei umherlaufen. Sie gewöhnen ſich ſo an die Ortlichkeit, an der ſie groß 
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wurden, daß ſie gegen Abend ſtets zurückkehren. Bis vor kurzem nahm man ihnen die Eier 
überall weg, um ſie zu verſpeiſen; ſeit einigen Jahren aber beginnt man, auch dieſe Vögel 
der Federn wegen zu züchten. 

In unſeren Tiergärten iſt der Nandu eine regelmäßige Erſcheinung. Seine Erhaltung 
verurſacht geringe Schwierigkeiten, denn er begnügt ſich mit dem einfachſten Futter, falls er 
davon nur genug hat, und iſt gegen die Rauheit unſeres Klimas durchaus nicht empfindlich. 

Dritte Unterordnung: Kaſuare. 

Die dritte Unterordnung der Flachbruſtvögel, die der Kaſuare, die gleichfalls nur eine 
Familie enthält, iſt die artenreichſte von allen. Von ihren 14 Arten entfallen drei auf die 
Gattung der Emus, elf auf die der echten Kaſuare. Die Kaſuare haben einen dem der Hühner 
ähnlichen, ſeitlich zuſammengedrückten, ſchwach gekrümmten Schnabel, einen mehr oder minder 
nackten Kopf und Hals, einen äußerlich nicht ſichtbaren Schwanz, hohe Läufe und drei Zehen. 
Ihre Heimat iſt die papuaniſche Inſelwelt von Ceram bis Neupommern und das Hauptland 
von Auſtralien, früher auch Tasmania. 

Die Emus (Dromaeus Fell.) ähneln in der Geſtalt dem Strauße, haben aber einen 
gedrungeneren, unterſetzteren Kumpf und kürzeren Hals, ſtehen auch niedriger auf den Beinen 
und machen deshalb einen vom Strauß durchaus verſchiedenen Eindruck. Der Schnabel iſt 
auf dem Firſte deutlich gekielt, aber nicht aufgetrieben. Das Bein iſt ſehr kräftig und bis zum 
Ferſengelenk befiedert, der Fuß hat einen hohen, kräftigen Lauf. Es ſind drei Zehen von 
mäßiger Länge vorhanden, von denen die innerſte die kürzeſte iſt. Die Flügel ſind ſo außer— 
ordentlich klein, daß man ſie nicht bemerkt, wenn ſie an den Rumpf angedrückt werden; ihre 
Befiederung unterſcheidet ſich nicht von der des Rückens, und demzufolge iſt von eigentlichen 
Schwingen hier nicht zu reden; ebenſowenig ſind Steuerfedern vorhanden. Das Gefieder 
bekleidet faſt den ganzen Leib und läßt nur die Kopfſeiten und die Gurgelgegend frei. 

Der Emu, Dromaeus novae-hollandiae Lat. (Abb. ©. 36), ſteht dem afrikaniſchen 
Strauß beträchtlich an Größe nach, übertrifft hierin aber den Nandu. Er wird ungefähr 
1,7 m hoch; Jäger wollen auch einzelne Männchen von 2 m Höhe erlegt haben. Die Färbung 
des Gefieders iſt ein ſehr gleichmäßiges Mattbraun, das auf dem Kopfe, der Hals- und 
Rückenmitte dunkler, auf der Unterjeite aber etwas lichter erſcheint. 

Der Emu bewohnt Auſtralien, man hat aber den früher dort überall häufigen Vogel 
weiter und weiter von der Küſte nach dem Inneren zurückgedrängt, ſo daß er jetzt nur noch 
auf den ausgedehnten Ebenen im Süden des Erdteils häufig gefunden wird. Noch bringt 
uns freilich jedes Jahr eine Menge lebender Emus auf unſere Tiermärkte, und man verlangt 
einen kaum nennenswerten Preis für ſie; aber die Zeit, in der dieſer Vogel ebenſo ſelten ſein 
wird, wie es die großen Känguruhs gegenwärtig bereits ſind, ſcheint nicht fern zu liegen. 

Wo der Emu mit ſeinem fürchterlichſten Feinde, dem Weißen, noch nicht häufig zuſam— 
mengetroffen iſt, zeigt er ſich wenig ſcheu, und gar nicht ſelten kommt er dicht heran zu den 
Zelten der erſten Einwanderer in ſeine wilden Heimatsebenen. Man jagt, daß er ſich in Trupps 
von drei bis fünf Stück zuſammenhalte, nicht aber zahlreiche Herden bilde. Nach Cunningham 
werden zur Jagd dieſer Vögel die Känguruhhunde gebraucht, aber nicht alle nehmen die Hetze 
auf, weil ſie ſich vor den gefährlichen Fußtritten des Vogels fürchten. Die Anſiedler behaupten, 
daß der Emu imſtande ſei, durch einen einzigen Schlag ſeines kräftigen Fußes den Unter— 
ſchenkel eines Mannes zu zerbrechen oder ein Raubtier zu töten. 

Das Brutgeſchäft beſorgt das Männchen allein. Der Hahn iſt in der Zeit, wo er brütet, 
ſehr reizbar und wild und duldet nicht, daß ſich die Henne um die Nachkommenſchaft kümmert, 
und er tut ſehr wohl daran, denn ſie ſtellt, nach Bennetts Angaben, den Eiern und den Jungen 
nach. Wenn ſie legen will, ſetzt ſie ſich neben den Hahn, der nicht aufſteht, ſondern das gelegte 
Ei mit den Füßen unter ſich ſchiebt. Er brütet ununterbrochen 60 Tage, ohne während dieſer 
Zeit aufzuſtehen und, wie behauptet wird, zu freſſen. Er übernimmt auch nach dem Aus— 
kriechen der Küchelchen alle Mutterpflichten mit rührender Hingebung, teilt unter Umjtänden 
gefährliche Schläge mit den wohlbewehrten Füßen aus und bekundet überhaupt lebhafte 
Erregung, ſolange die Jungen ſeiner Beihilfe bedürfen. Dieſe wachſen raſch heran, ver 
ſchmähen ſchon in der früheſten Jugend Stall oder Schutzdach, laſſen ſich anfänglich hudern, 
legen ſich ſpäter neben den Vater nieder, freſſen vom zweiten Tage ihres Lebens an gierig 
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und gedeihen um ſo beſſer, je mehr man ſie der Obhut ihres Vaters überläßt. Nach drei 
Monaten ſind ſie halbwüchſig, nach zwei Jahren völlig entwickelt. Die Grundfärbung der 
Jungen iſt ein reines Grauweiß; über den Kücken verlaufen zwei breite, dunkle Längsſtreifen, 
über die Seite je zwei ähnliche, die durch eine ſchmale, weiße Linie getrennt werden. Dieſe 
Streifen vereinigen ſich auf dem Halſe und löſen ſich auf dem Kopfe in unregelmäßige Flecke 
auf; zwei andere unterbrochene Streifen ſchmücken den Vorderteil des Halſes und der Bruſt 
und enden in einem breiten Bande, das ſich über den Schenkel zieht. 

Emu, Dromaeus novae-hollandiae Tath. Yır natürlicher Größe. 

Die Gattung der echten Kaſuare (Casuarius Byiss.) hat einen ziemlich langen, ſeitlich 
zuſammengedrückten Schnabel, deſſen Firſt nach der Spitze zu ſanft abwärts gebogen iſt; die 
Spitze des Oberſchnabels greift über die des Anterſchnabels weg. Das Hinterende des Schna— 
belfirſtes und der Scheitel ſind beim erwachſenen Vogel zu einem Helm umgebildet, der aus 
locker-ſchwammigen, mit Horn überkleideten Knochen, den Naſen- und Stirnbeinen ſowie 
ganz beſonders dem Siebbeine, beſteht. Kopf und obere Hälfte des Halſes ſind nackt, letzterer 
iſt von einer lebhaft gefärbten runzligen, warzigen Haut überzogen und trägt vorn in der 
Regel ein oder zwei Klunkern. Die Flügel find ſehr verkümmert, von den Schwungfedern 
ſind nur fünf ſtarke, fahnenloſe Schäfte wie Hornſtacheln übriggeblieben. Steuerfedern fehlen. 
Die hohen, kräftigen Beine ſind vorn mit anſehnlichen, ſechseckigen Schildern bedeckt. Von 
den drei Zehen iſt die mittelſte die längſte, die innerſte trägt einen ſehr ſtarken Nagel, der bei— 
nahe doppelt ſo lang wie die ſtumpfen Nägel der beiden anderen iſt. Die beiden Geſchlechter 
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unterſcheiden ſich kaum. Die Eier ſind grün und werden vom Männchen ausgebrütet. Die 
Kaſuare ſind Waldbewohner. 

Die bekannteſte Art iſt der Helmkaſuar, Casuarius casuarius L. Er trägt ſchwarzes 

Gefieder, am Halſe hat er eine doppelte Klunker, das Geſicht iſt grünblau, der Hinterkopf 
grün, der Hals vorn violett, ſeitlich blau, hinten lackrot, die Iris rotbraun, der Schnabel 
ſchwarz, der Fuß graugelb. Junge Vögel ſehen bräunlich aus. 

Alle Reijenden, die uns über das Freileben der Kaſuare etwas mitzuteilen wiſſen, ſtimmen 
darin überein, daß dieſe Vögel die dichteſten Waldungen bewohnen und hier ein ſehr ver— 
borgenes Leben führen, auch bei der geringſten Gefahr augenblicklich ſcheu davoneilen. Auf 
dünn bevölkerten Inſeln ſollen ſie keineswegs ſelten, im Gegenteil häufig ſein. Beim ſchnellen 
Laufe durch das faſt undurchdringliche Dickicht käme ihnen der Helm, den ſie vorhalten, in— 
dem ſie den Kopf ſenken, ſehr zuſtatten. 

In ihrem Gange unterſcheiden ſich die Kaſuare weſentlich von anderen Flachbruſtvögeln. 
Sie laufen nicht, ſondern traben, und zwar mit einer wagerechten Haltung des Leibes, lüften 
dabei auch gewöhnlich die verlängerten Bürzelfedern etwas und erſcheinen ſo hinten höher als 
vorn. Der Trab fördert verhältnismäßig wenig; wenn aber der Kaſuar wirklich flüchten will, 
ſo läuft er mit erſtaunlicher Schnelligkeit, führt Wendungen aller Art mit bewunderungs— 
würdiger Fertigkeit aus, kann auch ſenkrecht in die Höhe ſpringen; Heinroth ſah einen jungen, 
nur zu zwei Dritteln ausgewachſenen Kaſuar ohne Anlauf über einen 1,5 m hohen Lattenver— 
ſchlag wegſpringen. Der gereizte Kaſuar fällt rückſichtslos den Gegner an, gleichviel ob dieſer 
ein Menſch oder ein Tier iſt, ſpringt wütend an ihm empor und verſucht ihn ebenſowohl mit 
dem Schnabel wie mit den ſcharf bekrallten Füßen zu ſchädigen. 

Die Kaſuare freſſen vorwiegend Früchte und Samen, verſchmähen aber auch kleine Wirbel— 
tiere nicht. Der junge Kaſuar iſt ein allerliebſtes Geſchöpf, ebenſowohl was Färbung und 
Zeichnung wie Betragen und Weſen anlangt. Sein Dunenkleid iſt auf licht gelbbraunem 
Grunde dunkelbraun in die Länge geſtreift. Der Helm iſt als Platte auf dem Kopfe an— 
gedeutet, die Belappung der Kehle bereits vorhanden. 

Vierte Unterordnung: Moas. 

Die vierte Unterordnung der Flachbruſtvögel iſt die der ausgeſtorbenen Moas (Dinor- 
nithes) von Neuſeeland, von der wir nicht ſicher wiſſen, ob je ein Weißer ein Exemplar irgend— 
einer ihrer Arten lebend geſehen hat. Von ihrer ehemaligen Exiſtenz ſprechen aber zahlreiche 
Funde von Skeletten in Alluvialablagerungen, an denen man zum Teil ſogar noch Muskeln 
und Hautſtücke auffand; ferner ſind viele wohlerhaltene Federn, Eier und Eibruchſtücke der 
Moas gefunden worden. 

Hutton, einer der vorzüglichſten Kenner, gibt von ihrer allgemeinen Beſchaffenheit folgen- 
des Bild. Die einzelnen Arten ſchwankten nach ihm in der Höhe zwiſchen 2 und 11—12 eng— 
liſchen Fuß, d. h. ſie waren zum Teil 3 oder 4 Fuß höher als die größten lebenden Strauß— 
exemplare; die kleineren Arten waren weit häufiger als die großen. Alle aber hatten einen ſehr 
kräftigen Bau, ſtarke Beine und ziemlich flache Köpfe mit kleinen Augen. Der Schnabel war 
nach den Arten ziemlich verſchieden, bei manchen war er ſcharf und ſpitz, bei anderen ſtumpf 
und abgerundet, aber niemals länger als der übrige Kopf. Der Hals war auffällig lang, 
muskulös und kräftig, der Rumpf kurz und gedrungen. Außerlich waren die Flügel, wenn 
ſolche überhaupt vorhanden waren, nicht wahrnehmbar. Die Beine waren ſehr ſtark und 
plump und beſaßen äußerſt muskelkräftige Schenkel; doch war ihre Länge ſehr verſchieden, 
und manche Moa-Arten, beſonders von der Südinſel Neuſeelands, müſſen ſehr drollig aus- 
geſehen haben: faſt ſo breit wie hoch, mit kurzen Stummelbeinchen, mit denen ſie ſicher nicht 
zu rennen, ſondern vermutlich nur zu watſcheln vermochten. Wahrſcheinlich hatten alle, gewiß 
die meiſten Arten eine Hinterzehe, die aber nicht auftrat. Die Krallen waren ſehr kräftig, an 
den drei Vorderzehen gekrümmt und zum Scharren eingerichtet, an der Hinterzehe aber ge 
rade. Die verwandtſchaftlichen Beziehungen der Moas zu den Emus und Kaſuaren ſind 
offenbar ſehr innige, während ſie den Kiwis ebenſo fern ſtehen dürften wie jene. 

Die Moas lebten, ſoweit wir bis jetzt wiſſen, nur auf Neuſeeland. Faſt alle Zoologen 

ſind ſich darüber einig, daß ſie noch nicht ſehr lange ausgeſtorben ſein können. Die Haupt— 
gattung iſt Pachyornis Zyd. 
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Fünfte Unterordnung: Madagaskarſtrauße. 

Weit ungenügender als über die Moas ſind wir über die fünfte, gleichfalls ausgeſtorbene 
Unterordnung der Flachbruſtvögel, die Madagaskarſtrauße (Aepyornithes), unterrichtet. 
Allgemeines Aufſehen erregten Mitteilungen vom Jahre 1848, als ein franzöſiſcher 

Kaufmann, Dumarele, bekanntmachte, er habe bei Port Leven im Nordweſten von Mada— 

gaskar in den Händen der Eingeborenen die Schale eines rieſenhaften Vogeleies geſehen, die 
ſo dick wie ein ſpaniſcher Dollar war, in unverletztem Zuſtande als Gefäß benutzt wurde und 

den Inhalt von 13 Weinflaſchen faßte. Er habe das Ei den Leuten abkaufen wollen, dieſe 
aber hätten es nicht hergegeben, weil es nicht ihnen, ſondern ihrem Häuptling gehöre und 

ſehr ſelten ſei. Jene Eier ſind in der Tat keine allzu große Seltenheit: im Jahre 1902 waren 

Kopf des Kiwis. Nach Photographie von Blanck-Leipzig. 

36 wohlerhaltene Exemplare bekannt, und 1899 iſt in London eins für nur 840 Wark ver— 
kauft worden. Ein ſolches Ei faßt 85¾ Liter Flüſſigkeit oder den Inhalt von 6 Straußen— 
beziehungsweiſe 148 gewöhnlichen Hühner- oder 50000 Kolibri-Eiern, die Schale war durch— 
ſchnittlich 3 mm dick und ſtimmte im Bau am meiſten mit der des Emu-Eies überein. Das 
Studium der zahlreich aufgefundenen Skelettſtücke läßt erkennen, daß die Madagaskar— 
ſtrauße, wenn auch nicht ſehr nahe, ſo doch immer noch am nächſten mit den echten Straußen 
verwandt ſind. 

Sechſte Unterordnung: Kiwis. 

Die Unterordnung der Kiwis oder Schnepfenſtrauße, deren Angehörige eine Familie 
bilden, wird von manchen Ornithologen den Kallen zugerechnet. Der Leib dieſer Vögel iſt 
verhältnismäßig gedrungen, der Hals kurz, aber dick, der Kopf nicht beſonders groß, der 

Schnabel lang und dünn, der Flügel ſo verkümmert, daß er eigentlich nur im Gerippe ſicht— 
bar wird; im Gefieder finden ſich bloß kurze Stummel, die einige unvollkommene, aber ſtarke 
Kiele tragen; der Schwanz fehlt vollſtändig. Das Gefieder, das auch den ganzen Kopf und 
Hals und die Beine bis an das Ferſengelenk bedeckt, beſteht aus langen, lanzettförmigen, 
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loſe herabhängenden, einfachen Federn, die vom Halſe nach hinten an Länge zunehmen 
und etwas zerfaſerte Fahnen haben. Der Schnabel mag, oberflächlich betrachtet, mit dem 
eines Ibis verglichen werden, unterſcheidet ſich aber von dieſem und jedem anderen Vogel— 
ſchnabel durch die Lage der Naſenlöcher an der Spitze. Das hintere Ende umſäumt eine 
Wachshaut, und von dieſer aus verlaufen Furchen bis gegen die Spitze hin. Die kurzen 
Beine ſind ſehr ſtark, die vorderen Zehen lang und ſtark, mit kräftigen Grabekrallen bewehrt, 
wogegen die hintere, dickere und kürzere, die faſt ſenkrecht geſtellt iſt und beim Auftreten den 
Boden nicht berührt, nur aus einem Gliede beſteht, eine noch ſtärkere Kralle trägt und eher 
dem Sporn eines Haushahnes gleicht; harte, netzförmige Schilde bekleiden die Läufe, Schuppen 
die Mitte der ſeitlichen, mit ſchmalen Häuten beſäumten Zehen. Die Kiwis leben in Einehe 
und legen verhältnismäßig rieſige, ſchmutzigweiße Eier, und zwar jedesmal je eins, aber es 
ſoll, nach Webſter, zweimal jährlich geſchehen. Nur die Weibchen brüten. 

Dieſe Familie iſt in ihrem Vorkommen auf Neuſeeland beſchränkt und umfaßt in einer 
Gattung (Apteryx Shaw) fünf nahe miteinander verwandte Arten, die in unbewohnten, 
waldreichen Gegenden leben. Sie ſind nächtliche Tiere; am Tage halten ſie ſich in ſelbſt— 
geſcharrten Erdlöchern verſteckt, und zwar am liebſten unter den Wurzeln großer Waldbäume. 

Dem Kiwi erſetzt die Schnelligkeit ſeiner Füße in gewiſſem Grade den Verluſt ſeiner 
Flügel. Im vollen Laufe eilt er mit weiten Schritten dahin und trägt dabei den Leib in ſchiefer 
Lage und den Hals weit vorgeſtreckt. Auch ſpringt er ſehr gut; ein weibliches Exemplar, das 
Hochſtetter lebend beſaß, ſprang mit Leichtigkeit über 0,6 — 0,8 m hohe Gegenſtände weg. 
Während des Zwielichtes der Nacht bewegt ſich der Kiwi vorſichtig und geräuſchlos wie eine 
laufende Ratte, an die er in gewiſſem Grade erinnert. Steht er ſtill, jo zieht er den Hals 
ein und erſcheint dann vollkommen rund. Zuweilen unterſtützt er ſich in dieſer Stellung, indem 
er mit der Spitze des Schnabels den Boden berührt. Stört man ihn während des Tages, 
ſo gähnt er häufig und ſperrt dabei die weitgeöffneten Kiefer in höchſt abſonderlicher Weiſe 
auf. Ein von Newman beobachteter Kiwi ſchlug in der Wut mit einem Fuße grimmig und 
ſehr kräftig aus, wobei er in ſehr eigentümlicher Art grunzte. 

Einen Kiwi im Freien auf ſeiner Jagd nach Würmern, dem Hauptfutter, zu beobachten, 
iſt höchſt unterhaltend. Der Vogel bewegt ſich hierbei ſehr wenig, ſtößt aber ſeinen langen 
Schnabel fortwährend in den weichen Boden, ihn meiſt bis zur Wurzel einſenkend, und zieht 
ihn entweder unmittelbar darauf wieder hervor oder bringt ihn durch langſames Bewegen 
des Hauptes, ohne daß der Leib irgendwie in Witleidenſchaft gezogen wird, mit einem zwi— 
ſchen den Spitzen feſtgeklemmten Wurm allmählich zum Vorſchein; denn er gebraucht alle 
Vorſicht, um den gefangenen Wurm nicht zu zerſtückeln. Hat er ihn endlich auf den Boden 
gelegt, jo wirft er ihn mit jähem Kuck in den Schlund und verſchlingt ihn. Nebenbei ver— 
zehrt er auch verſchiedene Inſekten, einzelne Beeren und nimmt außerdem kleine Steine auf. 

Die Kiwis gehen ihrem Untergange mit Rieſenſchritten entgegen. Der Hauptgrund dafür 
ſind, abgeſehen von den Verfolgungen ſeitens des Menſchen, die Nachſtellungen der ver— 
wilderten Katzen. 



Zweite Diviſion. 

Die Kielbruſtvögel. 
Die Angehörigen der zweiten Unterabteilung der lebenden Vögel, die Kielbruſtvögel 

(Carinatae), zeichnen ſich in erſter Linie dadurch aus, daß entlang der Witte des Bruſtbeines 
ein höherer oder niedrigerer knöcherner Kamm verläuft, der dazu dient, den großen, die Flügel 
bewegenden Bruſtmuskeln eine genügende Urjprungsfläche zu bieten. Auch die Formen, 
denen die Flugfähigkeit verſagt iſt, haben doch einen ſolchen Kamm, der entweder nur ſehr 
niedrig iſt, wie bei den Nachtpapageien, einigen Kallen, einer Scharbe und anderen mehr, 
oder gleichwohl eine anſehnliche Höhe erreicht, wenn nämlich die von ihm entſpringenden 
Muskeln die Flügel gleichfalls ſtark zu bewegen haben, zwar nicht zum Fliegen durch die 
Luft, aber zum Schwimmen. Die betreffenden Vogelformen (Pinguine und der Rieſenalk) 
fliegen gewiſſermaßen durch das Waſſer. 

Die große Mehrzahl der Kielbruſtvögel beſitzt die Fähigkeit des Fliegens und hat in— 
folgedeſſen wohlentwickelte Schwung- und meiſt auch ſolche Steuerfedern. Die Konturfedern 
ſtehen mit ganz wenigen Ausnahmen in Fluren, die durch Raine getrennt ſind. 

Zweite Ordnung: Tauchvögel. 

Die Tauchvögel haben einen ſeitlich zuſammengedrückten, meiſt ſpitzen und harten 
Schnabel. Ihre Flügel, die immer dem Körper angedrückt getragen werden, ſind zwar kurz, 
doch ſtets mit Schwingen verſehen und in der Regel zum Fliegen geeignet. Die bis faſt an 
das Ferſengelenk in der Körperhaut eingeſchloſſenen Beine ſtehen weit nach hinten, weshalb 
auch die Haltung aufrecht iſt. Die Vorderzehen ſind entweder durch vollſtändige Schwimm— 
häute verbunden oder breit lappig geſäumt. Auf dem meiſt langen und ſchmalen Bruſtbein 
erhebt ſich ausnahmslos ein wohlentwickelter Kiel. Die Eier ſind entweder einfarbig oder 
gefleckt, die Jungen teils Nejthoder, teils Neſtflüchter. Die Nahrung der an das Waſſer ge— 
bundenen Vögel iſt faſt ausſchließlich tieriſcher Natur. Die Meeresformen unter den Tauch— 
vögeln bewohnen die nördlich gemäßigten bis kalten Gegenden der Alten und Neuen Welt, 
die das Süßwaſſer bewohnenden Formen ſind kosmopolitiſch verbreitet. 

An erſter Stelle mag die Familie der Steißfüße oder Lappentaucher behandelt werden. 
Der Leib dieſer Vögel iſt auffallend breit und plattgedrückt, der Hals lang und ziemlich dünn, 
der Kopf klein und niedrig, der Schnabel ein verlängerter, ſeitlich zuſammengedrückter Kegel 
mit eingezogenen, ſehr ſcharfen Schneiden, deren untere ein wenig in die obere eingreift. Die 
Füße ſind ganz am Ende des Leibes eingelenkt, nicht beſonders hoch und ſeitlich ſo zuſammen— 
gedrückt, daß ſie vorn an der Spanne eine ſcharfe, glatte Kante erhalten. Alle Vorderzehen 
werden von der Wurzel an bis zum erſten Gelenk durch eine Spannhaut verbunden, ſind 
von hier an zwar geſpalten, beiderſeits jedoch mit breiten, nicht ausgeſchnittenen, vorn ab— 
gerundeten Schwimmlappen beſetzt. An der Hinterzehe findet ſich an der nach unten gekehrten 
Seite ein breiter, auf der entgegengeſetzten ein nur ſehr ſchmaler Lappen. Ein Schwanz fehlt 
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gänzlich; an ſeiner Stelle ſteht bloß ein kleiner Büſchel zerſchliſſener Federn. Das Kleingefieder 
liegt überall dicht an und bildet auf der Anterſeite einen wahren Pelz, iſt glatt und zeigt einen 
ſanften Atlasglanz, wogegen es am Kopfe, Halſe, auf dem Unterrücken und Bürzel haarartig 
zerſchliſſen erſcheint. Im Hochzeitskleide trägt der Kopf älterer Vögel einen prachtvollen 
Schmuck in Geſtalt eines breiten Wangen- und Kehlkragens oder eines zweiteiligen Feder— 
buſches, der ſich in der Regel durch lebhaftere Färbung auszeichnet. 

Die Steißfüße, von denen man einige 20 Arten kennt, ſind kosmopolitiſch verbreitet. An 
Sinnesſchärfe ſtehen fie wahrſcheinlich anderen Schwimmvögeln nur wenig nach, und dem— 
entſprechend ſcheinen ihre geiſtigen Fähigkeiten entwickelt zu ſein. Mißtrauiſch, ſcheu und 
liſtig zeigen ſie ſich ſtets, lernen aber nach und nach ungefährliche Menſchen oder Tiere von 
gefährlichen Feinden unterſcheiden. 

Kleine Fiſche, Kerbtiere, Fröſchchen und Froſchlarven bilden ihre Nahrung. Sie holen 
ſich ihre Beute aus der Tiefe des Waſſers herauf, verſchlingen ſie aber erſt, nachdem ſie wieder 
aufgetaucht ſind. Abſichtlich verſchlucken ſie, wie der ältere Naumann zuerſt beobachtete, ihre 
eigenen Federn. „Sie nehmen dazu“, ſagt Naumann, „meiſt Bruſtfedern, auch nicht bloß 
die, durch deren Entfernung ſie in der Fortpflanzungszeit ganz unten am Bauche nackte Brut— 
flecke bilden, ſondern auch ſolche, die von ſelbſt ausfallen, zu manchen Zeiten mehr, zu anderen 
weniger. Man vermißt ſie bei keinem alten Vogel gänzlich, und der Magen iſt nicht ſelten 
derartig damit angefüllt, daß ſie einen lockeren Ballen darin bilden, in dem die eingehüllten 
Nahrungsmittel kaum herauszufinden ſind.“ Nach Reys Beobachtungen bohren ſich viele 
der verſchluckten Federſtrahlen in die Magenwand ein, wie die Raupenhaare im Kuckucksmagen. 

Die Steißfüße leben ſtreng und dauernd paarweiſe, wandern vereinigt und kehren zu— 
ſammen wieder zurück auf den gleichen Teich, der ſie vorher beherbergte. Hier bauen ſie ein 
ſchwimmendes Weit, das von dem aller anderen Vögel dadurch abweicht, daß es nicht aus 
trockenen, ſondern aus naſſen Stoffen hergeſtellt wird, die Eier alſo ſtets im Feuchten, ſogar 
im Waſſer ſelbſt liegen müſſen. 

Das Gelege beſteht aus 5— 6 länglichen Eiern, deren grünliche Grundfarbe von einer 
weißen oder bräunlichgelben Kalkſchicht überdeckt wird. Nach ungefähr dreiwöchiger Brut— 
zeit entſchlüpfen die Jungen, auch aus ſolchen Eiern, die während der Bebrütung größten— 
teils im Waſſer lagen, und werden nun ſofort dem letzteren zugeführt. Zu ſchwimmen ver— 
ſtehen ſie vom erſten Augenblick ihres Lebens an, tauchen lernen ſie binnen wenigen Tagen, 
da ſie die Alten anfangs bei Gefahr immer unter ihre Flügel nehmen und ſich mit ihnen in 
die Tiefe verſenken; nicht ſelten werden die zwiſchen den Bruſtfedern verſteckten Jungen auch 
beim Auffliegen mit fortgetragen. 

Die ſtattlichſten Mitglieder der Familie enthält die Gattung Lophaethyia Kaup. Ihre 
größte Art iſt der Haubenſteißfuß, Hauben- oder Kragentaucher, Lophaethyia cri- 
stata L. Im Hochzeitskleide trägt der Kopf einen beſonderen Schmuck, einen oben geteilten, 
zwei Hörner bildenden Federbuſch und einen aus prächtigen, langen, zerſchliſſenen Federn 
zuſammengeſetzten Kragen, der die Kopfſeiten und die Kehle umgibt. Der Oberkörper iſt 
glänzend ſchwarzbraun, ein Spiegel auf dem Flügel, die Wangengegend wie die Kehle weiß, 
der Kragen roſtrot, am Rande ſchwarzbraun, der Unterleib glänzend atlasweiß, ſeitlich roſt— 
farben und ſchwarzgräulich gefleckt. Die Länge beträgt 95 em. 

Vom 60. Grade nördlicher Breite an ſüdwärts bemerkt man den Haubenſteißfuß auf 
geeigneten Seen und Gewäſſern überall in Europa, nicht ſelten in Deutſchland, häufig auf 
den Seen des Südens. Er iſt aber auch in allen anderen Erdteilen, und zwar ſtellenweiſe 
ſehr zahlreich, vertreten. 

Er erſcheint im Frühjahr paarweiſe, vereinigt ſich aber im Herbſte gern zu größeren 
Geſellſchaften, die zuweilen 50 und mehr Stück zählen können und gemeinſchaftlich die Reiſe 
nach dem Süden antreten. Während des Sommers bezieht er größere Teiche oder Seen, die 
ſtellenweiſe mit Rohr und Schilf bewachſen find. Nach Naumanns Beobachtungen durch 
mißt er unter Waſſer in einer halben Minute mehr als 60 m. Der verhältnismäßig ſchnelle 
Flug geht in gerader Linie fort und verurſacht ein hörbares Naujchen. 

„Je nachdem das Rohr“, jagt Naumann, „früher oder ſpäter eine gewiſſe Höhe erlangt 

hat, macht das Paar Anſtalt zum Brüten. Das Neſt wird in der Nähe von Rohr, Schilf 
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oder Binſen, ſtets nahe am Rande des Waſſers und oft ganz frei mitten im Waſſer, angelegt 
und dann an einigen Halmen befeſtigt. Seine Breite beträgt etwa 30, die Höhe ungefähr 
15 em. Die Mulde iſt ungemein platt, anſcheinend bloß durch die Laſt des liegenden Vogels 
nach und nach eingedrückt. Das Ganze gleicht einem aufgeworfenen, zufällig vom Winde 
zuſammengewehten, ſchwimmenden Klumpen faulender Waſſerpflanzen ſo vollkommen, daß 
es ein Ungeübter nie für das Neſt eines Vogels anſehen wird. Es iſt nicht allein zu be— 
wundern, daß dieſer naſſe Klumpen den ziemlich ſchweren Vogel trägt, ſondern noch mehr, 
daß er bei deſſen Auf- und Abſteigen nicht kippt.“ Obgleich der Haubenſteißfuß das Neſt mit 
einer gewiſſen Vorſicht beſteigt, rutſchend nämlich, wirft er doch zuweilen ein Ei in das Waſſer. 
Das Gelege bilden in der Regel fünf halb in der Näſſe liegende, anfänglich rein weiße, bald 
aber ſich durch die Bebrütung bräunlich bis tief rotbraun färbende Eier. Beide Geſchlechter 
brüten abwechſelnd ungemein eifrig und bekunden warme Liebe zur Brut; namentlich das 
Weibchen gebärdet ſich, wenn man ſich dem Neſte nähert, überaus ängſtlich, ſtößt klagende 
Laute aus und ſetzt ſeine Sicherheit ohne Bedenken aufs Spiel; verläßt es ſchließlich die Eier, 
ſo bedeckt es ſie, wie alle Steißfußarten zu tun pflegen, beim Abgehen in großer Eilfertigkeit 
mit Neſtſtoffen, entfernt ſich nicht weit und kehrt ſo bald wie irgend tunlich wieder zurück. 
Das Brüten beginnt, nach Gawens ſehr ſorgfältigen Beobachtungen, ſofort, wenn das erſte 
Ei gelegt iſt, erſtreckt ſich daher über eine ziemlich lange Zeit und dauert für das ganze Ge— 
lege 28 — 35 Tage. 

Anfänglich werden den Küchlein kleine Inſektenlarven mit dem Schnabel vorgehalten, 
ſpäter nur auf das Waſſer gelegt, wobei die Kleinen gleichzeitig im Tauchen unterrichtet 
werden. Fiſche, die zu groß ſind, verſpeiſen die Alten ſchließlich ſelbſt, nachdem ſie die frucht— 
loſen Bemühungen der Jungen, ſie zu verſchlucken, eine Zeitlang angeſehen haben, erjagen 
dieſen dafür aber dann kleinere. Laſſen die Jungen aus Mangel an Geſchicklichkeit die Nah— 
rung fallen, ſo fangen die Alten dieſe wieder auf. Nach jahrelangen Beobachtungen, die 
Gawen am Haubenſteißfuß machte, ſchütteln die Alten einen Fiſch erſt tüchtig, bevor ſie ihn 
den Jungen verabfolgen, und die letzteren wollen ihn nicht nehmen, wenn das nicht geſchehen 
iſt. Die Jungen, deren Stimme ein klagendes Piepen iſt, ſind, nach Jäckels Schilderung, zu— 
mal in früher Jugend äußerſt niedliche Weſen. Anfangs werden ſie von beiden Eltern gleich 
ſorgſam gepflegt; wenn ſie halb erwachſen ſind, zieht ſich der Vater zurück und nimmt an 
einer anderen Stelle des Teiches ſeinen Aufenthalt. Wenn die Jungen etwas mehr als zu 
Dreiviertel herangewachſen ſind, ſuchen ſie ſich die Nahrung ſelbſt. 

Der Federpelz (Grebenfelle) des Haubenſteißfußes iſt ſehr geſchätzt und in der Tat ein 
ſo koſtbares Kleidungsſtück, daß man die Verfolgung, die die Vögel deswegen erdulden müſſen, 
wenigſtens entſchuldigen kann. In Nordamerika werden ſie an den Seen im öſtlichen Oregon 
und in Kalifornien zu Tauſenden auf ihren Neſtern getötet. Die Jäger erhielten für die 
Fellchen der Unterſeite 2—3 Mark, und jo konnte einer unter Amſtänden bis über 100 Mark 
an einem Tage verdienen. Daß die Tiere durch ſolchen Maſſenmord in jenen Gegenden in 
abſehbarer Zeit ausgerottet ſein werden, liegt auf der Hand. Auch in Sibirien machen 
Taucherpelzchen einen bedeutenden Handelsartikel aus, es ſollen z. B. im Gouvernement Omſk 
jährlich bis 100000 Stück davon verkauft werden. In Deutſchland wurden dieſe Pelze ſeit 
dem Ende des 17. Jahrhunderts Mode und waren im 18. Jahrhundert ſehr beliebt. 

Die Gattung Podieipes Lath. enthält kleinere Formen. Unſere häufigſte Art iſt der 
Zwergſteißfuß, auch Käferentchen oder Dudchen genannt, Podicipes fluviatilis Tunst. 
Im Hochzeitskleide iſt das Gefieder des Oberkörpers glänzendſchwarz, mit bräunlichem 
Schimmer, das des Unterförpers grauweiß, dunkel gewölkt; die Kehle und eine Stelle vor 
dem Auge ſind ſchwärzlich, die Kopf- und Halsſeiten ſowie die Gurgel kaſtanienbraunrot. 
Im Herbſtkleide iſt die Oberſeite mehr braungrau, die Anterſeite atlasweiß, Kopf und Hals 
hellgrau. Die Länge beträgt 25 em. 

Im nördlichen Deutſchland erſcheint der Zwergſteißfuß im März, verweilt, ſolange die 
Gewäſſer offen ſind, und wandert dann nach Süden, findet aber bereits in Südeuropa eine 
ihm zuſagende Winterherberge. Stille, mit Schilf und Rohr teilweiſe bewachſene Teiche und 
geeignete Stellen in größeren Brüchen und Moräſten find fein Lieblingsaufenthalt; Gewäſſer 
mit klarem Waſſer meidet er, weil er ſeine Nahrung, die hauptſächlich in Inſekten und deren 
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Larven beſteht, in ſchlammigen und trüben Gewäſſern reichlicher findet als in jenen. Sein 
Weſen und Betragen ſtimmt faſt völlig mit dem des Haubenſteißfußes überein. 

* 

Im Meere ſind die Tauchvögel durch die Familie der Seetaucher vertreten. Dieſe Vögel, 
von denen man nur vier Arten in einer Gattung (Colymbus L.) kennt, unterſcheiden ſich 
von den Lappentauchern durch ihre bedeutendere Größe, die mit vollen Schwimmhäuten aus— 
gerüſteten Füße, die kurzen, hartfederigen Flügel, durch den aus 18 — 20 ſteifen Federn zu— 
ſammengeſetzten Schwanz und die äußerſt dichte und knappe Befiederung, die ſich hinſicht— 
lich der Färbung nach Alter und Jahreszeit ändert. Sie bewohnen als Brutvögel den höheren 
Norden der Alten und der Neuen Welt bis Nowaja Semlja, Island und Grönland. Sie 
legen zwei langgeſtreckte Eier, die auf grünlichbraunem Grunde ſchwarz und dunkelgrau gefleckt 
und punktiert ſind. 

Die wichtigſte Art iſt der Eistaucher, auch Meer- und Imbergans, Seehahn, 
Fluder, Adventsvogel genannt, Colymbus glacialis L. Das Gefieder des Hochzeits— 
kleides iſt oben und an den Seiten dunkelſchwarz, mit weißlichen, fenſterartigen Flecken geziert, 
am Kopfe und Halſe grünlichſchwarz, in der Mitte des letzteren durch ein vorn und hinten 
unterbrochenes, aus ſchwarzen und weißen Längsſtreifen gebildetes Halsband und einen ähn— 
lich gefärbten Querſtreifen, der an der Vorderſeite des Halſes ſteht, gezeichnet; die Seiten der 
Oberbruſt find ſchwarz und weiß längsgeſtreift, im übrigen iſt die Anterſeite atlasweiß. Im 
Winterkleide iſt das Gefieder oben und an den Seiten ſchwärzlich ohne weiße Fenſterchen, 
unten weiß, an den Kropfſeiten ſchwarz in die Länge gefleckt, in der Jugend ähnlich, jedoch 
ohne die Kropfflecke. Die Länge beträgt 95 —100 em. 

Der Eistaucher bewohnt den hohen Norden, ſtreicht aber im Winter, jedoch ſelten, bis 
in unſere Gegenden herab und beſucht dann gelegentlich die deutſchen Flüſſe. Er iſt wie 
ſeine Verwandten ein echter Seevogel, der nur während der Fortpflanzungszeit und im 
Winter auf dem Zuge ſüße Gewäſſer aufſucht, im übrigen ſich ſtets im Meere aufhält und 
hier den Fiſchfang eifrig betreibt, vortrefflich ſchwimmt und vollendet taucht, aber auch raſch 
und anhaltend fliegt. Alle Seetaucher durchrudern mit größter Leichtigkeit weite Strecken, 
liegen nach Belieben flach auf der Oberfläche oder ſenken ihren Rumpf ſo tief ein, daß nur 
ein ſchmaler Streifen vom Rücken ſichtbar bleibt, fördern ſich behaglich langſam oder mit 
einer erſtaunlichen Schnelligkeit, verſchwinden ohne erſichtliche Anſtrengung, auch ohne jeg— 
liches Geräuſch in der Tiefe, ſtrecken ſich hier lang aus, drücken das Gefieder dicht an, klemmen 
die Flügel an den Leib und ſchießen, bloß mit den Füßen rudernd, pfeilſchnell durch das 
Waſſer, bald in dieſer, bald in jener Richtung, bald ſeicht unter der Oberfläche, bald in einer 
Tiefe von vielen Faden. „Die Taucher“, ſagt Shufeldt, „ſtehen auf dem Lande nur ſelten 
aufrecht wie die Pinguine und Alke, aber ſie tun es beſonders, wenn ſie ihr Gefieder aus— 
ſchütteln und ſich putzen. Sie gehen nur um zu brüten ans Land und entfernen ſich freiwillig 
kaum je weiter als 50 Fuß vom Weere. Sie verlaſſen das Waſſer, um ſich auf Sandbänken 
liegend zu ſonnen und völlig auszuruhen.“ Der Flug iſt viel beſſer, als man meinen möchte, 
wenn man den ſchweren Leib mit den kleinen Flügeln vergleicht. Zwar müſſen die See— 
taucher erſt einen tüchtigen Anlauf nehmen, wenn ſie ſich erheben wollen; haben ſie jedoch 
eine gewiſſe Höhe gewonnen, ſo eilen fie ſehr raſch dahin, wobei ſie die kurzen Flügel mit 
ſehr ſchnellen Schlägen fortwährend bewegen. Außerordentlich ſchön iſt der Flug, wenn 
ſich die Vögel, wie ſie es regelmäßig tun, von den hohen Küſtenbergen hinab in das Meer 
ſtürzen. Sie regen dann die Flügel nur ſo viel, wie eben nötig iſt, um eine ſchiefe Flug— 
richtung zu ermöglichen, und ſchießen unter ſauſendem Geräuſche, ſich bald auf die eine, bald 
auf die andere Seite wendend, wirklich pfeilſchnell in die Tiefe hinab und verſenken ſich un— 
mittelbar darauf im Waſſer. Die Nahrung der Seetaucher beſteht aus kleineren Fiſchen, die 
ſie tauchend erhaſchen. Zum Brüten wählen ſie kleine, ſtille Süßwaſſerteiche unweit der Küſte, 

zuweilen jedoch ſolche, die in bedeutender Höhe über dem Meere liegen. Nutzen gewähren die 

Seetaucher nicht. Ihr Fleiſch erſcheint uns ungenießbar, ihr Federkleid iſt nicht zu verwerten. 
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Dritte Ordnung: Pinguinvögel. 

Die Pinguinvögel oder Floſſentaucher mit der einzigen Familie der Pinguine ſind flug— 
unfähige, durchaus an das Meer gebundene, blindgeborene Neſthocker, die die ſüdliche Halb— 
kugel, beſonders aber die antarktiſchen Polargegenden, bewohnen, deren Charaktervögel ſie ſind. 
Sie haben eine ſackförmige, vorn und hinten etwas abgeflachte Geſtalt, einen ſeitlich zu— 
ſammengedrückten Schnabel von halber bis ganzer Kopflänge, mit abgerundetem, nach der 
Spitze zu gekrümmtem Firſt. Die kurzen Flügel ſind floſſenförmig und mit vielen Reihen 
kleiner, ſchuppenförmiger Federn bedeckt. Der Lauf iſt ſehr niedrig und breit, die drei in ihm 
enthaltenen Mittelfußknochen ſind nicht, wie bei allen anderen Vogelformen, vollſtändig 
verſchmolzen, ſondern durch zwei offene löcherartige Lücken getrennt. Die vier Zehen ſind 
durch vollſtändige Schwimmhäute verbunden. Auch die vierte Zehe, die ſich an den Lauf 
ziemlich hoch anſetzt, iſt nach vorn gerichtet. Die Federn des Kleingefieders, das keine Fluren 
und Raine bildet und dem Körper dicht anliegt, ſind klein und beſtehen weſentlich aus 
breiten, flachen Kielen. Der Schwanz iſt entweder kurz und rund oder länger und ſtufig und 
dann aus 12—14 ſchmalen, borjtenartigen Federn zuſammengeſetzt. Alle Knochen weichen 
von denen anderer Vögel dadurch ab, daß ſie ſehr hart, dicht und ſchwer ſind, keine die Luft 
zulaſſenden Offnungen haben, und daß ſelbſt die Röhrenknochen öliges Mark enthalten. Die 
Familie der Pinguine zerfällt in ſechs Gattungen mit 17 Arten. 

Unjtreitig die ſchönſten und ſtolzeſten aller Pinguine find die beiden Arten der Gattung 
Aptenodytes Forst., durch ihre Größe von 90—100 em und ihren langen, ſchlanken Schnabel 
von allen übrigen ſcharf geſchieden. Der Königspinguin, Aptenodytes patachonica Forst., 
trägt an jeder Seite des ſonſt ſchwarzen Kopfes in der Ohrgegend einen ovalen, lebhaft gelben 
Fleck, der ſich ſchräg nach unten und vorn in ein ſchmales, hinten ſchwarz geſäumtes Band 
verlängert. Breiter und weniger ſcharf begrenzt iſt der gelbe Halsſchmuck bei dem noch 
größeren Kaiſerpinguin, Aptenodytes forsteri Gray, den die beigeheftete farbige Tafel 
zur Darſtellung bringt; Hals- und Bruſtſeiten ſind von einem ſchwarzen Band eingeſäumt. 

Die Bewegungen der Pinguine im Meere ſind, nach Donald, von zweierlei Art. Meiſt 
ſchwimmen ſie unter Waſſer etwa 30m weit, dann ſpringen ſie, vermutlich um Luft zu ſchöpfen, 
wie kleine Delphine bis 30 em über die Oberfläche empor und verſchwinden nach einem 60— 
80 em weiten Satz wieder im Waſſer. Bei dieſer Bewegungsart bedienen ſie ſich nur der 
Flügel: fie fliegen gleichſam im Waſſer, wie ja auch ihre Bruſtmuskulatur trotz der Unfähigkeit 
der Vögel, ſich in die Luft zu erheben, mächtig entwickelt und ihr Bruſtbein mit einem hohen 
Kamm verſehen iſt. Dabei bewegen ſie ſich mit außerordentlicher Geſchwindigkeit durch die 
Flut, nach Chun ſo raſch, daß ſie den in Fahrt begriffenen Dampfer mit ſpielender Leichtig— 
keit überholen. Die zweite Art zu ſchwimmen verwenden ſie, wenn ſie keine Eile haben; ſie 
rudern dann mit Hilfe der Füße an der Oberfläche des Waſſers gemächlich umher. Zum 
Landen benutzen ſie, wie Chun beobachtete, geſchickt die Brandungswellen, indem ſie ſich mit 
flottem Sprung auf das Ufer werfen. Oft geht es aber auch mühſamer zu; dann ſtemmen 
ſie ihren Schnabel auf den Boden und ziehen ſich mit ihm hoch, wobei ſie mit ihren Flügel— 
chen helfen und mit ihren Füßen nachſchieben. Wenn ſie einmal aus dem Waſſer heraus ſind, 
kann zunächſt nichts ſie veranlaſſen, wieder hineinzugehen. Bernacchi ſah Tauſende am Rande 
des Eiſes ſtehen, bereit, ſich ins Waſſer zu ſtürzen, aber unſchlüſſig und zögernd wie Kinder. 
Hatte aber einmal einer den Anfang gemacht, ſo folgten die anderen mit großer Schnelligkeit. 

Auf dem Lande bewegen ſich die Pinguine mit ziemlichem Ungeſchick. Die Stellung ihrer 
Beine zwingt ſie zu aufrechtem Gang und kurzen Schritten, wobei die meiſten einen Fuß 
über den anderen wegſetzen und bei jedem Schritt eine Viertelwendung mit dem Körper nach 
rechts und nach links machen. Anderſeits haben die Rieſenpinguine einen ruhigeren und 
ſtolzeren Gang und kommen recht ſchnell vom Fleck. Die meiſten kleineren Arten laufen, wenn 
ſie es eilig haben, überhaupt nicht Fuß vor Fuß, ſondern ſpringen, und beſonders, wenn es 
bergab geht, wie Sackhüpfer mit beiden Füßen zugleich. Nach Chun verſtehen ſie ſteile Eis— 
und Felswände vortrefflich hinaufzuklettern; ſie tun das mit vorgebeugtem Kopf und, um 
das Gleichgewicht zu halten, nach vorn gezogenen Flügeln. Sie müſſen wohl gut klettern 
können, fand doch Bernacchi ihre Spuren auf dem Gipfel von Kap Adare in einer Höhe von 
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etwa 1000 m. Beim Stehen ruhen die Pinguine öfters, aber durchaus nicht immer, auf den 
ganzen Füßen, d. h. außer den Zehen auch auf der Anterſeite der kurzen, breiten Läufe. Auch 
ſtemmen ſie ſich auf ihre Schwanzborſten, ſo daß ſie gewiſſermaßen einen Dreifuß darſtellen 

Die Pinguine ſind wie die meiſten Vögel und ganz beſonders Seevögel ungemein gefräßig 
und ſuchen ſich ihre Nahrung bei Tag und bei Nacht, zwiſchen denen ſie als echte Polartiere 
feinen Anterſchied machen. Vom Schiffe aus ſieht man ſie in mehr oder minder zahlreichen 
Geſellſchaften ſehr raſch ihres Weges fortſchwimmen. Der ganze Zug iſt dabei in beſtändig 
wechſelnder Bewegung; der eine und der andere taucht in die Tiefe und erſcheint weiter vorn 
in der Wegrichtung wieder, iſt aber währenddem von den nur ſchwimmendem überholt worden 
und ſucht nun das Verſäumte einzubringen. In dieſer Weiſe jagen ſie, denn ſie tauchen eben 
nur in der Abſicht, Beute zu gewinnen. Dieſe beſteht aus Fiſchen der verſchiedenſten Art, 
aus mancherlei Schal- und Weichtieren, ganz beſonders aber aus ſchwimmenden garnelen— 
artigen Krebsformen. 

Die Stimme der Pinguine iſt laut, aber nichts weniger als ſchön. Die „Eſelspinguine“ 
laſſen in der Paarungszeit ein ſchnarrendes „rr“ und darauf folgend drei kurze, gellende 
„ia, i— a, i—a“, ganz wie ein Eſel, ertönen. Auch andere Arten ſchreien ähnlich. Außer 
der Fortpflanzungszeit ſtoßen einige, wie Donald ſagt, nur ein kurzes, heißeres „Quack“ 
aus, und zwar ſelten, meiſt in der Nacht, oder wenn ſie beunruhigt werden. Sonſt unter— 
halten ſie ſich, wenn ſie ungeſtört beieinander ſind, mit leiſem Geknurr. Aus einiger Ent— 
fernung ſoll das Geſchrei und Gelärm von alten und jungen, in einer großen Geſellſchaft 
vereinigten Pinguinen genau ſo klingen wie das Getöſe einer im Aufruhr befindlichen, nach 
Tauſenden zählenden Menſchenmenge. 

Die Pinguine ſind die geſelligſten Vögel, die es gibt. Sie bilden Geſellſchaften von 
einer Größe, wie man ſie unter Wirbeltieren ſonſt nur bei Fiſchen zu finden gewohnt iſt. 
Bernacchi meint, am Fuße des Mount Terror (Victorialand) ſeien, als er 1897 die Gegend 
bejuchte, ihrer verſchiedene Millionen vorhanden geweſen, und Hooker ſpricht von „Myriaden“ 
von Pinguinen, die die ganze Poſſeſſioninſel im Crozetarchipel lückenlos bedeckt hätten. Sie 
ſaßen auf den Abhängen der Schluchten und auf den Gipfeln der bis 1500 m hohen Berge. 

Einen großen Teil des Jahres nehmen bei den Pinguinen die Fortpflanzung und die 
Brutpflege ein. Auf den altgewohnten Niſtplätzen treffen ſie zu einer ganz beſtimmten Zeit 
des Jahres ein, und nun beginnt ein überaus reges Leben. „Die Anzahl von Floſſentauchern“, 
ſagt Bennett, „die ſich auf dieſer einen Stelle vereinigen, iſt unglaublich groß, und es erſcheint 
als reine Unmöglichkeit, abzuſchätzen, wie viele ungefähr verſammelt ſein mögen, weil Tag 
und Nacht hindurch beſtändig etwa 30 — 40000 Stück landen und ebenſo viele zu Waſſer 
gehen. Die am Lande befindlichen, die ein noch weit zahlreicheres Heer bilden, ſind geordnet 
wie ein Regiment Soldaten, und zwar nicht bloß in Reihen, ſondern auch nach dem Alter.“ 
An ſchönen Abenden erheben ſie, wenn die Dämmerung eintritt, ihre Stimme und ſchreien 
dann unaufhörlich, eine wahrhaft fürchterliche Muſik hervorbringend. Vom Waſſer aus bilden 
ſie während der Brutzeit gerade Wege durch das Gras, die von allen Steinen und Pflanzen— 
teilen gereinigt und ſo glatt und nett ausgetreten werden, daß man ſie für Menſchenwerk 
hält. Solche Wege führen, nach Abbotts Beobachtung, auf den Falklandinſeln meilenweit in 
das Land hinein. 

Die Art des Niſtens und der Herrichtung von Brutſtätten ſcheint ſich mehr oder weniger 
nach der Beſchaffenheit des Bodens an den betreffenden Stellen zu richten. Wo es tunlich iſt, 
graben ſich manche Arten zur Aufnahme ihrer Eier tiefe Höhlen. Hierzu wählen ſie ſich einen 
ebenen Platz und unterwühlen ihn zwiſchen den Linien ihrer Fußſteige, die ſich ſoviel wie 
immer möglich rechtwinklig ſchneiden, ſo daß lauter Vierecke entſtehen, von denen jedes aus— 
gehöhlt wird, um als Niſtſtätte zu dienen. Das Neſt iſt eine backofenförmige Höhlung von 
verſchiedener, jedoch nicht unbeträchtlicher, zwiſchen 60 und 90 em ſchwankender Tiefe. Der 
Eingang iſt ziemlich weit, aber ſehr niedrig, das Innere der Höhle mit dem der benachbarten 
durch einen unterirdiſchen Gang verbunden, ſo daß die Vögel ſich alſo in der Tiefe gegenſeitig 
Beſuche abſtatten können. Beſondere Wege führen um den Brutplatz herum und ſind ſo eben 
und glatt wie die Seitenwege und Straßen in unſeren Städten. Jedes Paar behauptet ſeine 
Röhre, und alle, die denſelben Brutplatz bewohnen, bilden eine Familie und gehorchen der 
geſellſchaftlichen Ordnung. Das Männchen ſitzt neben dem brütenden Weibchen und ſchlüpft, 
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wenn dieſes das Neſt verläßt, ſelbſt hinein, um fortzubrüten, jo daß das Ei niemals von 
beiden Gatten zugleich verlaſſen wird. Oft brüten aber die Pinguine, wahrſcheinlich beſonders 
auf felſigem oder ſumpfigem Boden, nicht unterirdiſch, ſondern offen auf der Erdoberfläche, 
aber auch dann in Blocks, die durch rechtwinklig ſich kreuzende Straßen getrennt ſind, wenig— 
ſtens in den größeren Kolonien. Dieſe oberirdiſchen Neſter ſind meiſt kunſtlos aus Steinchen 
oder Erde errichtete Baue, in deren Witte ſich die mit den Federn der Alten ausgekleidete 
Neſtmulde befindet. Die Anſiedelungen ſind die Stätte endloſer Zänkereien und Gtreitig- 
keiten zwiſchen den Nachbarn. Dabei ſträuben die Vögel ihre Federn, halten die Flügel nach 
hinten zurückgeſchlagen, biegen den Körper vorwärts, ſehen ſich ſtarr an und gehen mit ge— 
waltigem Geſchimpfe und aufgeriſſenen Schnäbeln aufeinander los. Auch bei den gerade 
auf den Eiern ſitzenden führen ſolche Zänkereien zu Tätlichkeiten, ohne daß ſich die Tiere des— 
halb vom Neſt erheben: fie ſtrecken ihre Hälſe gegeneinander weit aus und ſuchen ſich in die 
Zunge zu beißen. Wenn ein Pinguin das Anglück hat, durch Unvorſichtigkeit in einen fremden 
Block zu geraten, in dem er nicht heimatberechtigt iſt, ſo geht es ihm übel, wie Chun auf 
St. Paul bei den Schopfpinguinen ſah: zunächſt erhebt ſich ein ſchreckliches Gezeter über den 
Fall, dann wird der Eindringling unter Schnabelhieben und Zauſen im Nacken hinaus⸗ 
geworfen; ja man fügt zur tätlichen Beleidigung auch noch den Hohn und polſtert ſich die 
Neſter mit den Federn, die er hat laſſen müſſen. 

Das Gelege der meiſten Pinguinarten beſteht aus 2 Eiern. Der Schopfpinguin legt, 
nach Chun, nur ein Ei, und dasſelbe gilt für einige andere Pinguinarten, die dieſes eine Ei 
in einer zwiſchen den Beinen befindlichen Bauchfalte verbergen und dort ausbrüten laſſen, 
eine in der Vogelwelt einzig daſtehende Sitte, die wahrſcheinlich den Schutz des Eies vor 
Kälte bezwecken ſoll. Die Geduld und Ausdauer der alten Pinguine bei der Brutpflege iſt 
unter Umſtänden wirklich über alles Lob erhaben, wenn man bedenkt, daß viele dieſer flug— 
unfähigen, ſchwerfälligen und langſamen Tiere Hunderte von Wetern hoch die ſteilen Fels— 
wände hinaufklettern müſſen, um zu ihren Neſtern und ihren immer hungerigen Jungen zu 
kommen. Sobald die Jungen erſchienen ſind, ruhen, nach Bernacchi, zwiſchen den Männchen 
alle Kämpfe, da ſie viel zu beſchäftigt ſind, um an ihre Privathändel denken zu können. Zu 
Tauſenden fiſchen ſie alle Tage draußen im offenen Waſſer, und wenn ſie ſich mit Garnelen uſw. 
vollgeſtopft haben, kehren ſie zum Füttern heim. Sie beſitzen, wie uns Buller mitteilt, die 
Fähigkeit vieler Polartiere, unglaubliche Maſſen von Nahrung auf einmal zu verſchlingen 
und nach Wunſch und Willen wieder auszubrechen, doch freſſen die Jungen, nach Bernacchi, 
eigentlich weniger ſolch ausgebrochenes Futter, vielmehr ſtecken ſie den ganzen Kopf in das 
weit aufgeriſſene Maul der Alten und verſchlingen das in der Speiſeröhre für ſie Aufgeſtapelte. 
In dieſer Stellung bleiben fie 1—2 Minuten, und es ſieht aus, als ob ſie mit Saugen be— 
ſchäftigt wären. 

Das Neſtkleid der jungen Pinguine beſteht aus Pinſeldunen, die den ganzen Körper 
mit Ausnahme der Mittellinie des Bauches bedecken; die Neſtlinge der Rieſenpinguine z. B. 
ſehen aus, als ob ſie einen dichten braunen Haarpelz wie junge Bären hätten. Die ganz 
jungen Pinguine ſind in hohem Grade unbeholfene Neſthocker mit geſchloſſenen Augen und 
vermögen ſich nicht aufzurichten. Nach 14 Tagen ſind ſie faſt noch einmal ſo groß wie zur 
Zeit, als ſie das Ei verließen, und ihre Augen ſind offen. 

Die Zahl der Feinde der Pinguine unter den Tieren ihrer Heimat iſt verhältnismäßig 
gering. Burn-Murdoch bezeichnet als ſehr gefährliche Verfolger größere Delphine, vor denen 
ſie auch große Angſt haben. Mit den zahlreichen Robben ihrer Heimat leben ſie im tiefſten 
Frieden. Recht ſchwer macht den Pinguinen das Leben eine große Naubmöwenart, Ster- 
corarius antarcticus, die Eier und Junge in der frechſten Weiſe brandſchatzt: fie holt den 
armen Vögeln ihre Nachkommenſchaft „mit einer Art ſelbſtverſtändlicher Dreiſtigkeit und mit 
Verachtung aller elterlichen Gefühle“ unter dem Leibe hervor. Die unverſchämten Räuber 
kommen zugleich mit den Pinguinen an deren Brutplätzen an, man weiß nicht recht woher, 
erſt einzeln, dann aber in Maſſe. Sie richten große Zerſtörungen unter den Eiern und Jungen 
an, da ſie ausſchließlich von dieſen leben. Auch der Menſch verſchuldet von Zeit zu Zeit ſehr 
ſchlimme Verheerungen unter den Pinguinkolonien, indem nämlich die Matroſen der in jenen 
Breiten dem Walfiſch- oder Robbenfang obliegenden Schiffe die zweckloſe Vernichtung der 
ſo harmloſen Vögel oft geradezu als eine Art Sport betreiben. 
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Über den Einfluß der Nähe des Wenſchen auf die Pinguine ſchreibt v. den Steinen: 
„Anfangs waren die Vögel zutraulich, aber ſpäter wurden ſie infolge ſchlechter Behandlung 
ſehr ängſtlich und ſcheu, ſo daß ſie ſchon in großer Entfernung flohen.“ Beſſere Erfahrungen 
ſcheinen die Adelie-Pinguine mit Bernacchi und ſeinen Gefährten gemacht zu haben. Dieſer 
erzählt von ihnen: „Sie ſchenkten uns nur kühle Höflichkeit und beobachteten uns aufmerkſam 
aus einer gewiſſen Entfernung, als wir aber näherkamen, wuchs das Intereſſe, das ſie an 
uns nahmen, offenbar, und es erhob ſich ein lebhaft in ihrer Sprache geführtes Geſpräch unter 
ihnen. Offenbar war es ihnen aufgefallen, daß wir in unſerer Erſcheinung etwas Ungewöhn- 
liches hatten, und einige wurden abgeſendet, die Sache näher zu unterſuchen. Dieſe kamen in 
aller Ruhe langſam bis vor unſere Füße anmarſchiert und blinzelten uns höchſt drollig an. Als 
ſie mit ihrer unterſuchenden Betrachtung fertig waren, machten ſie kehrt und verfügten ſich zu 
ihren Kameraden zurück, ebenſo gemächlich, wie ſie gekommen waren, worauf die ganze Geſell— 
ſchaft weiter keine Notiz von uns nahm.“ Trotz ihrer Harmloſigkeit ſind die meiſten Pinguine 
doch mutige Vögel, die ſich nicht alles bieten laſſen, ſondern ſich ihrer Haut wehren. So erzählt 
ſchon Darwin von einem Brillenpinguin, den er auf den Falklandinſeln vom Weere abzu— 
ſchneiden ſuchte: „Er war ein tapferer Vogel, der regelrecht mit mir kämpfte und mich zurücktrieb, 
bis er das Meer gewann, — nichts als ſtarke Schläge hätte ihn zurückhalten können. Jeden 
Zoll, den er gewonnen hatte, behauptete er und ſtand aufrecht und entſchloſſen vor mir.“ 

Vierte Ordnung: Sturmpbgel. 

Die etwa 120 Arten, die der Ordnung der Sturmvögel angehören, haben einen ge— 
raden, ſeitlich ſchwach zuſammengedrückten, tief gefurchten Schnabel, deſſen gewölbte Spitze 
ſehr ſtark hakig abwärts gekrümmt iſt. Der Hauptcharakterzug ihres Baues, durch den ſie 
ſich ſofort von allen anderen Vögeln unterſcheiden, iſt darin zu ſehen, daß ſich vor ihren 
Naſenlöchern, meiſt auf dem Firſte, ſeltener an den Seiten des Oberſchnabels, gerade, röhren— 
förmige, hornige Fortſätze befinden. Von den durch Schwimmhäute verbundenen drei Vorder— 
zehen iſt die äußere ſo lang wie die innere. 

„Das Weltmeer“, jagt Reichenow, „iſt die Heimat der Sturmvögel. Den Ozean beleben 
ſie unter allen Breiten, bis zu den Polen, obwohl ſie in der heißen Zone zahlreicher und auf 
der ſüdlichen Halbkugel, da dieſe waſſerreicher iſt, in größerer Anzahl vorkommen als auf 
der nördlichen. Nur um in Felſenlöchern oder ſelbſtgegrabenen Erdhöhlen zu brüten, betreten 
ſie das Land, verſammeln ſie ſich an einſamen Geſtaden, auf einſamen Eilanden. Dann 
ſuchen ſie auch auf dem Lande ihren Unterhalt, gehen namentlich Aas an, während ſie ihn 
ſonſt auf hoher See in Fiſchen und anderen Seetieren finden, die ſie im Fluge oder auch 
ſchwimmend von der Waſſerfläche aufnehmen. Sie legen bei jeder Brut in der Regel nur 
ein einziges, verhältnismäßig ſehr großes Ei von reinweißer Farbe und einem auffallenden 
Moſchusgeruch . . . Die Sturmvögel find außer dem König der Lüfte, dem Fregattvogel, die 
einzigen befiederten Geſchöpfe, die auf hohem Meere bei den Schiffen ſich einſtellen und dieſe 
begleiten, um über Bord geworfene Abgänge aufzunehmen, wobei ſie leicht vermittelſt Angeln, 
die mit Speck geködert ſind, gefangen werden.“ 

Wir teilen die einzige Familie der Ordnung, die Sturmvögel, ein in Albatroſſe, Möwen— 
ſturmvögel und Sturmſchwalben. 

Die 15 Arten der Albatroſſe kennzeichnen ſich durch rieſige Größe, kräftigen Leib, kurzen, 
dicken Hals, großen Kopf, gewaltigen, langen, ſeitlich zuſammengedrückten, vorn mit einem 
kräftigen Haken bewehrten, ſcharfſchneidigen Schnabel, der auf dem Oberfirſt etwas ein— 
gebogen iſt, und deſſen Naſenlöcher getrennt in kurzen, ſeitlich liegenden Röhren endigen, 
von denen aus ziemlich tiefe Furchen nach der Spitze zu verlaufen; ferner durch ſehr lange 
und ungemein ſchmale Flügel und ſtarke, lange Schwungfedern, endlich durch den aus zwölf 
Federn beſtehenden kurzen Schwanz und außerordentlich reichhaltiges, dichtes und ſtark 
duniges Gefieder von wenig lebhafter Färbung. 

Zur wichtigſten Gattung (Diomedea I.) gehört der Gemeine Albatros, von den 
Seeleuten Kapſchaf genannt, Diomedea exulans L.,; er iſt mit Ausnahme der ſchwarzen 
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Schwungfedern reinweiß, der Schnabel zart nelkenrotweiß, gegen die Spitze hin gelb, der 
Fuß rötlich gelbweiß. Die Länge beträgt, nach Bennett, 1,16, die Breite 3,5 m, die Flügel— 
länge 70, die Schwanzlänge 23 em; die Flügelſpannung ſchwankt aber ſehr erheblich: Bennett 
verſichert, Albatroſſe gemeſſen zu haben, die nur 3, und einen, der 4,25 m klafterte. Jedenfalls 
iſt ſo viel erwieſen, daß dieſer Vogel überhaupt die längſten Schwingen beſitzt. 

Die Gattung Phoebetria Ie. enthält nur eine Art, den Rauchgrauen Albatros, 
Phoebetria fuliginosa @mel, deſſen Gefieder mit ſeinen feingetönten braunen und grauen 
Farben an ungleichmäßig über der Lampe berußtes Papier erinnert. Sehr merkwürdig wirkt 
ein ſchneeweißer Fleck dicht hinter dem Auge: er täuſcht aus einiger Entfernung ein Glanz— 
licht vor und gibt, wie Chun erzählt, dem Geſichtsausdruck des Vogels etwas Dämoniſches. 

Die wahre Heimat der Albatroſſe ſind die Weltmeere der ſüdlichen Halbkugel. Nördlich 
vom Wendekreiſe des Steinbods kommen ſie, im Atlantiſchen Meere wenigſtens, nur als Irr— 
linge vor. Alle Beobachter ſtimmen überein in der Bewunderung des Fluges dieſer Geier 
des Meeres. „Es iſt“, ſagt Bennett, „unterhaltend und ergötzend, dieſe prachtvollen Vögel 
würdig und zierlich, wie von einer unſichtbaren Kraft geleitet, in den Lüften dahinſchwimmen 
zu ſehen. Denn man bemerkt kaum irgendeine Bewegung der Flügel, nachdem einmal der 
erſte Antrieb gegeben iſt und der gewaltige Flieger ſich in die Luft erhoben hat; man ſieht 
ſein Steigen und Fallen, als ob die nämliche Kraft die verſchiedenen Bewegungen hervor— 
zubringen vermöge, als ob er ſeine Muskeln gar nicht anſtrenge. Er ſchwebt hernieder, dicht 
am Steuer des Schiffes vorüber, mit einer Art von Unabhängigkeit, als ſei er der Herrſcher 
von allem, was unter ihm iſt. Wenn er einen Gegenſtand auf dem Waſſer ſchwimmen ſieht, 
läßt er ſich nach und nach mit ausgebreiteten Flügeln herab, ſetzt ſich auch wohl auf das 
Waſſer nieder und ſchwimmt, ſeine Nahrung verzehrend, wie eine Möwe oder Ente; dann 
erhebt er ſich, läuft mit ausgebreiteten Flügeln über die Seefläche dahin, beginnt zu kreiſen 
und nimmt nun ſeinen umherſchwärmenden Flug wieder auf. In ſeinen Bewegungen be— 
merkt man keine Anſtrengung, aber Kraft und Nachhaltigkeit, vereinigt mit einer ſich ſtets 
gleichbleibenden Zierlichkeit. Mit wirklicher Anmut ſegelt er durch die Luft, von der einen zur 
anderen Seite ſich neigend und dicht über den rollenden Wogen dahingleitend, ſo daß es aus— 
ſieht, als müſſe er die Flügelſpitzen netzen; dann ſchwebt er wieder empor mit gleicher Freiheit 
und Leichtigkeit der Bewegung. So ſchnell iſt ſein Flug, daß man ihn wenige Augenblicke, 
nachdem er am Schiffe vorüberzog, ſchon in weiter Ferne ſehen kann, ſteigend und fallend mit 
den Wellen, ſo daß er einen beträchtlichen Raum in ſehr kurzer Zeit zu durcheilen vermag. 
Während ſtürmiſchen Wetters fliegt er mit und gegen den Wind.“ Tſchudi ſah einen Albatros 
einem Schiffe, das durchſchnittlich 4V/2 Knoten lief, 6 Tage lang unermüdlich folgen. 

Wie bei allen gefräßigen Vögeln überwiegt die Gier faſt ſtets die Vorſicht: ein Albatros 
läßt ſich, wenn er durch ſtürmiſches Wetter längere Zeit verhindert wurde, etwas zu fangen, 
oft jechs- bis achtmal nacheinander an die Angel locken und haſcht, wenn er an Bord gebracht 
und wieder freigelaſſen wurde, mit noch blutendem Schnabel ſofort wieder nach dem Köder. 
Der auf das Verdeck gebrachte Vogel iſt vollkommen hilflos und läßt ſich im Bewußtſein ſeiner 
Schwäche unglaublich viel gefallen, beißt aber doch zuweilen heftig um ſich. Was den Albatros 
bewegt, weitaus den größten Teil ſeines Lebens in der Luft zu verbringen, iſt ebenfalls ſein 
unerſättlicher Heißhunger. Seine ungemein ſchnelle Verdauung nötigt ihn auch, beſtändig 
nach Beute zu ſuchen; wenn er wirklich einmal ſo glücklich war, infolge reichlicher Nahrung 
ſatt zu werden, verurteilt ihn ein länger währender Sturm wieder zum Faſten und Abmagern. 
Außer den verſchiedenen Weichtieren nimmt er allerdings auch Aas größerer Tiere zu ſich. 

Der Vogel legt in der erſten Hälfte des Oktober ein einziges Ei, auf dem er beim Brüten 
ſehr feſt ſitzt. Unmittelbar hinter dem Bruſtbein befindet ſich ein nackter Brutfleck in Geſtalt 
einer Längsfalte oder eines Schlitzes, in den der brütende Albatros das Ei einſchließt. Bei 
Annäherung eines Feindes verteidigt er ſein Ei und will nicht vom Neſte, bis man ihn dazu 

zwingt; dann wackelt er eine kurze Strecke weit weg, ohne jedoch einen Verſuch zum Davon— 
fliegen zu machen. Sein größter Feind iſt eine freche Raubmöwe; denn ſobald er vom Neſt 
aufſteht, ſtößt dieſer Räuber herab und frißt ihm ſein Ei; der Albatros kennt ſie auch ſehr 
wohl und klappert, wenn er fie bemerkt, heftig mit dem Schnabel. Ein durch die Wijt- 
anſiedelung gehender Menſch muß geradezu Spießruten laufen, denn jeder brütende Vogel, 
an dem er vorbeikommt, ziſcht ihn an. 
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Zahlreich ſind die Arten der zweiten Gruppe von Sturmvögeln, der Möwenſturm— 
vögel. Sie unterſcheiden ſich von den Albatroſſen hauptſächlich dadurch, daß die Naſenlöcher 
auf der Firſtwurzel zu einer Röhre verbunden ſind. 

Der Rieſenſturmvogel, Macronectes giganteus G., erſcheint wie ein Verbindungs— 
glied der Albatroſſe und Möwenſturmvögel. Der alte Vogel trägt ein oberſeits geflecktes Kleid, 
weil die meiſten kleinen Federn trübweiße Ränder zeigen; die Unterteile ſind weiß. Die 
Länge beträgt 90, die Breite 200, die Flügellänge 50, die Schwanzlänge 18 em. 

Der Verbreitungskreis des Rieſenſturmvogels erſtreckt ſich über die Meere des gemäßigten 
und kalten Gürtels der ſüdlichen Halbkugel. Nach Hutton iſt der Vogel überaus gefräßig 
und ſtürzt ſich gierig auf alles Genießbare. Gould ſah auf der Neije nach Auſtralien Tauſende 
dieſer Vögel beiſammen auf dem Waſſer ſitzen, den umherſchwimmenden Speck der getöteten 
Waltiere verzehrend. Hall, der die Vögel auf Kerguelen beobachtete, ſah ſie mit ihrem Kopf 
und Hals bis zu den Schultern in Robbenäſern verſchwinden und mit Blut bedeckt wieder 
zum Vorſchein kommen. Es war ein bemerkenswerter Anblick, zuzuſchauen, wenn ſich ihrer 
einige vierzig nach einem ſolchen Feſt, auf der Oberfläche des Waſſers ſitzend, wuſchen. Sie 
tauchten dabei auf und ab wie eine Anzahl großer brauner Stöpſel. Um den Kopf recht tief 
eintauchen zu können, machten ſie mit Hilfe ihrer Füße kleine Sprünge. Nach Andersſon hält 
der Rieſenſturmvogel ſich gern in den Pinguinkolonien auf und raubt die Dunenjungen, 
wobei zwiſchen ihm und den zur Verteidigung herbeieilenden alten Pinguinen heftige Kämpfe 
entbrennen. Gelegentlich fallen die ſtarken Vögel ſogar Menſchen an: MaCornick berichtet, 
daß ein ins Waſſer gefallener Matroſe infolge ihrer Angriffe umgekommen iſt. Auch der 
Rieſenſturmvogel legt nur ein Ei. Wenn ſich jemand dem Neſte nähert, wendet ſich der alte 
Vogel etwas zur Seite, und das Junge ſpuckt ſodann ein entſetzlich ſtinkendes Ol über 2 m 
weit gegen den Angreifer. 

Die Eisſturmvögel (Fulmarus Sep.) kennzeichnen ſich vor allem durch die lange, 
faſt bis zum Haken reichende Naſenröhre. Fulmarus glacialis L. (Abb. S. 50), der „Walle— 
muk“ der Seeleute, iſt weiß, am Bauche licht ſilbergrau, auf dem Mantel möwenblau; die 
Schwungfedern ſind ſchwärzlich. Die Länge beträgt 50 em. 

Der Eisſturmvogel lebt im Nördlichen Eismeer und verläßt es äußerſt ſelten. Er iſt 
ein Weltmeervogel wie alle ſeine Verwandten. Seinen Namen trägt er übrigens nicht ganz 
mit Recht, denn er ſcheut wenigſtens größere Eismaſſen, und die Schiffsführer, deren Fahr— 
zeuge vom Eis umſchloſſen wurden, halten es für ein ſicheres Zeichen von offenem Waſſer, 
wenn ſie Eisſturmvögel bemerken. Kein Vogel fliegt eleganter als er, und das Fliegen macht 
ihm offenbar nicht die geringſte Mühe; bisweilen ſchwebt er minutenlang, ohne die Flügel 
zu bewegen. Die Vögel ſind ſehr zutraulich und flattern, wenn man am Rand einer Klippe 
ſteht, nur ein paar Fuß von einem entfernt in der Luft, rütteln wie die Turmfalken und 

kreiſen wie um eine Achſe. 
Über den Vogel als Bewohner des ſteilen, 300 m hohen Vogelfelſens Karkordſuit in 

Weſtgrönland erzählt uns Vanhöffen: „Auf allen Vorſprüngen, die jedoch nicht breit genug 
find, dem Menſchen Halt zu gewähren, ſieht man von etwa 15 m Höhe bis zu den äußerſten 
Spitzen die Eisſturmvögel in Gruppen oder in langen Reihen ſitzen, je nachdem der enge 
Raum es geſtattet. Ihre weiße, glänzende Bruſt hebt ſich bis obenhin deutlich von dem 
rötlichbraunen Felſen ab. Bei jedem Schuß weckt das Echo viele Hunderte von Vögeln; man 
hört ein zuſammenhängendes Rauſchen der Flügel und das Aufſchlagen der niederfallenden 
Exkremente. Wie Mückenſchwärme ſieht man ſie die Zacken der ſteilen Felſen in unerreich— 
barer Höhe umſchwirren.“ 

Die Walfänger behaupten, daß Speck die liebſte Nahrung des Eisſturmvogels ſei, und 
dieſer ſoll ihren Schiffen, nach Faber, mit der Hoffnung auf Beute folgen. Sorgfältige Be— 
obachter fanden, daß er allerlei Seetiere, und nicht allein dieſe, ſondern zeitweilig auch das 
an den Klippen wachſende Löffelkraut, verzehre. Faber lernte keinen Vogel außer ihm kennen, 

der Quallen anrührt. - 
Auf den Weſtmanöer bei Island iſt er, laut Faber, unter allen Brutvögeln der häufigſte, 

und ſeine Anzahl kann einigermaßen danach berechnet werden, daß die Einwohner wenigſtens 

20000 Junge ausnehmen; es brüten demnach mindeſtens 40000 Stück daſelbſt. Das Junge 

iſt gegen Ende des Juli bereits halb erwachſen und mit langem, graublauem Flaum bedeckt. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 4 
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„Schon dann“, ſchildert Faber, „ſpeit es ebenſogut wie die Alten feine tranige Flüſſigkeit 
zuweilen über zwei Drittel Meter weit gegen den aus, der es nehmen will, indem es dieſen 
Schleim mit Bewegungen, als wolle es ſich erbrechen, aus dem unteren Teile des Schlundes 
hervorwürgt.“ 

Ein allen Schiffern wohlbekannter, nur 38 em langer Sturmvogel, die Kaptaube, 
Daption capensis L , unterſcheidet ſich von den Eisſturmpögeln durch ſehr kräftigen Bau, 

den kurzen und auffallend ſchwachen Schnabel mit weſentlich kürzerer Naſenröhre und die 

Eisjturmvogel, Fulmarus glacialis E. ½ natürlicher Größe. 

großzehigen, mit breiten Schwimmhäuten ausgerüſteten Füße. Sie iſt unter allen Seevögeln 
der treueſte Begleiter der Schiffe. Bei heiterem Wetter iſt ſie ziemlich ſcheu und mißtrauiſch, 
im Sturm aber, vom Hunger geplagt, rückſichtslos dreiſt und läßt ſich dann mit größter 
Leichtigkeit fangen. 

Die mehr als 20 Arten der Gattung der Sturmtaucher (Puffinus Briss.) kennzeichnen 
ſich durch ſchlanken Leib, mittellangen, etwas ſchwächlichen Schnabel. Die Spitze des Ober— 
ſchnabels iſt eingekeilt, ſtark aufgeſchwungen und biegt ſich in Geſtalt eines langen Hakens 
über die ihm entſprechend gekrümmte Spitze des Unterſchnabels herab. Die ſich ſchräg nach 
oben öffnenden Naſenlöcher münden nahe der Schnabelwurzel in einer kurzen Doppelröhre. 
Die großen, breitfüßigen Beine ſind weit hinten eingelenkt, die Flügel ſind verhältnismäßig 
kurz. Unter den die europäiſchen Küſten bewohnenden Arten iſt der Gemeine Sturm— 
taucher, Puffinus puffinus Brünn., die bekannteſte. Seine Länge beträgt 36 em. Er findet 
ſich im nördlichen Atlantiſchen Ozean von Island bis zu den Azoren, ja im Weſten bis zu 
den Küſten Südbraſiliens, und verfliegt ſich dann und wann auch bis in die Oſtſee. 
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Von allen übrigen Sturmvögeln unterjcheidet man den Sturmtaucher auf den eriten 
Blick durch die ſonderbar ungeſtüme Art jeines Fluges. Mit ausgebreiteten Flügeln jagt 
er dahin, ſchnellt ſich durch mehrere ungemein raſch aufeinanderfolgende, ich möchte ſagen 
ſchwirrende Schläge fort, dreht und wendet ſich, nicht bloß ſeitlich, ſondern auch von oben 
nach unten, jo daß man bald die dunkle Ober-, bald die helle Unterjeite zu ſehen bekommt, 
und folgt nun entweder den Wellen, über deren Berge klimmend und ſich durch deren Täler 
ſenkend, oder erhebt ſich plötzlich ungefähr 3 m über das Waſſer und ſtürzt in ſchiefer Richtung 
darauf hinab, verſchwindet in ihm, rudert nach Art der Floſſentaucher, Flügel und Beine 
zugleich bewegend, ein gutes Stück weg und fliegt aus dem Waſſer heraus wieder in die Luft, 
oft bloß, um Atem zu holen, da er ſofort wieder verſchwindet. 

Um zu brüten, gräbt ſich der Sturmtaucher mit Schnabel und Krallen tiefe Röhren in 
die Torfſchicht, die ſeine Brutplätze bedeckt, zuweilen ſolche von Meterlänge, die einem 
Kaninchenbau ähnlicher ſehen als einer Vogelwohnung. Im Hintergrunde dieſer Höhlen wird 
der Bau etwas erweitert, ein eigentliches Neſt jedoch nicht zurechtgemacht, das Ei vielmehr 
auf den Boden oder nur auf einige Grashälmchen gelegt. Die Sturmvögel werden wegen 
ihres wohlſchmeckenden Fleiſches überall, wo ſie vorkommen, vom Menſchen eifrig verfolgt. 

* 

Die Sturmſchwalben kennzeichnen ſich durch geringe Größe, ſchlanken Leib, kurzen 
Hals und verhältnismäßig großen Kopf, ſehr lange, ſchwalbenartige Flügel, mittellangen, 
aus zwölf Federn zuſammengeſetzten Schwanz, kleinen, oben hakigen Schnabel, auf der 
Firſtenwurzel zu einer Röhre verbundene Naſenlöcher ſowie endlich durch dichtes, pelzartiges 
Gefieder von düſterbrauner Färbung und weißlicher Zeichnung. Die wichtigſten Vertreter 
dieſer Gruppe find die Sturmſchwalbe, Hydrobates pelagicus I., mit gerade abgeſchnittenem 
Schwanz, der Sturmſegler, Oceanodroma leucorrhoa Viezll., mit tiefgegabeltem Schwanz, 
und der Meerläufer, Oceanites oceanicus Kuhl, der ſich von den vorigen durch einen 
ſtarken Schnabel, ſehr lange, mit quergeſtellten Hornplatten bekleidete, langzehige Füße und 
kaum merklich ausgeſchnittenen Schwanz unterſcheidet. 

Alle Sturmſchwalben ſind im wahren Sinne Weltmeervögel und daher weit verbreitet. 
Sturmſchwalbe, Sturmſegler und Meerläufer bewohnen mit Ausnahme des höchſten Nordens 
den ganzen Atlantiſchen und ebenſo den Stillen Ozean; alle drei kommen daher an Europas 
Küſten vor. Die Sturmſchwalben ſind hauptſächlich bei Nacht tätig. Weichtiere der ver— 
ſchiedenſten Art, kleine Krebſe, vielleicht auch Fiſchchen, bilden ihre Nahrung; fettige Stoffe, 
Ol und dergleichen, die auf dem Meere ſchwimmen, werden ebenfalls von ihnen aufgenommen. 
Mehr läßt ſich nicht ſagen, da man in ihrem Magen nur tranige Flüſſigkeit, niemals aber 
eine Spur von Tieren findet. 

Außer den Schmarotzermöwen greift im Meere kein anderer Vogel die Sturmſchwalben 
an. Der Menſch verfolgt ſie nicht, weil der Trangeruch, der ihnen anhaftet, ſo ſtark iſt, daß 
er ſelbſt den Nordländer abſchreckt. Doch gebrauchte man noch zu Grabas Zeiten (um 1830) 
die erlegten als Lampen, indem man ihnen einfach einen Docht durch den Körper zog und 
ihn anzündete. 

Fünfte Ordnung: Storchvögel. 

Die Angehörigen der Ordnung der Storchvögel haben in der Regel, aber nicht immer, 
einen ſchlanken, oft ſehr langen Hals. Der Schnabel iſt meiſt länger als der Kopf, oft über— 
trifft er ihn ſogar um ein Bedeutendes, wie bei den eigentlichen Störchen und den Reihern. 
Die Zügel, das Geſicht, gelegentlich auch der ganze Kopf und Hals ſind nicht ſelten nackt. 
Die Beine ſind bei den Reihern, Störchen und Flamingos ſehr lang, bei den Ruderfüßern 
dagegen kurz und tragen hier Schwimmhäute an ſämtlichen Zehen. Die Flügel ſind mäßig 
lang, nur bei den Ruderfüßern ſehr lang und ſpitz. Häufig finden ſich durch Anordnung und 
Färbung beſonders ausgezeichnete Schmuckfedern namentlich am Kopfe, dann am Anterhalſe, 
an den Schultern und am Unterrüden. Die Bürzeldrüſe iſt immer befiedert. Die Storch 
vögel find Waſſer- oder Sumpfbewohner und unterſcheiden ſich hierdurch von den Raub 
vögeln, mit denen ſie ſonſt viele Merkmale gemein haben. Die meiſten Arten legen einfarbig 
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weiße Eier, die, außer bei den Störchen, einen mehr oder weniger ſtark aufgetragenen Kalk— 

überzug haben. Die Jungen ſind Neſthocker. Die Lebensweiſe der Storchvögel zeigt die 
mannigfachſten Bilder. Sie leben in Niederungen, Sümpfen, an Gewäſſern, am Weeres— 
geſtade, die Ruderfüßer auch auf dem Meere ſelbſt. Bei den gemeinſamen Wanderungen, 
die viele von ihnen unternehmen, pflegen die einzelnen Mitglieder eines Zuges eine beſtimmte 

Ordnung einzuhalten. Die Nahrung beſteht aus Weichtieren, Krebſen, Inſekten, Wirbel— 
tieren; von letzteren werden beſonders die Fiſche, aber auch Amphibien und Reptilien bevor— 

zugt. Vor allem die Störche und Reiher vereinigt nicht nur bei den Brutplätzen, ſondern 
auch auf den Wanderungen ein gewiſſer Zug von Geſelligkeit. Sie legen ihre Neſter in der 
Regel auf Bäumen an, nur wo ſolche mangeln, auf dem Boden, im Schilfe der Seen oder 
Sümpfe und in niedrigen Büſchen. 

Wir teilen die Ordnung, deren Mitglieder über alle Erdteile verſtreut ſind, mit Gadow 
in vier Unterordnungen: die Ruderfüßer, die Reihervögel, die eigentlichen Storchvögel und 
die Flamingos. 

Erſte Unterordnung: Ruderfüßer. 

Die Unterordnung der Ruderfüßer umfaßt fünf Familien und gegen 70 Arten. Ihr 
Schnabel iſt ſehr verſchieden geſtaltet, nur darin übereinſtimmend, daß zwiſchen den Unter— 
kieferäſten eine nackte, mehr oder weniger ſackartig erweiterte Haut eingefügt iſt. Der Fuß 
iſt immer kurzläufig; ſeine vier langen, in einer Ebene liegenden Zehen ſind ſämtlich nach 
vorn gerichtet und durch Schwimmhäute verbunden. Der Schwanz iſt verſchieden geſtaltet, 
ſtets aber eigentümlich und von dem anderer Schwimmer abweichend gebaut. 

Auch die Ruderfüßer kann man Bewohner des Meeres nennen, obwohl nur die Mit- 
glieder zweier Familien der Sippſchaft inſofern Weltmeervögel genannt werden dürfen, als 
ſie ſich freiwillig niemals von der See entfernen. Die übrigen ſtreichen gern tiefer ins Land, 
ſiedeln ſich hier an geeigneten Stellen auch an, ja einzelne erſcheinen nur ausnahmsweiſe 
am oder auf dem Meere: alle aber ſind, wenn ſie ſich hier einfinden, heimiſch, alle können ſich 
monatelang hier aufhalten und, wenn auch nicht das Land, ſo doch das Süßwaſſer entbehren. 

Wenig andere Schwimmvögel nähren ſich jo ausſchließlich von Fiſchen wie die Ruder— 
füßer. Einzelne Arten nehmen gelegentlich allerdings noch andere Wirbeltiere, vielleicht auch 
Weichtiere und Würmer zu ſich, immer aber nur nebenbei, mehr zufällig als abſichtlich. Sie 
fiſchen, indem ſie ſich aus einer gewiſſen Höhe auf und in das Waſſer ſtürzen, alſo ſtoßtauchen, 
oder indem ſie, ſchwimmend, ihren langen Hals in das ſeichtere Waſſer einſenken, oder end— 
lich, indem fie ihre Beute unter Waſſer verfolgen. Alle Ruderfüßer leiſten Erſtaunliches in 
der Vertilgung von Fiſchen, müſſen deshalb gegenwärtig auch ohne Ausnahme zu den ſchäd— 
lichſten Vögeln gezählt werden. Früher wußten ſie den Reichtum des Meeres der Menſch— 
heit in eigentümlicher Weiſe nutzbar zu machen: ihnen dankt Peru den größten Teil ſeiner 
Einnahmen, denn fie waren die Haupterzeuger des Guanos oder Vogeldüngers. 

Die fünf Familien der Nuderfüßer find: Tropikvögel, Tölpel, Scharben, Fregattvögel 
und Pelikane. 

* 

„Sohn der Sonne“ nannte Linns einen Vogel, der dem Schiffer als Zeichen dafür 
gilt, daß ſein Fahrzeug dje heiße Zone, die Tropen, erreicht hat; denn wirklich begegnet man 
ihm, dem Tropikvogel, nur äußerſt ſelten innerhalb der gemäßigten Zonen der Erde. 

Die Tropikvögel, von denen man ſechs Arten unterſchieden hat, bilden eine beſondere 
Familie. Ihre Merkmale ſind gedrungener Leibesbau und geringe Größe, kopflanger, ſeitlich 
ſtark zuſammengedrückter, ſpitziger, an dem Kieferrande feingezähnelter Schnabel mit kaum 
merklichem Haken, lange Flügel und ein aus 12 oder 14 Federn beſtehender Schwanz, deſſen 
beide ſehr verlängerte Mittelfedern faſt fahnenlos ſind. 

Die bekannteſte und am weiteſten verbreitete Art iſt der Gemeine Tropikvogel, 
Phaéton aethereus L. Das Kleingefieder iſt weiß, roſenrötlich überflogen, ein vorn breiter, 
nach hinten ſich verſchmälernder Zügelſtreifen ſchwarz; die Außenfahnen der Handſchwingen 
ſind ſchwarz, die hinteren Armſchwingen ſchwarz mit weißen Säumen, die Schwanzfedern 
weiß. Die Iris iſt braun, der Schnabel korallenrot, der Fuß, mit Ausnahme der ſchwarzen 
Schwimmhäute und Zehen, gelb. Die Länge beträgt, einſchließlich der beiden 50 bis 75 cm 
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langen, in letzterem Fall um 60 em über die äußerſten Steuerfedern verlängerten Spieß— 
federn, etwa 100 em. Die Verbreitung der Art erſtreckt ſich innerhalb der Wendekreiſe über 
den Atlantiſchen, Indiſchen und Stillen Ozean. 

Alle Reiſenden, die Tropikvögel genauer kennen lernten, ſtimmen in der Bewunderung 
ihrer Schönheit und Anmut überein. „Die Tropikvögel“, ſagt Bennett, „gehören unbedingt 
zu den ſchönſten Weltmeervögeln und müſſen, wenn ſie die Sonne auf ihrem prachtvollen 
Gefieder ſpiegeln laſſen, die Bewunderung aller erregen. Sie ſind ebenſo liebenswürdig 

Tropikvogel, Phaeton aethereus E. % natürlicher Größe. 

in ihrem Weſen wie anmutig in ihrem Flug, und es iſt eine wahre Freude, ihre Künſte zu 

beobachten. Schiffe ſcheinen oft ihre Aufmerkſamkeit zu erregen; ſie kommen herbei, umkreiſen 

das Fahrzeug, ſenken ſich aus den oberen Luftſchichten in Schraubenlinien tiefer und tiefer 

herab und halten ſich dann zeitweilig rüttelnd in geringer Höhe, laſſen ſich auch wohl, jedoch 

ſehr ſelten, auf den Rahen nieder.“ Nach Hume find die Vögel ſehr zutraulich, werden durch 

den Knall eines an Bord auf andere Vögel gelöſten Schuſſes angezogen, kommen aber nie ſehr 

nahe, höchſtens bis auf 70 oder 80 m; in dieſer Entfernung fliegen ſie in kleinen Geſellſchaften 

von 5 bis 20 Stück um das Schiff herum. 
Die Nahrung beſteht ausſchließlich aus Fiſchen und anderen hochſchwimmenden Meer 

tieren. Als Niſtplätze werden Eilande, die fern von dem Getriebe des Menſchen liegen, be 

vorzugt. Man hat beobachtet, daß die Tropikvögel da, wo ſie noch nicht beunruhigt wurden, 

ihre Eier einfach auf den Boden, meiſt unter Gebüſch legen, wogegen ſie auf beſuchten Inſeln 

ſtets Höhlungen und Ritzen in den Klippen wählen. Das Weibchen legt hier ſein einziges 

Ei entweder auf die bloße Erde, auf Flugſand oder auf den nackten Fels. Beide Geſchlechter 
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brüten, und zwar mit ſo warmer Hingebung, daß ſie beim Nahen eines Menſchen nicht da— 
vonfliegen, ſondern ſich nur mit dem Schnabel, und nicht ſelten erfolgreich, zu verteidigen ſuchen. 

* 

Bei den Tölpeln, der zweiten, etwa neun Arten umfaſſenden Familie der Nuderfüßer, 
iſt der Schnabel mehr als kopflang, kräftig, walzenförmig; er verjüngt ſich nach der Spitze 
zu allmählich und iſt hier ſchwach abwärts gebogen, bildet aber keinen Haken. Die Flügel 
ſind ungemein lang, in ihnen iſt die erſte Schwinge die längſte; der Schwanz, der aus zwölf 
Federn beſteht, ſpitzt ſich keilförmig zu; Geſicht und Kehle bleiben nackt. Dieſe Familie be— 
wohnt alle offenen Meere heißer und gemäßigter Gegenden. 

Der Gewöhnliche Tölpel oder Weiße Seerabe, Sula bassana I., iſt mit Aus- 
nahme der braunſchwarzen Schwungfedern der Hand weiß. Die Iris iſt gelb, der Schnabel 
bläulich, der Fuß grün, die nackte Kehlhaut ſchwarz. Die Länge beträgt 98 em. Wie es 
ſcheint, zeigt der Vogel eine gewiſſe Vorliebe für beſtimmte Inſeln oder Stellen der Küſte. 
So war vordem die Felſeninſel Baß an der Südſeite des Einganges zum Firth of Forth, 
von der der gemeine Tölpel ſeinen lateiniſchen Artnamen hat, von mindeſtens 75000 Paaren 
beſiedelt. Die kleineren Inſeln und Klippen der Hebriden, aber nicht St. Kilda, werden noch 

heutigestags von Hunderttauſenden dieſer Vögel bewohnt, und manche dieſer Inſeln ſehen 
aus der Ferne im Sonnenſchein wegen des Kotes der Vögel, mit dem ſie bedeckt find, aus 
wie Schiffe unter vollen Segeln. 

Im Fliegen bekundet der Tölpel feine Meijterichaft; zum Schwimmen entſchließt er ſich 
ſeltener. Als echter Stoßtaucher erwirbt er ſich ſeine Nahrung nur fliegend, indem er ſich 
aus einer gewiſſen Höhe auf das Waſſer hinabſtürzt und mit ſolcher Gewalt eindringt, daß 
ſich manch einer den Kopf an verborgenen Klippen zerſchellt. Wenn er, über das Waſſer 
hinfliegend, einen Fiſch bemerkt, ſo dreht er ſich, nach Suttons Bericht, raſch um, hebt ſich 
einige Fuß höher in die Luft und ſtürzt ſich dann ſenkrecht ſo raſch in die Tiefe, daß man der 
Bewegung mit den Augen nicht folgen kann. Nach Verlauf einiger Sekunden erſcheint er ſo 
plötzlich und gewaltſam durch den Auftrieb wieder an der Oberfläche wie eine luftgefüllte, 
unter Waſſer losgelaſſene Blaſe. 

Die Stimme des Tölpels beſteht aus kurzen, abgebrochenen, krächzenden Lauten, die 
man ungefähr durch die Silben „rab rab rab“ ausdrücken kann; die Jungen ſollen abſcheu— 
lich kreiſchen. Da die Tölpel kaum Gelegenheit haben, den Menſchen kennen zu lernen, be— 
nehmen ſie ſich ihm gegenüber oft ſo, daß ſie ihrem Namen wirklich Ehre machen; wenn ſie 
ſich nicht mehr auf dem Meere befinden, verlieren ſie förmlich die Beſinnung und laſſen dann, 
obſchon nicht widerſtandslos, vieles über ſich ergehen, ſcheinen auch wenig durch fortgeſetzte 
Verfolgung zu lernen. Anderen Vögeln gegenüber zeigen ſie ſich hämiſch und biſſig, und in 
den großen Vereinen nimmt das Zanken und Beißen kein Ende. Ihr gewaltiger Schnabel 
iſt eine ſo gefährliche Waffe, daß ſie ſich vor keinem anderen Seevogel zu fürchten brauchen. 

Wenn man einmal Tölpel in der Nähe ihrer Brutplätze ſah, begreift man, daß durch ſie 
Guanoberge entſtehen konnten. „Ihre Flüge beeinträchtigen das Sonnenlicht, und ihre Stimmen 
betäuben die Sinne desjenigen, welcher ſich den Brutplätzen nähert.“ Sie erſcheinen gegen 
das Ende des April auf den Guanoinſeln und verlaſſen ſie gegen den Oktober wieder. 

. 

Die Familie der Scharben iſt ausgezeichnet durch die Länge der äußerſten Vorderzehe, die 
die mittelſte darin immer übertrifft. Die Flügel ſind mäßig lang oder kurz, in einem Falle ſo 
kurz, daß ſie ich nicht zum Fliegen eignen. Die Naſenlöcher find mehr oder weniger verkümmert. 
Die Familie umfaßt zwei Gattungen: die eigentlichen Scharben und die Schlangenhalsvögel. 

Von eigentlichen Scharben (Phalacrocorax Briss.) hat man 36 Arten unterſchieden. 
Ihr Leib iſt walzenförmig, der Hals lang und ſchlank, der Schnabel vorn zu einem ſtarken Haken 
gebogen, die Flügel ſind zwar lang, aber ſtumpf zugeſpitzt, der Schwanz abgerundet oder keil— 
förmig und kaum gewölbt. Die Federn der Unterſeite ſind ſeidig zerſchliſſen, die der Oberſeite 
eng geſchloſſen, ſcharf begrenzt und ſchuppig übereinanderliegend. Die Zunge iſt verkümmert. 

Scharben kommen in allen Erdteilen vor und leben am Meere wie auch auf ſüßen Ge— 
wäſſern. Auf ebenem Boden bewegen ſie ſich ziemlich ungelenk und watſchelnd, im Gezweige 
der Bäume mit auffallender Gewandtheit, fliegend raſcher, als man meinen möchte, da der 
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Flug ausſieht, als ob er ſehr ermüden müſſe. Soviel wie möglich verweilen ſie im Waſſer 
und ſchwimmen und tauchen mit großer Fertigkeit und Ausdauer. 

Alle Scharben freſſen ſo lange, wie ſie freſſen können, und ſtürzen ſich ſelbſt mit gefülltem 
Magen gierig auf eine Beute, wenn ſie ihnen gerade vor das Auge kommt. Sie ruhen, ſo 
ſcheint es, nur, um wieder fiſchen und freſſen zu können, und freſſen bloß dann nicht, wenn ſie 
ihr Gefieder in Ordnung bringen oder ſchlafen. Die Dehnbarkeit ihres Schlundes geſtattet 
ihnen, ſehr große Fiſche hinabzuwürgen; aber dieſe werden ungemein raſch zerſetzt, und der 
Magen verlangt dann neue Füllung. In Ländern, in denen der Menſch zur Herrſchaft ge— 
kommen iſt, können ſie nicht geduldet werden, weil ſie den Fiſchereien den allerempfindlichſten 
Schaden zufügen. 

Sämtliche Arten der Familie niſten in Geſellſchaft und gründen unter Umſtänden An— 
ſiedelungen, die mehrere tauſend Paare zählen. Gefangene Scharben erfreuen durch die 
Verſchiedenartigkeit ihrer Stellungen, von denen jede einzelne etwas Abſonderliches hat, durch 
ihre Kaſtloſigkeit und Munterkeit, die Liſt, mit der ſie auf alles Lebendige und Verſchlingbare 
Jagd machen, ſchreiten bei guter Pflege auch zur Fortpflanzung, verlangen aber freilich einen 
Liebhaber, der die keineswegs unbedeutenden Koſten ihrer Anterhaltung nicht ſcheut. 

Die bekannteſte und vielleicht verbreitetſte Art iſt der Kormoran, Phalacrocorax 
carbo L. Oberkopf, Hals, Bruſt, Bauch und Anterrücken find glänzend ſchwarzgrün, ſanft 
metalliſch ſchimmernd, Vorderrücken und Flügel bräunlich, bronzeglänzend und wegen der 
dunkleren Säume der Federn wie geſchuppt, Schwung- und Steuerfedern ſchwarz; ein weißer, 
hinter dem Auge beginnender Fleck umgibt die Kehle, ein anderer rundlicher ſteht auf den 
Weichen. Die Länge beträgt 81 bis 92, die Breite 135 bis 150, die Flügellänge 36 em. 

Vom mittleren Norwegen an trifft man den Kormoran, deſſen Name aus corvus mari- 
nus, „Seerabe“, entſtanden iſt, in ganz Europa und während des Winters in erſtaunlicher 
Anzahl in Afrika. Er bewohnt die Ufer des Meeres und der ſüßen Gewäſſer, je nach des 
Ortes Gelegenheit. Größere Flüſſe oder Ströme, die von Waldungen eingeſchloſſen werden, 
beherbergen ihn ſtets, ja der zudringliche, freche Vogel ſiedelt ſich ſogar in unmittelbarer 
Nähe von Ortſchaften an und läßt ſich kaum und nur mit größter Mühe vertreiben. Man 
kennt ein Beiſpiel, daß Kormorane inmitten einer Stadt erſchienen und ſich den Kirchturm 
zum Ruheſitze erwählten. In größerer Anzahl trifft man ſie am Weere, jedoch nur an ge— 
wiſſen Stellen, da nämlich, wo die Küſte felſig und ſchwer zugänglich iſt, oder aber da, wo 
ein Kranz von Schären ſie umlagert. Längs der Küſte von Skandinavien, auf Island, den 
Färöern, Hebriden, Orkney-Inſeln uſw. find fie deshalb jo häufig, weil der Wenſch nicht 
imſtande iſt, ihnen hier entgegenzutreten. In nicht geringerer Menge ſammeln ſie ſich während 
des Winters in ſüdlicheren Meeren an. Schon in Griechenland ſieht man ſie häufig jahraus, 
jahrein auf den großen Seen und auf dem Weere; in Agypten bedecken ſie die Strandſeen 
zuweilen, ſoweit das Auge reicht, und ziehen alle Morgen auf das hohe Meer hinaus. In 
ähnlicher Menge erſcheinen ſie in Südchina oder in Indien. 

Pinguine und Schlangenhalsvögel tauchen und ſchwimmen unzweifelhaft ſchneller, ge— 
wandter, beſſer als die Scharben; ob dieſe aber ſonſt noch von tauchenden Vögeln übertroffen 
werden, möchte ich bezweifeln. Sie ſchwimmen unter dem Waſſer ſo ſchnell, daß auch das 
beſte, von tüchtigen Ruderern bewegte Boot fie nicht einholen kann, und ſie tauchen lange 
und in bedeutende Tiefen hinab, erſcheinen für einen Augenblick an der Oberfläche, atmen 
raſch ein und verſchwinden wieder. Beim Verfolgen ihrer Beute ſtrecken ſie ſich lang aus 
und rudern mit weit ausholenden Stößen ſo heftig, daß ihr Körper wie ein Pfeil durch das 
Waſſer getrieben wird. Ihre Lernfähigkeit erhellt aus der bekannten Tatſache, daß Kormo— 
rane von den Chineſen zum Fiſchfang abgerichtet werden und zur Zufriedenheit ihrer Herren 
arbeiten. „Bei Hochwaſſer“, erzählt Doolitle, „ſind die Brücken in Futſchau von Zuſchauern, 
die dieſen Fiſchfang beobachten, dicht beſetzt. Der Fiſcher ſteht auf einem etwa meterbreiten, 
5 bis 6 m langen Floß aus Bambus, das vermittelſt eines Ruders in Bewegung geſetzt wird. 
Wenn die Kormorane fiſchen ſollen, ſtößt oder wirft der Fiſcher ſie ins Waſſer; wenn ſie nicht 
gleich tauchen, ſchlägt er auch mit dem Ruder hinein oder nach ihnen, bis ſie in der Tiefe ver 
ſchwinden. Sobald die Scharbe einen Fiſch erbeutet hat, erſcheint ſie wieder über dem 
Waſſer mit dem Fiſche im Schnabel, einfach in der Abſicht, ihn zu verſchlingen; daran 

verhindert ſie jedoch eine ihr loſe um den Hals gelegte Schnur oder ein Metallring, und ſo 
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ſchwimmt ſie wohl oder übel dem Floſſe zu. Der Fiſcher eilt jo raſch wie möglich herbei, da— 
mit ihm die Beute nicht wieder entgehe; denn bisweilen findet, beſonders bei großen Fiſchen, 
ein förmlicher Kampf zwiſchen dem Räuber und ſeinem Opfer ſtatt. Wenn der Fiſcher nahe 
genug iſt, wirft er einen an einer Stange befeſtigten netzartigen Beutel über die Scharbe 
und zieht ſie ſo zu ſich auf das Floß, nimmt ihr den Fiſch ab und gibt ihr zur Belohnung 
etwas Futter, nachdem er den Ving gelöſt und das Verſchlingen ermöglicht hat. Hierauf 
gewährt er ſeinem Vogel eine kurze Ruhe und ſchickt ihn von neuem an die Arbeit. Bis— 
weilen verſucht die Scharbe mit ihrer Beute zu entrinnen; dann ſieht man den Fiſcher ihr 
ſo raſch wie möglich nacheilen, gewöhnlich mit, zuweilen ohne Erfolg. Manchmal fängt ein 
Kormoran einen ſo ſtarken Fiſch, daß er ihn nicht allein in Sicherheit bringen kann; dann 
eilen mehrere der übrigen herbei und helfen ihm. Artet dieſe Abſicht, wie es auch geſchieht, 
in Kampf aus, und ſuchen ſich die Scharben ihre Beute gegenſeitig ſtreitig zu machen, ſo 
ſteigert ſich die Teilnahme der Zuſchauer in hohem Grade, und es werden wohl auch Wetten 
zugunſten dieſes oder jenes abgeſchloſſen.“ 

Wie alle Scharben, zeichnet ſich auch der Kormoran durch ſeine unerſättliche Gefräßig— 
keit aus. Ich habe einem gefangenen Kormoran ſo viele Fiſche gereicht, wie er annehmen 
wollte, und gefunden, daß er am Morgen 26, in den Nachmittagsſtunden aber wiederum 
17 durchſchnittlich 20 em lange Plötzen verſchlang. Die Fiſche füllten anfänglich nicht allein 
den Magen vollſtändig, ſondern dehnten auch die Speiſeröhre unförmlich aus, ragten zum 
Teil ſogar aus dem Schlunde hervor, wurden aber jo raſch verdaut, daß Schlund und Speiſe— 
röhre binnen 2 Stunden bereits geleert waren. Auf den Färöern ſind die Kormorane verhaßt, 
weil ſie ſich ſogar an Lämmer wagen, ſie bei lebendigem Leib anfreſſen und ſchließlich töten. 

Die Kormorane bevorzugen Bäume zur Anlage ihres Neſtes, begnügen ſich jedoch im 
Notfalle mit Höhlungen in Felſenvorſprüngen und ähnlichen Anlageſtellen. Sie legen 4 bis 6 
kleine ſchlanke Eier, die von beiden Eltern bebrütet werden. 

Die vier Arten der zweiten Gattung der Familie, der Schlangenhalsvögel (Plotus L.), 
kennzeichnen ſich durch ſehr geſtreckten Leib, außerordentlich langen, dünnen Hals, kleinen, 
flachen Kopf und langen, ſehr ſpitzigen Schnabel, deſſen ſcharfe Ränder gegen die Spitze 
hin fein gezähnelt ſind, verkümmerte Naſenlöcher, weit nach hinten ſtehende Füße mit ſehr 
langen Zehen, langen, keilförmigen Schwanz aus zwölf ſtarken, gegen die Spitze hin ver— 
breiterten, höchſt biegſamen Federn, von denen die Außenfahnen des mittelſten Paares ebenſo 
wie die der innerſten Schwungfedern des Armes wie mit einer Brennſchere gewellt ſind, 
vermutlich zum leichteren Ablaufen des Waſſers. 

Levaillants Schlangenhalsvogel, Plotus rufus Daud., hat vorherrſchend ſchwarzes, 
metalliſchgrün ſchillerndes Gefieder. Seine Länge beträgt 86 em. Er gehört Afrika an und 
lebt hier auf allen Gewäſſern ſüdlich vom 15. Grad nördl. Br. bis zum Kaplande. Hals 
nebſt Kopf erinnern bei ihm wirklich an eine Schlange: ſie ſind nicht bloß ähnlich gezeichnet, 
ſondern werden auch ſchlangenartig bewegt. Wenn der Vogel tauchend zwiſchen der Ober— 
fläche und dem Grunde des Waſſers dahinſchwimmt, wird er ſelbſt zur Schlange, und wenn 
er ſich zur Wehr ſetzen muß oder einen Feind angreifen will, wirft er den Hals mit einer ſo 

blitzartigen Schnelligkeit vor, daß man wiederum an einen Angriff der Viper denken kann. 
Alle Schlangenhalsvögel ſind vorzügliche Schwimmer, noch beſſere Taucher. Ein Kormoran 
erſcheint ihnen gegenüber als Stümper. Ihnen gebührt zum mindeſten innerhalb ihrer 

Ordnung in dieſer Fertigkeit der Preis; ſie werden aber wohl auch kaum von einem anderen 
Schwimmvogel oder Taucher, mit Ausnahme vielleicht der Pinguine, übertroffen. Da, wo 
ſie ihren Fiſchfang behaglich betreiben können und ſich vollſtändig ſicher fühlen, ſchwimmen 
ſie mit zur Hälfte eingetauchtem Leib auf der Oberfläche des Waſſers dahin; ſowie ſie aber 
einen Menſchen oder ein gefährliches Tier gewahren, ſenken ſie ſich ſo tief ein, daß nur noch 
der dünne Hals hervorragt. Durch dieſes Mittel entzieht ſich der Schlangenhalsvogel den 
Blicken außerordentlich leicht: man kann nahe bei ihm vorbeifahren, ohne ihn zu gewahren, 
ſelbſt wenn er ſich auf ganz freiem Waſſer bewegt, während er zwiſchen Schilf, Buſchwerk 
und dergleichen, wenn er es will, auch dem ſchärfſten Auge verſchwindet. 

Über den Indiſchen Schlangenhalsvogel, Plotus melanogaster G., macht Hein- 
roth, der ihn am Kataleſee auf Ceylon beobachtete, intereſſante Mitteilungen. „Gleich bei 
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1. Großer Fregattvogel, Fregata aquila J. 
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2. Rotichnabel-Pelikan, Pelecanus erythrorhynchus Gm. 

Yo nat. Gr., s. S.58. — New York Zoological Society phot. 



3. Sumpfrohrdommel, Botaurus lentiginosusMonf. 

l/u nat. Gr., S. 

4. Schattenvogel, Scopus umbretta Gm. 

S. 64. — New York Zoo!. Society phot. Us nat. Gr., S. S. 66. — W. S. Berridge-London phot. 

5. Ibis, Ibis aethiopica Lath. 

e e e — Henry Irving-Horley phot. 
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meinem erſten Eintreffen dort“, ſagt er, „ſah ich in der Ferne eine langgeſtreckte Wolke 
ſchwarzer Vögel niedrig über den Waſſerſpiegel ſich hinwälzen, die jedoch auffallend langſam 

vorwärts kam und in gleichmäßiger, langer Front vorrückte. Es dauerte eine geraume Zeit, 

bis ich dieſes Schauspiel enträtſeln konnte, zumal ich eine ſolche Löſung eben nicht erwartet 

hatte. Um zu fiſchen, geſellen ſich hier Tauſende, ja vielleicht Zehntauſende von Schlangen— 

halsvögeln zuſammen, bilden einen Schwarm von einem oder mehreren hundert Metern 

Länge und einigen Metern Tiefe und rücken in der Weiſe über und unter dem Waſſer vor, 

Levaillants Schlangenhalsvogel, Plotus rufus Daud. Ys natürlicher Größe. 

daß die vorderſten untertauchen, nun von den fliegenden überholt werden und nach dem 

Auftauchen wieder fliegend nacheilen; der ganze Zug bewegt ſich alſo gewiſſermaßen walzen— 

artig vorwärts. Die Vögel fliegen ſo dicht, daß einmal mit einer Kugel vier Stück zugleich 

durchſchoſſen werden konnten. Dabei ſieht man fortwährend Trupps von anſcheinend ge 

ſättigten Vögeln dem Strande zufliegen, während andere ſich dem Gros neu anſchließen.“ 

Eine weitere Familie der Unterordnung der Ruderfüßer iſt die der Fregattvögel, deren 

Vertreter zu der gleichnamigen Gattung Fregata L. gehören. 

Wenn irgendein Vogel verdient, der Adler der See genannt zu werden, ſo iſt es der 

Große Fregattvogel, Fregata aquila I. (j. die beigeheftete Tafel „Storchvögel“, 1). 
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Sein Leib iſt ſchlank, der Schnabel um die Hälfte länger als der Kopf, längs der Kuppe ge— 
wölbt und hakenförmig herabgekrümmt, der Mundrand bis unter die Augen geſpalten, der 
Fuß ſehr kurz, kräftig, langzehig, mit ſcharfen, kräftig gebogenen Krallen bewehrt und mit 
breit ausgeſchnittenen Schwimmhäuten ausgerüſtet, der Flügel außerordentlich lang und 
ſcharf zugeſpitzt, der Schwanz ſehr lang und tief gegabelt. Das Gefieder iſt bräunlichſchwarz; 
Kopf, Hals, Rücken und Bruſt erſtrahlen in grünem und purpurnem Metallſchimmer, und 
die Unterſeite beſitzt in dem lebhaftroten Kehlſack einen ſchönen Schmuck. Bei der Zer— 
gliederung fällt die Leichtigkeit des Anochengerüſtes und das weitgehende Luftfüllungs— 
vermögen auf. Die Länge beträgt 108, die Breite 230, die Flügellänge 65, die Schwanz— 
länge 47 em, das Gewicht hingegen nur wenig über 1,5 Kg. 

Audubon iſt mit anderen Beobachtern geneigt, den Fregattvogel für den ſchnellſten 
Flieger auf dem Meere zu halten. So behende auch die Seeſchwalben und Möwen ſind, meint 
er, ihm verurſacht es keine Mühe, ſie zu überholen. Delphine und Raubfiſche beobachtet 
der Fregattvogel, nach Verſicherung des Schriftſtellers, unabläſſig, ſtreicht über ihnen hin, 
wenn ſie die Fliegenden Fiſche verfolgen. Sobald letztere das Waſſer verlaſſen, wirft er ſich 
unter ſie, um einen im Fluge wegzunehmen, oder verfolgt ſie ſtoßtauchend noch in die Tiefe. 
Einen Fiſch, den er gefangen, läßt er zwei-, dreimal fallen, wenn er ihn nicht in erwünſchter 
Weiſe mit dem Schnabel gefaßt hat, ſtürzt ihm nach, fängt ihn jedesmal, noch ehe er das 
Waſſer berührt, und ſucht ihn nunmehr in eine günſtige Lage zu bringen. Andere fiſchende 
Vögel, Möwen, Tölpel, ſelbſt Raubvögel, zwingt er in der Luft durch Stoßen und Flügel— 
ſchlagen, ihre Beute herauszugeben, und fängt die ſtürzende, ehe ſie das Waſſer erreicht. Zu— 
weilen kreiſen Fregattvögel ſtundenlang in hoher Luft mit der Leichtigkeit und Behaglichkeit 
der Geier und Adler, zuweilen verfolgen ſie ſich ſpielend unter den wundervollſten Schwen— 
kungen und Windungen; nur beim Forteilen ſchlagen ſie langſam mit den Schwingen. Auf 
dem feſten Boden wiſſen ſie ſich nicht zu benehmen, auch hat man ſie noch nie ſchwimmen ſehen. 

Die größten und auffallendſten Mitglieder der Unterordnung der Ruderfüßer ſind die 
Pelikane mit der einzigen Gattung Pelikan (Pelecanus I.). Sie kennzeichnet vor allem 
der gewaltige, nur ihnen eigene Hamenſchnabel, der ſozuſagen aus einem im Rahmen des 
Unterkiefers hängenden Sack und einem dieſen ſchließenden Deckel beſteht. Der den Deckel 
bildende Oberſchnabel geht an der Spitze in einen krallenförmigen, ſtarken Haken über. Die 
ſehr ſchwachen, biegſamen Unterfieferäjte des Unterſchnabels vereinigen ſich erſt an der Spitze 
und nehmen zwiſchen ſich einen außerordentlich weiten, in hohem Grade dehnbaren Hautſack 
auf, in deſſen Grunde hinten die winzige Zunge liegt. Der Fuß iſt niedrig, ſehr langzehig 
und mit großen Schwimmhäuten beſetzt, der Flügel groß und breit, der Schwanz kurz, das 
Gefieder dicht anliegend, aber eigentümlich rauh und harſch, da ſeine einzelnen Federn ſich 
ſehr verſchmälern und zuſpitzen. 

Die Pelikane, von denen neun Arten beſchrieben wurden, haben einen ſehr weiten Ver— 
breitungskreis: ſie bewohnen die heiße Zone ſowie die daran grenzenden Teile der beiden 
gemäßigten Zonen und finden ſich in allen Erdteilen. 

Die häufigſte und verbreitetſte Art iſt der Gemeine Pelikan, Pelecanus onoerotalus L., 
mit ſeinen Verwandten der größte aller Waſſervögel, denn feine Länge beträgt 140 bis 180 em. 

Das Gefieder, das auf dem Kopf eine aus langen Federn beſtehende Haube bildet, iſt im 
Alter bis auf die braunen Handſchwingen weiß, roſenrot überhaucht, auf der Vorderbruſt 
gelb, in der Jugend auf dem Mantel braun und grau gemiſcht, auf der Anterſeite aſchgrau. 

Der mittelgroße, Nordamerika bewohnende Rotſchnabel-Pelikan, Pelecanus ery- 
throrhynchus Gm. (ſ. Tafel „Storchvögel“, 2), iſt dadurch merkwürdig, daß zur Brutzeit 
auf dem vorderen Teile ſeines Oberſchnabels ein längliches, ſeitlich zuſammengedrücktes Horn— 
gebilde von ziemlicher Höhe erſcheint, das im Herbſt wieder verſchwindet. 

Der Gemeine Pelikan iſt von Südungarn an über den größten Teil Südaſiens und 
Afrikas verbreitet. In Südeuropa trifft er Ende April und Anfang Mai ein, brütet und ver— 
läßt das Land im Oktober wieder. Bei dieſer Gelegenheit verfliegt er ſich zuweilen über die 
Grenzen ſeines Gebietes hinaus, und ſo iſt es geſchehen, daß man ihn mitten in Deutſchland 
angetroffen hat. Am Bodenſee erſchien einmal eine Herde von 130 Stück; einzelne oder kleine 
Trupps hat man in vielen Gauen unſeres Vaterlandes beobachtet. 
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Wer nicht ſelbſt Agypten oder überhaupt Nordafrika bereiſt und die Maſſen der Fiſch— 
freſſer geſehen hat, die auf den dortigen Seen Herberge und Nahrung finden, kann ſich un— 
möglich einen Begriff von der Anzahl dieſer Vögel machen und wird den Berichterſtatter 
möglicherweiſe der Übertreibung beſchuldigen. An den Strandſeen Agyptens, auf dem Nil- 
ſtrome während der Zeit der Aberſchwemmung oder weiter unten im Süden, ſowohl auf 
dem Weißen und Blauen Nil mit ſeinen Nebenſeen wie auf dem Roten Meere, gewahrt man 
zuweilen die Pelikane zu ſolchen Maſſen vereinigt, daß das Auge nicht imſtande iſt, die ganze 
Schar zu überblicken. Flüge von 10 bis 12 Stück ſind etwas Seltenes, Geſellſchaften von 
Hunderten und Tauſenden das Gewöhnliche. 

Alle Pelikane machen keinen Unterjchied zwiſchen ſüßen und ſalzigen, wohl aber zwiſchen 
ſeichten und tieferen Gewäſſern. Nur eine einzige Art der Familie, die in Mittelamerika lebt, 
erwirbt ſich ihre Nahrung durch Stoßtauchen; alle übrigen ſind nicht imſtande, in dieſer Weiſe 
zu fiſchen, ſondern können dies nur von der Oberfläche des Waſſers aus tun. Wegen des 
Luftpolſters, das unter ihrer Haut liegt, ſind ſie ganz unfähig, ihren Leib unter das Waſſer 
zu zwingen; ſie liegen vielmehr wie Kork auf der Oberfläche und halten ſich demgemäß bloß 
über ſolchen Tiefen auf, die ſie mit Hals und Hamenſchnabel ausbeuten können. Zu dieſem 
Zwecke verſammeln ſie ſich auf ſeichteren Stellen der Gewäſſer, verteilen ſich in einer gewiſſen 
Ordnung über einen weiten Raum und fiſchen nun, mehr und mehr zuſammenrückend, das 
zwiſchen ihnen liegende Waſſer aus. Auf den Seen und den ſeichten Meeresteilen bilden ſie 
einen weiten Halbmond und rudern gegen den Strand an oder ſchließen ſelbſt einen Kreis 
und verengen dieſen allgemach mehr und mehr; auf ſchmalen Flüſſen oder Kanälen teilen ſie 
ſich in zwei Haufen, bilden eine geſchloſſene Reihe auf dieſer, eine auf jener Seite, ſchwimmen 
gegeneinander an und fiſchen jo ebenfalls den betreffenden Teil rein aus. Ihr Hamenſchnabel 
leiſtet ihnen dabei unübertreffliche Dienſte, weil er ihnen leichtes Erfaſſen und Feſthalten der 
gefangenen Beute geſtattet. Für gewöhnlich freſſen die Pelikane nur Fiſche, zuweilen greifen 
ſie jedoch auch andere Wirbeltiere an. Junge Schwimmvögel, die ſich in ihre Nähe wagen, 
ſind immer gefährdet; ſchlingen die Pelikane doch halberwachſene Enten hinab. Ihr Schlund 
iſt ſo weit, daß er eine geballte Mannesfauſt bequem durchläßt: ich habe mehr als einmal 
meinen gefangenen Pelikanen große Fiſche mit der Hand aus ihrem Magen gezogen. Natürlich 
nimmt ein Pelikan beim Fiſchen außer ſeiner Beute auch immer eine bedeutende Menge 
Waſſer in ſeinen Kehlſack auf; er entfernt es dadurch wieder, daß er den Schnabel ſenkt, den 
Kehlſack gegen den Hals drückt und ihn einfach auslaufen läßt. 

Das tägliche Leben der Pelikane iſt geregelt. Die frühen Morgenſtunden werden zur 
Jagd benutzt. Kleinere oder größere Flüge ziehen dahin, die erſteren in einer ſchrägen Linie, 
die letzteren in der bekannten Keilordnung; die einen wenden ſich ſeichten Buchten zu, die 
anderen kommen von dieſen bereits geſättigt zurück. Einzeln fiſchende Pelikane habe ich nur 
in Griechenland geſehen; gewöhnlich waren es ſehr zahlreiche Schwärme, die ſich zu dieſem 
Tun vereinigt hatten. Gegen 10 Uhr vormittags haben ſich alle geſättigt und wenden ſich 
nun einer beliebten Sandbank oder Baumgruppe zu, um hier auszuruhen, zu verdauen und 
dabei das Gefieder zu putzen und neu einzufetten. Letztere Tätigkeit nimmt viel Zeit in An— 
ſpruch, weil der ungefüge Schnabel das Geſchäft erſchwert und ſehr ſonderbare Stellungen 
nötig macht, namentlich wenn es ſich darum handelt, die Federn des Halſes zu bearbeiten. 
Nachdem das Putzen vorüber iſt, nehmen die durch das behagliche Gefühl der Verdauung 
träge gewordenen Vögel verſchiedene Stellungen an, je nachdem ſie auf Bäumen oder auf 
dem Boden ſitzen. Dort ſtellen ſie ſich mit tief eingezogenem Halſe gewöhnlich ſenkrecht auf 
die Aſte, hier legen fie ſich nicht ſelten platt auf den Bauch nieder. Bis gegen Mittag kommen 
beſtändig neue herbei, und die Verſammlung wächſt demnach von Minute zu Minute. Nach— 
mittags zwiſchen drei und vier Uhr beginnen die Reihen ſich wieder zu lichten; geſellſchafts— 
weiſe ziehen die Vögel zu neuem Fang aus. Die zweite Jagd währt bis Sonnenuntergang, 
dann fliegen alle dem Schlafplatze zu. 

Zu ihren Brutanſiedelungen wählen ſie in Südeuropa Sümpfe und Seen. „An ſolchen, 
nur mit den unglaublichſten Schwierigkeiten zu erreichenden Orten“, ſagt Graf von der Mühle, 

„wo ſchwimmende Inſeln ſich befinden, ſtehen auf dieſen, dicht aneinandergedrängt, die grob 
aus Rohr und Schilf zuſammengetretenen, meiſtens naſſen oder feuchten Neſter.“ Das 
Gelege bilden 2, bisweilen 3 verhältnismäßig kleine, immer mit einer dick aufliegenden 
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Kalkkruſte bedeckte Eier. Die Neſter der Pelikane ſind ſehr feſt gebaut und haben etwa 2,6 m 
Durchmeſſer und 0,7 m Höhe. Die Jungen, die nach 38tägiger Brutzeit dem Ei entſchlüpfen, 
ſind widerliche Geſchöpfe von ſehr einfältigem Ausſehen; ſie kommen in einem grauen Dunen— 
kleide zur Welt, haben einen kleinen Schnabel, aber einen großen Kehlſack und laſſen beſtändig 
heiſere „ſchirpende“ Laute vernehmen. Sie wachſen ſehr raſch. Ihre Eltern, die fie gemein— 
ſchaftlich erbrüteten, pflegen ſie eifrig und vergeſſen im Neſte alle ihnen ſonſt eigene Scheu. 

Es iſt eine bekannte Sage, daß der Pelikan zur Erhaltung ſeiner Jungen ſelbſt das Leben 
hingibt, indem er ſeine Bruſt aufreißt und jene ſein eigenes Blut trinken läßt. Schon ſeit 
alter Zeit gilt dieſer Vogel deshalb als Symbol für barmherzige Selbſtaufopferung. So ſteht 
z. B. in der Villa Nazionale zu Neapel ein Denkmal, das einen Pelikan bei dieſer Betätigung 
höchſter Mutterliebe darſtellt, zum Andenken an die Männer und Frauen, die während der 
Choleraepidemie daſelbſt im Jahre 1884 im Dienſte der Krankenpflege ihren Tod fanden. 
Veranlaſſung zu der Sage haben wohl die obenerwähnten, wegen der Länge des Schnabels 
beſonders eigenartigen Stellungen des Vogels beim Putzen des Gefieders oder beim Ent— 
fernen des Waſſers aus dem Schnabel vor dem Verſchlucken der Beute gegeben. 

Zweite Unterordnung: Reihervögel. 

Gadow unterſcheidet innerhalb der Unterordnung der Reihervögel zwei Familien, die 
der Reiher und die der Hammerköpfe. 

Die Reiher ſtellen die bei weitem größere, 100 Arten umfaſſende Familie dar. Ihr 
Leib iſt auffallend ſchwach, ſeitlich ungemein zuſammengedrückt, der Hals ſehr lang und dünn, 
der Kopf klein, ſchmal und flach, in der Regel kürzer, höchſtens ebenſo lang wie der Schnabel, 
der ziemlich ſtark, gerade, ſeitlich ſehr zuſammengedrückt, an den etwas eingezogenen Mund— 
kanten ſchneidend ſcharf, nächſt der Spitze gezähnelt, mit Ausnahme der Naſengegend mit 
glatter, harter Hornmaſſe bekleidet iſt, das Bein mittelhoch, der Fuß langzehig, die Kralle 
der mittleren Zehe auf der Innenſeite fein kammartig gezähnelt, der Flügel lang und breit, 
vorn aber ſtumpf, der aus zehn bis zwölf Federn gebildete Schwanz kurz und abgerundet, 
das Kleingefieder ſehr reich, weich und locker. 

Die Reiher bewohnen alle Erdteile, in den Wendekreisländern aber ſind ſie der Haupt— 
beſtandteil der Bevölkerung der Sümpfe und Gewäſſer. 

Das Weſen der Reiher iſt nicht beſtechend. Sie verſtehen es wohl, die wunderbarſten 
Stellungen anzunehmen, keine einzige von dieſen aber kann anmutig genannt werden. Sie 
ſind ziemlich bewegungsfähig, jede ihrer Bewegungen aber hat, mit der anderer Storchvögel 
verglichen, etwas Hölzernes, Schwerfälliges oder mindeſtens Unzierliches. Ihr Gang iſt 
gemächlich, langſam und bedächtig, ihr Flug keineswegs ungeſchickt, aber einförmig und 
ſchlaff. Das Flugbild, das ſie abgeben, iſt gleichwohl ſchöner als das der meiſten anderen 
Storchvögel, weil ſie mit wenigen Ausnahmen, wie z. B. des blauen amerikaniſchen Reihers, 
beim Fliegen den Hals nicht ſteif machen und geradeaus ſtrecken, ſondern anmutig nach hinten 
über den Rücken gebogen tragen. Sie ſind imſtande, im Röhricht oder im Gezweig behende 
umherzuklettern, ſtellen ſich dabei aber ſo an, daß es ungeſchickt ausſieht; ſie können ſchwimmen, 
tun dies jedoch in einer Weiſe, die unwillkürlich zum Lachen reizt. Ihre Stimme iſt ein 
unangenehmes Gekreiſch oder ein lautes, weithin ſchallendes Gebrüll, das manchem Menſchen 
unheimlich dünkt, die Stimme der Jungen ein widerwärtiges Gebelfer. Unter den Sinnen 
ſteht unzweifelhaft das Geſicht obenan, der Blick des ſchönen, meiſt hell gefärbten Auges 
hat aber etwas Tückiſches, wie der einer Schlange, und das Weſen der Reiher ſtraft dieſen 
Blick nicht Lügen: unter allen Storchvögeln darf man wohl die Reiher als die boshafteſten 
bezeichnen. Sie leben zwar oft in größeren Geſellſchaften, dürfen jedoch deswegen ſchwerlich 
geſellige Vögel genannt werden; denn keiner läßt eine Gelegenheit vorübergehen, den anderen 
gegenüber ſein Übelwollen zu betätigen. Größeren Tieren weichen fie ängſtlich aus, indem 
ſie ſich entweder entfernen oder durch ſonderbare Stellungen unkenntlich zu machen ſuchen; 
kleineren gegenüber zeigen ſie ſich mordſüchtig und blutgierig, zum mindeſten unfriedlich 
und zankluſtig. 

Ihre Nahrung beſteht vorzugsweiſe aus Fiſchen; die kleineren Arten ſind der Haupt— 
ſache nach Inſektenfreſſer, aber alle verſchmähen kaum irgendein anderes Tier, das ſie be— 
wältigen können. Sie verzehren kleine Säugetiere, junge und unbehilfliche Vögel, Lurche 
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verſchiedener Art, vielleicht mit Ausnahme der Kröten, und ebenſo Weichtiere und Würmer, 
vielleicht auch Krebſe. 

Alle Reiher niſten gern in Geſellſchaft von ihresgleichen, verwandter und auch nicht 

verwandter Vogelarten. Ihre Neſter, große, roh zuſammengefügte Bauten, ſtehen entweder 
auf Bäumen oder im Röhricht auf zuſammengeknickten Stengeln und bilden ganze Anſiede— 
lungen, die „Reiherſtände“. Das Weibchen iſt auch hier wie bei jo vielen Vogelarten der 
Baumeiſter, während das Männchen nur die Bauſtoffe herbeiſchleppt. Weſentlich ſind das 
Holzknüppel, die es aber, ſeltſam genug, nicht der Quere, ſondern der Länge nach im Schnabelträgt. 

Der Graue Fiſchreiher, Ardea einerea L., mit dem wir die Familie der Reiher be- 
ginnen, iſt der bekannteſte Vertreter der Gattung der Tagreiher (Ardea .). Das Ge— 
fieder auf Stirn und Oberkopf iſt weiß, auf dem Halſe grauweiß, auf dem Rücken aſchgrau, 
durch die verlängerten Federn bandartig weiß gezeichnet, auf den Seiten des Unterkörpers 
ſchwarz; ein Streifen, der über dem Auge beginnt und nach dem Hinterhalje läuft, drei 
lange Schopffedern, eine dreifache Fleckenreihe am Vorderhalſe und die großen Schwingen 
ſind ſchwarz, die Oberarmſchwingen und Steuerfedern grau. Die Iris des Auges iſt gold— 
gelb, der Schnabel ſtrohgelb, der Fuß bräunlichſchwarz. Die Länge beträgt 100 bis 106, 
die Flügellänge durchſchnittlich 47 em. Der junge Vogel ſieht grauer aus als der alte und 
hat auch keinen Federbuſch. 

Nach Norden hin reicht der Verbreitungskreis des Grauen Fiſchreihers bis über den 
60. Grad und in der Richtung von Weſten nach Oſten vom Atlantiſchen Ozean bis Korea, 
Japan und Formoſa; nach Süden hin kommt der Vogel faſt in allen Ländern der Alten Welt 
vor, und zwar nicht bloß als Zug-, ſondern auch als Brutvogel. Im Norden iſt er Zug-, im 
Süden wenigſtens Strichvogel. Deutſchland verläßt er im September und Oktober, reiſt 
gemächlich den großen Strömen entlang, erſcheint im Oktober überall in Südeuropa und 
fliegt endlich nach Afrika hinüber. Im März und April kehrt er zurück. Auf der Wander— 
ſchaft ſchließt ſich einer dem anderen an, und ſo ſcharen ſich zuweilen Geſellſchaften zuſammen, 
die bis 50 Stück zählen. Sie reiſen in der Regel bei Tage, in hoher Luft langſam dahin— 
fliegend und gewöhnlich eine ſchräge Linie bildend. Heftiger Wind macht ihre Wanderung 
unmöglich; Mondſchein bewegt ſie zuweilen, des Nachts zu reiſen. 

Gewäſſer aller Art, vom Meere an bis zum Gebirgsbache, ſind die Aufenthaltsorte und 
das Jagdgebiet des Grauen Fiſchreihers, auf deſſen Lebensſchilderung wir uns beſchränken 
dürfen; die einzige Bedingung, die er an das Gewäſſer ſtellt, iſt Seichtigkeit. Er beſucht die 
kleinſten Feldteiche, Waſſergräben und Lachen, ebenſo, wenigſtens in der Winterherberge, 
ſeichte Meerbuſen und Küſtengewäſſer, bevorzugt jedoch Gewäſſer, in deren Nähe es Wal— 
dungen oder wenigſtens hohe Bäume gibt. Auf letzteren pflegt er der Ruhe. An Scheu und 
Furchtſamkeit übertrifft er alle anderen Arten, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil 
ihm am eifrigſten nachgeſtellt wird. Die Stimme iſt ein kreiſchendes „Kräik“, der Warnungs— 
laut ein kurzes „Ka“; andere Laute ſcheint er nicht auszuſtoßen. Die Nahrung beſteht aus 
Fiſchen bis zu 20 em Länge, Fröſchen, Schlangen, insbeſondere Nattern, jungen Sumpf- und 
Waſſervögeln, Mäuſen, Inſekten, die im Waſſer leben, Weichtieren und Regenwürmern. Nau— 
mann ſchildert, wie die Reiher, wenn ſie am Teiche angelangt ſind, gewöhnlich ſogleich ins 
ſeichte Waſſer gehen und ihre Fiſcherei beginnen. „Den Hals niedergebogen, den Schnabel 
geſenkt, den ſpähenden Blick auf das Waſſer geheftet, ſchleichen fie in abgemeſſenen, ſehr lang— 
ſamen Schritten und ſo behutſam und leiſen Trittes, daß man nicht das geringſte Plumpen 
oder Plätſchern hört, im Waſſer und in einer ſolchen Entfernung vom Uferrand entlang, daß 
ihnen das Waſſer kaum bis an die Ferſen reicht. So umkreiſen ſie, ſchleichend und ſuchend, 
nach und nach den ganzen Teich, werfen alle Augenblicke den zuſammengelegten Hals wie 
eine Schnellfeder vor, ſo daß bald nur der Schnabel allein, bald auch noch der ganze Kopf 
dazu unter die Waſſerfläche und wieder zurückfährt, fangen faſt immer einen Fiſch, verſchlucken 
ihn ſogleich oder bringen ihn zuvor im Schnabel in eine ſchluckgerechte Lage, den Kopf nach 
vorn, und verſchlingen ihn dann.“ Gelegentlich ſucht ein Reiher auch in tiefem Waſſer Beute 
zu erlangen, indem er ſchwimmend fiſcht. 

Der Fiſchreiher brütete bis vor kurzem auch in Deutſchland gern in Geſellſchaft und 
bildete hier und da Anſiedelungen oder Reiherſtände, die 15 bis 100 und mehr Neſter zählten 
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und ungeachtet aller Verfolgungen jedes Jahr wieder bezogen wurden. Heutzutage gibt es in 
Deutſchland nur noch ſehr wenige und kleine Reiherſtände. Bäume und Boden werden vom 
Kote der Vögel weiß übertüncht, alles Laub verdirbt; faulende Fiſche verpeſten die Luft. Im 
April erſcheinen die alten Reiher an den Neſtern, beſſern ſie aus, und die Weibchen beginnen 
zu legen. Der Horſt iſt etwa 1 m breit, flach und kunſtlos aus dürren Stöcken, Reiſern, Rohr, 
Schilf uſw. zuſammengebaut, die ſeichte Mulde mit Haaren, Wolle, Federn nachläſſig aus— 
gelegt. Die 5 bis 6 durchſchnittlich 60 mm langen, 42 mm breiten, ſtark- und glattſchaligen 
Eier ſehen grün aus. Nach einer drei Wochen währenden Bebrütung entſchlüpfen die Jungen, 
unbehilfliche und häßliche Geſchöpfe, die von einem beſtändigen Heißhunger geplagt zu ſein 
ſcheinen, unglaublich viel freſſen, einen großen Teil ihrer Nahrung im Ungeſtüm vor lauter 
Gier über den Rand des Neſtes hinabwerfen; ſie verweilen länger als vier Wochen im Horſte, 
ducken ſich auf das warnende „Ka“ ihrer Eltern, während ſie ſonſt oft aufrecht ſtehen, und 
entfernen ſich endlich, nachdem ſie völlig flügge geworden ſind. Die Eltern unterrichten ſie 
noch einige Tage und überlaſſen ſie dann ihrem Schickſal; alt und jung zerſtreut ſich, und der 
Keiherſtand verödet. 

Edelfalken und große Eulen, auch wohl einzelne Adler greifen die Alten an, ſchwächere 
Falken, Raben und Krähen plündern die Neſter. Die Keiherbeize, die früher in ganz Europa 
üblich war, iſt gegenwärtig nur noch bei den Aſiaten, z. B. in Indien, und ebenſo bei einigen 
Stämmen der Araber in Nordafrika im Schwange. Sowie der Reiher den Falken auf ſich 
zukommen ſieht, ſpeit er zunächſt die eben gefangene Nahrung aus, um ſich zu erleichtern, 
und ſteigt nun ſo eilig wie möglich hoch zum Himmel empor, wird aber freilich vom Falken 
ſehr bald überholt und nunmehr von oben angegriffen. Dabei hat ſich dieſer ſehr in acht 
zu nehmen, weil der Reiher ſtets den ſpitzigen Schnabel zur Abwehr bereit hält. Kann der 
Falke ſein Opfer packen, ſo ſtürzen beide wirbelnd zum Boden herab. Hat er es mit einem 
erfahrenen Reiher zu tun, ſo währt die Jagd länger; ſchließlich aber kommt der Reiher doch 
auch hernieder, weil er vor Ermüdung nicht länger fliegen kann. 

Gefangene Reiher laſſen ſich mit Fiſchen, Fröſchen und Mäuſen leicht aufziehen, dürfen 
aber nicht mit anderem Hausgeflügel zuſammengehalten werden, da ſie Küchlein und junge 
Enten ohne weiteres wegnehmen und verzehren. Die ſchon von Naumann angeführte Beob— 
achtung, daß der Fiſchreiher auch Sperlinge fängt, kann ich infolge eigener Erfahrung beſtätigen. 

Die größte und ſtärkſte Neiherart iſt der in Afrika, einſchließlich Madagaskars, und in 
Indien heimiſche, 136 em lange Rieſenreiher, Ardea goliath Cytæschm. Er iſt ein gewal— 
tiger Freſſer und Schlinger; Ayres ſchoß einen in Transvaal, der einen 1 kg ſchweren Wels 
mit handbreitem Kopf im Magen hatte. Mit ſeinem gewaltigen Schnabel ſoll der Vogel 
gefährliche Hiebe austeilen können. 

Schlanker Leib und Gliederbau, insbeſondere der lange Hals und der verhältnismäßig 
ſchwache Schnabel, endlich auch die langen, weitſtrahligen Rückenfedern und das blendend— 
weiße Gefieder kennzeichnen den Edelreiher, Herodias alba I., deſſen Länge 104 em be- 
trägt. Er bewohnt Südeuropa, beſonders Südoſteuropa, Afrika, Mittel- und Südaſien. Wie 
Naumann treffend bemerkt, iſt er ein durch Zierlichkeit und hohe Einfachheit feines Gefieders 
ausgezeichneter, die anderen weißen Reiher durch ſeine anſehnliche Größe übertreffender, 
herrlicher Vogel. Auch iſt er, nach meinen Erfahrungen, keineswegs ſo tückiſch und boshaft 
wie andere Reiher, befreundet ſich, gefangen, z. B. weit eher und inniger als dieſe mit 
ſeinem Pfleger. Wo er aber Verfolgungen erfährt, gehört er zu den ſcheueſten Vögeln, und 
er hat auch alle Urſache, ſcheu zu fein. Man ſtellt ihm in ſeiner Heimat eifrig nach, beſon— 
ders der prachtvollen Rückenfedern wegen, aus denen die berühmten Reiherbüſche zuſammen— 
geſetzt werden. 

Zierlichkeit und Anmut des Weſens zeichnen den ebenfalls reinweißen Seidenreiher, 
Garzetta garzetta I., aus, der ziemlich dasſelbe Verbreitungsgebiet wie der Edelreiher hat, 
aber häufiger auftritt. 

Ein allerliebſter Vogel iſt der nur 50 em lange Kuhreiher, Bubulcus lucidus Raf., 
deſſen Wohngebiet ſich von den ſüdlichen Küſtenländern des Mittelmeeres an über ganz Afrika, 
einſchließlich Madagaskars, und über das weſtliche Aſien erſtreckt. Dieſer Vogel hält ſich mit 
beſonderer Vorliebe in der Nähe größerer Tiere oder auf dieſen ſelbſt auf, in Agypten bei 
weidenden Büffeln, im Sudan unter und auf den Elefanten. Da die verſchiedenen Kerbtiere, 
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die das Vieh quälen, einen Hauptteil ſeiner Nahrung bilden, ſieht man ihn regelmäßig auf 
dem Kücken der Herdentiere und Elefanten ſitzen, um hier ſeiner Jagd obzuliegen. Das Vieh 

lernt ihn bald als Wohltäter ſchätzen und geſtattet ihm, ebenſogut wie dem Madenhacker, jede 

Zudringlichkeit, die er ſich herausnimmt. Im Oſtſudan wurde mir von vielen Leuten erzählt, 

daß man oft bis 20 dieſer kleinen Reiher auf dem Rüden eines Elefanten ſehen könne. Schon 

Edelreiher, Herodias alba L. Ys natürlicher Größe. 

ein einziger Büffel trägt oft acht bis zehn der blendenden Geſtalten, und man muß ſagen, 

daß dieſe ihm zu einem prächtigen Schmucke werden. Mit den Eingeborenen des Landes 

lebt der Kuhreiher in trauteſtem Einvernehmen; er weiß, daß ihn der Wenſch überall gern 

ſieht und niemals behelligt. Neben der Jagd auf Schmarotzer beſchäftigt er ſich übrigens 

auch mit dem Fange anderer Kerbtiere oder nimmt ein Fröſchlein oder Fiſchchen auf; Kerb 

tiere bleiben aber ſeine Hauptnahrung. 

Gefangene Kuhreiher gewöhnen ſich ſchon am erſten Tage an den Verluſt ihrer Frei 

heit und tun, als wären ſie im Zimmer groß geworden, fangen Fliegen und andere Kerfe 

weg, nehmen die ihnen vorgeworfene Nahrung auf und können ſchon nach ein paar Tagen 
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ſo weit gezähmt werden, daß ſie das Futter aus der Hand des Pflegers freſſen. Unter allen 
Keihern, die ich kenne, find fie die niedlichſten und liebenswürdigſten. Leider ſieht man 
ſie bei uns ſehr ſelten. 

Geringe Größe, ſchlanker Schnabel, niedrige Läufe, verhältnismäßig lange Flügel, kurzer 
Schwanz und nicht beſonders reiches, nach Alter und Geſchlecht verſchieden gefärbtes Gefieder 
kennzeichnen die Gattung der Zwergreiher (Ardetta Gray), die in Deutſchland oder über- 
haupt Europa durch die Zwergrohrdommel, Ardetta minuta L, vertreten werden. Ihre 
Länge beträgt 40 em. Das Gefieder iſt auf Oberkopf, Nacken, Rücken und Schultern ſchwarz— 
grünlich ſchillernd, auf dem Oberflügel und dem Unterkörper roſtgelb, an den Seiten der 
Bruſt ſchwarz gefleckt; die Schwung- und Steuerfedern ſind ebenfalls ſchwarz. 

Vom 60. Grad an nach Süden hin bis zum 80. Grad öſtl. L. kommt die Zwergrohr— 
dommel in ganz Europa und Weſtaſien als Brut- oder Zugvogel vor. In Holland, Oſter— 
reich-Ungarn, der Türkei und Griechenland iſt ſie gemein, in Deutſchland, Südfrankreich und 
Spanien wenigſtens ſtellenweiſe nicht ſelten. Sie erſcheint im Norden Ende April und ver— 
ſchwindet bereits im September wieder. 

Während des Tages ſitzt die Zwergrohrdommel jo verſteckt und regungslos im Röh— 
richt oder auf einem Baumzweige, daß der Unkundige, auch wenn er ſie ſieht, gewöhnlich ge— 
täuſcht wird. Man meint, ſie verſtehe es meiſterhaft, ſtets ſolche Plätze auszuſuchen, deren 
Umgebung der Färbung ihres Kleides entſpricht, und treibe dabei gefliſſentlich Verſtecken— 
ſpielen, indem ſie täuſchende, oft höchſt ſonderbare Stellungen annimmt. Wenn ſie ruhig auf 
dem Boden ſteht, zieht ſie den Hals tief ein und erſcheint dann ſehr niedrig. Im Gehen legt 
ſie den Kopf etwas vor und ſchreitet unter beſtändigem Schwanzwippen zierlich und hurtig 
ihres Weges fort. Sie fliegt verhältnismäßig ſchnell, auch ſehr gewandt, beim Aufſtehen 
flattert, beim Niederlaſſen ſchwebt ſie oder fällt ſogleich ein. Außerordentliche Geſchick— 
lichkeit bekundet ſie im Klettern. Bei Gefahr ſteigt ſie augenblicklich an den Rohrhalmen 
in die Höhe und bewegt ſich hier mit einer Fertigkeit, die wahrhaft in Erſtaunen ſetzt. In 
ihrem Rohrwalde fühlt ſie ſich vollkommen ſicher und läßt ſich kaum mit Gewalt daraus ver— 
treiben. Sie ſchläft ſehr leiſe und bemerkt den Ruheſtörer viel eher als dieſer ſie, läuft alſo, 
wenn ihr Gefahr droht, auf dem Grunde weg oder entfernt ſich, indem ſie von einem Rohr— 
ſtengel zum anderen klettert. Steinwürfe, Schlagen mit Stangen auf das Rohr und anderer 
Lärm von außen bringen ſie, laut Naumann, nie zum Auffliegen. Nur abends kommt ſie 
freiwillig hervor und fliegt dann, wo ſie ſich ſicher glaubt, niedrig auch über freies Waſſer 
hinweg, anderen Rohrbüſchen zu, oder läßt ſich an kahlen Ufern nieder. Ihre Nahrung be— 
ſteht aus Fiſchen, Lurchen, Würmern und Inſekten. Das kunſtloſe Neſt wird meiſt im Röh— 
richt über dem Waſſer angelegt. 

Die Rohrdommel, Botaurus stellaris L., heißt auch Rohrpump, Moor-, Waſſer-, 
Nied- und Moosochſe, Erdbull, Rind- oder Kuh- und Moosreiher (. Tafel „Storch— 
vögel“, 3). Ihre Merfmale ſind: gedrungener Leib, langer, aber dicker Hals, großzehiger 
Fuß, breiter Flügel und dichtes, am Halſe verlängertes Gefieder ohne alle Schmuckfedern. 
Das Gefieder iſt auf roſtgelbem Grunde mit ſchwarzbraunen und roſtbraunen Längs- und 
Querflecken, Bändern und Strichen gezeichnet, die am Vorderhalſe drei Längsſtreifen bilden. 
Die Länge beträgt 72 em. 

Die Rohrdommel iſt ſtellenweiſe in Deutſchland nicht ſelten — nach Wüſtnei ſcheint 
ihr Beſtand in Mecklenburg wieder zuzunehmen —, häufig in Holland, gemein in den Tief— 
ländern der Donau und Wolga. An allen Orten, wo ſie vorkommt, lebt ſie vorzugsweiſe in 
Seen, Teichen oder Brüchen, die teilweiſe mit hohem Rohr beſtanden ſind, unter Umjtänden 
aber auch im dichten Weidengebüſche naſſer, von Gräben durchzogener Wieſen, ſo im Spree— 
walde. Im Norden Deutſchlands erſcheint ſie Ende März oder Anfang April; ihren Rückzug 
tritt ſie im September oder Oktober an. 

In der Fertigkeit, die ſonderbarſten Stellungen anzunehmen, übertrifft ſie noch ihre 
kleine Verwandte. Wenn ſie ruhig und unbefangen ſteht, richtet ſie den Leib vorn etwas 
auf und zieht den langen Hals ſo weit ein, daß der Kopf auf dem Nacken ruht; im Fortſchreiten 
hebt ſie den Hals mehr empor; in der Wut bläht ſie das Gefieder, ſträubt die Hinterhaupts— 
federn, ſperrt den Schnabel etwas auf und wappnet ſich zum Angriff. Um zu täuſchen, ſetzt 
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ſie ſich auf die Fußwurzeln und ſtreckt Rumpf und Hals, Kopf und Schnabel in einer geraden 
Linie ſchief nach oben, ſo daß ſie eher einem alten, zugeſpitzten Pfahle oder abgeſtorbenen 
Schilf büſchel als einem Vogel gleicht. Ihr Gang iſt langſam, bedächtig und träge, der Flug 
ſanft, geräuſchlos, langſam und ſcheinbar ungeſchickt. Wenn ſie des Nachts fliegt, vernimmt 
man auch ihre gewöhnliche Lockſtimme, ein lautes, rabenartiges Krächzen, das man durch die 
Silbe „krah“ oder „krauh“ ungefähr wiedergeben kann; denn das berüchtigte Brüllen läßt 
ſie nur während der Paarungszeit hören. 

Fiſche, insbeſondere Schlammbeißer, Schleien und Karauſchen, Fröſche, Unken und andere 
Waſſerlurche verſchiedener Art, aber auch Schlangen, Eidechſen, junge Vögel und kleine 
Säugetiere bis zur Größe von Waſſerratten ſind ihre Nahrung. Rey fand einmal im Magen 
einer Rohrdommel einen 27 em langen Hecht. Zuweilen frißt fie faſt nur Egel, und zwar 
hauptſächlich die Pferdeegel, unbekümmert um deren ſcharfen Saugapparat und ohne ſie vor— 
her zu töten. Doch geht ſie auch auf dem Lande ihrer Nahrung nach und frißt hier Raupen, 
z. B. die haarigen des Roſtbären, Phragmatobia fuliginosa L., von denen die Innenſeite 
ihres Muskelmagens ganz behaart wird wie der eines Kuckucks. Sie jagt bloß des Nachts, aber 
von Sonnenuntergang bis zu Sonnenaufgang, und bedarf viel zu ihrer Sättigung. 

Der abſonderliche Paarungsruf der männlichen Rohrdommel, ein Gebrüll, das dem 
der Ochſen ähnelt und in ſtillen Nächten 2—3 km weit gehört werden kann, iſt aus einem 
Vorſchlag und einem Hauptton zuſammengeſetzt und klingt nach der Naumannſchen Über- 
ſetzung wie „üprumb“. Dabei vernimmt man, wenn man ſehr nahe iſt, noch ein Geräuſch, 
das klingt, als ob jemand mit einem Rohrſtengel auf das Waſſer ſchlüge. Ehe der Vogel 
ordentlich in Zug kommt, klingt fein Lied ungefähr jo: „ü ü prumb“, ſodann „ü prumb ü 
prumb ü prumb“. Zuweilen, aber ſelten, ſchließt ſich dem „Prumb“ noch ein „Buh“ an. 
Graf Wodzicki hat durch eine Beobachtung die uralte Angabe über die Art und Weiſe des 
Hervorbringens eines ſo ungewöhnlich ſtarken Lautes beſtätigt. „Der Künſtler“, ſagt er, 
„ſtand auf beiden Füßen, den Leib wagerecht gehalten, den Schnabel im Waſſer, und das 
Brummen ging los; das Waſſer ſpritzte immer auf. Nach einigen Noten hörte ich das Nau— 
mannſche ‚U', und das Männchen erhob den Kopf, ſchleuderte ihn zurück, ſteckte ſodann den 
Schnabel ſchnell ins Waſſer, und da erſchallte das Brummen, ſo daß ich erſchrak. Dies machte 
mir klar, daß diejenigen Töne, welche nur im Anfange ſo laut klingen, hervorgebracht werden, 
wenn der Vogel das Waſſer tief in den Hals genommen hat und mit viel größerer Kraft 
hinausſchleudert als ſonſt.“ 

Das Neſt der Rohrdommel enthält 5—6 Eier von oliven bräunlicher Färbung. Das 
Weibchen brütet allein, wird aber währenddeſſen vom Männchen mit Futter verſorgt und 
von Zeit zu Zeit mit Gebrüll unterhalten. 

In Deutſchland erregt die Rohrdommel namentlich an Orten, wo ſie ſich nicht regel— 
mäßig ſehen läßt, durch ihr Brüllen die Aufmerkſamkeit, ja ſogar die abergläubiſche Furcht 
der Leute; ſie wird hier nicht regelmäßig, aber eifrig gejagt. 

Einer der abſonderlichſten Vögel Afrikas und der eigenartigſten des Erdballs iſt der 
Schuhſchnabel, Balaeniceps rex Gould. Ihn kennzeichnen maſſiger Leib, dicker Hals und 
großer Kopf, der gewaltige, einem plumpen Holzſchuh nicht unähnliche, ſtarkhakige Schnabel, 
die ſehr hohen Beine und großen Füße, die breiten und langen Flügel und das großfederige, 
ziemlich weiche Kleingefieder, das am Hinterhaupte einen kurzen Schopf bildet. Ein ſchönes 
Aſchgrau iſt die Grundfärbung des Gefieders. Die Länge beträgt 140, die Breite 262, die 
Flügellänge 73 em. Das Weibchen iſt beträchtlich kleiner. 

Dieſer Niefe unter den Sumpfvögeln lebt, nach Heuglins und Schweinfurths Beobach— 
tungen, einzeln, paarweiſe und in zerſtreuten Geſellſchaften, möglichſt fern von allen menſch— 
lichen Anſiedelungen in den ungeheueren, meiſt unzugänglichen Sümpfen des Weißen Nils 
und einiger ſeiner Nebenflüſſe. Gewöhnlich ſieht man ihn hier an den mit dichtem Schilf und 
Papyrusſtauden umgebenen Lachen inmitten dieſer Sümpfe fiſchen oder aber auf einem der 
auf trockeneren Stellen der Sümpfe ſich erhebenden Termitenhügel bewegungslos, nicht ſelten 
auf einem Beine, ſtehen, um von hier aus Umſchau zu halten oder zu verdauen. 

In feinem Gange und Fluge ähnelt der Schuhſchnabel dem Marabu, trägt jedoch den 
Leib mehr wagerecht und läßt den ſchweren Kopf auf dem Kropfe ruhen. Im Fluge zieht 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 5 



66 5. Ordnung: Storchvögel. Familien: Hammerköpfe und Echte Störche. 

er den Hals ein, wie Reiher tun. Der einzige Ton, den er von ſich gibt, iſt ein lautes Knacken 
und Klappern mit dem Schnabel, das an das Storchgeklapper erinnert. Seine Nahrung be— 
ſteht vorzugsweiſe aus Fiſchen, die er, oft bis zur Bruſt im Waſſer ſtehend, geſchickt zu fangen 
weiß, indem er den gewaltigen Schnabel nach Neiherart plötzlich vorſtößt. Zuweilen ſoll er 
auch, nach Gewohnheit der Pelikane (vgl. S. 59), mit anderen feiner Art förmliche Treib— 
jagden abhalten, wobei er mit den Genoſſen einen Kreis bildet und, ſchreitend und mit den 
Flügeln ſchlagend, die Fiſche auf ſeichte Uferſtellen zu drängen ſucht. 

* 

Die zweite Familie der Reihervögel, die der Hammerköpfe, vertritt der wegen feiner 
düſteren, umberbraunen Färbung jo genannte Schattenvogel, Scopus umbretta Gm. 
(ſ. Tafel „Storchvögel“, 4), der Taͤkatra der Madagaſſen. Der Leib iſt gedrungen und faſt 
walzenförmig, der Hals kurz und dick, der Kopf verhältnismäßig groß, der Schnabel gerade, 
länger als der Kopf und ſeitlich ſehr zuſammengedrückt, der Fuß mittellang, der Flügel breit 
und ſtark abgerundet, das Kleingefieder dicht und lang; am Hinterkopfe bildet es einen vollen 
Buſch. Die Länge beträgt 56 em. 

Man kennt dieſen Storchvogel ſo ziemlich aus allen Gebieten Afrikas, aus dem Süden 
des Erdteils, einſchließlich Madagaskars, und ebenſo aus Südarabien; er ſcheint jedoch 
nirgends häufig zu ſein. Wenn er ſich ungeſtört weiß, ſpielt er mit ſeiner Haube, indem er 
ſie bald aufrichtet und bald niederlegt. Oft aber ſteht er minutenlang ohne jegliche Bewegung 
auf einer Stelle, was die Madagaſſen gar wohl beobachtet haben; ſie ſagen ſprichwörtlich 
von jemandem, der in Gedanken verſunken ſcheint: „wie ein Taͤkatra am Waſſerrand, nicht 
ſchlafend, aber in tiefen Gedanken“. 

Beſonderes Intereſſe erregt das rieſengroße Neſt des Schattenvogels. Er baut es meiſt 
auf Bäume, nicht allzu hoch über dem Boden. Es wird aus Reiſern, Gras, Rohr und Lehm 
kunſtvoll zuſammengefügt und iſt, nach Hagner, zuweilen ſo hart, daß ein Mann ſich darauf 
ſtellen kann, ohne es zu beſchädigen. Außerlich hat der Bau 1¼—2 m im Durchmeſſer und 
beinahe ebenſoviel an Höhe, da er kuppelförmig überwölbt iſt. Das Innere enthält drei voll— 
kommen getrennte Räume: ein Vorzimmer, einen Geſellſchaftsraum und das Schlafgemach. 
Dieſe Zimmer ſind ebenſo ſchön hergeſtellt wie das Außere, ihre Eingänge eben groß genug, 
daß der Vogel durchzukriechen vermag. Der hintere Raum liegt höher als die beiden vor— 
deren, ſo daß im Falle der Not eingedrungenes Waſſer abfließen kann; das Ganze iſt aber 
jo trefflich gearbeitet, daß ſelbſt ſtarke Kegengüſſe keinen Schaden tun, und wenn dies den— 
noch der Fall ſein ſollte, ſind die Bewohner raſch bei der Hand, um ihn geſchickt wieder aus— 
zubeſſern. Das Schlafzimmer iſt das geräumigſte, liegt zuhinterſt, und hier iſt der Ort, wo 
beide Geſchlechter abwechſelnd brüten. Auf weichem Polſter von Schilf und verſchiedenen 
anderen Pflanzenteilen liegen hier die 3—5 weißen, langen Eier, aus denen das Gelege 
beſteht; der mittlere Raum des Neſtes dient als Niederlage für die Jagdbeute: man kann 
hier zu allen Zeiten, als Beweis überreichlicher Vorräte, Knochen eingetrockneter oder ver— 
weſter Tiere ſehen. Im Vorzimmer, dem kleinſten von allen dreien, hält ſich der Wachtpoſten 
auf, der, ſtets auf der Lauer ſtehend, durch ſein heiſeres Geſchrei den Gefährten warnt und 
zur Flucht antreibt. 

Dritte Unterordnung: Eigentliche Storchvögel. 

Die Unterordnung der eigentlichen Storchvögel umfaßt zwei Familien, die echten 
Störche und die Ibisvögel, deren erſtere ſechs Gattungen mit 18 Arten, deren letztere 32 Arten 
aufweiſt. 

Die Angehörigen der Familie der echten Störche ſind verhältnismäßig plump gebaute, 
dickſchnäbelige, hochbeinige, aber kurzzehige Mitglieder dieſer Unterordnung. Ihr Schnabel iſt 
lang, gerade, geſtreckt kegel- und keilförmig, das Bein ſehr lang, ſtark, weit über die Ferſen— 
gelenke hinauf unbefiedert, der kurzzehige Fuß zwiſchen den Vorderzehen mit kleinen Spann— 
häuten ausgerüſtet, der Flügel groß, lang und breit, der kurze Schwanz abgerundet. Beide Ge— 
ſchlechter unterſcheiden ſich durch die Größe, die Jungen durch mattere Farben von den Alten. 

Störche leben in allen Erdteilen, Europa bewohnen nur zwei Arten. Ihre Aufenthalts- 
orte ſind verſchieden, doch darf man im allgemeinen ſagen, daß ſie waldige, ebene, waſſer— 
reiche Gegenden den höheren und trockeneren vorziehen und demgemäß in Gebirgen, Steppen 
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und Wüſten fehlen. Die nordiſchen Arten gehören zu den Zugvögeln und durchwandern 
meiſt ungeheuere Strecken; die im Süden lebenden ſtreichen. Sie ſind nur bei Tage tätig, 
tragen ſich aufrecht, den Hals faſt völlig aufgerichtet oder nur ſanft S-förmig gebogen, gehen 
ſchreitend mit gewiſſem Anſtand, waten gern im Waſſer umher, entſchließen ſich aber nur 
ausnahmsweiſe zum Schwimmen, fliegen ſehr ſchön, leicht und meiſt hoch, nicht ſelten ſchwe— 
bend, oft in prachtvollen Schraubenlinien kreiſend, ſtrecken dabei Hals und Beine gerade von 
ſich und gewähren ſo ein charakteriſtiſches, aber nicht eben ſchönes Flugbild. Mehrere Arten 
haben ſich freiwillig unter den Schutz des Menſchen geſtellt und ſind zu halben Haustieren 
geworden, geben ſich aber nicht zu Sklaven her, ſondern bewahren unter allen Umjtänden 
ihre Selbſtändigkeit. 

Ein reiches, nicht vielfarbiges, oft aber glänzendes Gefieder kennzeichnet die Gattung der 
Klapperſtörche (Ciconia L.). Unter ihnen verdient der Hausſtorch, Adebar, Ebeher, 
Honoter oder Klapperſtorch, Ciconia eiconia L. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), an 
erſter Stelle genannt zu werden. Sein Gefieder iſt mit Ausnahme der ſchwarzen Schwung— 
federn und längſten Deckfedern ſchmutzigweiß, die Iris braun, der Schnabel lack-, der Fuß 
blutrot, der kahle Fleck um das Auge grauſchwarz. Die Länge beträgt 110, die Breite 224, 
die Flügellänge 68, die Schwanzlänge 26 em. Das Weibchen iſt kleiner. 

Mit Ausnahme der hochnordiſchen Länder bewohnt der Storch ganz Europa, Aſien und 
Afrika. Auf ſeinem Winterzuge durchſtreift er ganz Afrika und Indien. In Mittel- und 
Norddeutſchland erſcheint er zwiſchen dem letzten Februar und erſten April. Einzelne kommen 
bereits Mitte Februar und andere noch in der zweiten Hälfte des April an. Er bevorzugt 
ebene, flache und tiefe Gegenden, die reich an Waſſer und beſonders an Sümpfen und Mo— 
räſten ſind, verlangt aber Gelände, in denen der Menſch zur Herrſchaft gekommen iſt. Zwar 
ſiedeln ſich viele Hausſtörche auch fern von den menſchlichen Wohnungen in Wäldern an und 
gründen hier auf ſtarken Bäumen ihren großen Horſt, die Mehrzahl aber niſtet bei uns im 
Gehöfte der Bauern oder wenigſtens auf Dächern. 

Das Betragen des Storches erſcheint uns würdevoll. Sein Gang iſt langſam und ge— 
meſſen, ſeine Haltung aufgerichtet, ſein Flug, der durch wenige Sprünge eingeleitet wird, 
verhältnismäßig langſam, aber doch leicht und ſchön, namentlich durch prachtvolle Schrauben— 
linien ausgezeichnet. Im Stehen pflegt er den Hals etwas einzuziehen und den Schnabel mit 
der Spitze nach unten zu richten; niemals aber nimmt er eine ſo häßliche Stellung an wie 
die meiſten Reiher, und ſelbſt in der tiefſten Ruhe ſieht er vorteilhaft aus. Der Flug ermüdet 
ihn nicht; er bewegt die Flügel ſelten und auch nicht oft nacheinander, weiß aber den Wind 
oder jeden Luftzug ſo geſchickt zu benutzen, daß er ſchwebend nach Belieben ſteigt und fällt, 
und verſteht vortrefflich jede Wendung auszuführen. In ſeinem Verhalten iſt er ungewöhn— 
lich anpaſſungsfähig. Fern vom Neſte zeigt er ſich ebenſo ſcheu wie alle ſeine Verwandten. 
Er kennt die Bauern, Hirten und Kinder ſehr gut als ungefährliche Menſchen, meidet aber 
doch jede Annäherung und erſchwert es dem Jäger, der ihn erlegen will, ſchußgerecht 
anzukommen. 

Der einzige Stimmlaut, den der Storch hervorbringen kann, iſt ein heiſeres, ſchwer zu 
beſchreibendes Ziſchen. Man vernimmt es ſelten, am häufigſten noch von gezähmten, die 
beſondere Freude an den Tag legen wollen. Gewöhnlich drückt der Vogel ſeine Gefühle 
durch Klappern mit dem Schnabel aus, und er verſteht dieſes ſonderbare Werkzeug wirklich 
kunſtgerecht zu handhaben. 

Tiere der verſchiedenſten Art bilden die Nahrung des Storches. Er iſt ein Raubvogel 
in der vollſten Bedeutung des Wortes. Es ſcheint, daß er Lurche, Inſekten und Regenwürmer 
vorzieht, wohl aber nur, weil ſie ſich am leichteſten fangen laſſen. Bei ſeinen gewöhnlichen 
Jagdgängen trifft er am häufigſten Fröſche, Mäuſe und Inſekten an, und ſie werden zuerſt 
mitgenommen; aber er tötet auch Eidechſen, Blindſchleichen, Nattern, ſelbſt Giftſchlangen, iſt 
nach Fiſchen ebenſo begierig wie nach Fröſchen, ſtellt ihnen gelegentlich im trüben Waſſer 
eifrig nach und verſchlingt ſolche bis zur Länge einer Manneshand. Bei großer Gier ſchluckt 
er kleinere Schlangen oft, ohne ſie vorher im geringſten zu bearbeiten; ſie toben noch lange im 
Halſe herum, huſchen auch leicht, wenn er ſich raſch bückt, um eine neue Beute zu greifen, 

wieder heraus, ſo daß, wenn er auf freiem Boden mehrere Schlangen vor ſich hat, recht luſtige 
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Jagden entſtehen. Die giftigen Kreuzottern ſind ihm ſogar eine Lieblingsſpeiſe; er haut ſie 
aber, ſo oft es ans Schlucken geht, wiederholt und ſo derb auf den Kopf, daß ihnen Hören und 
Sehen vergeht. Verfährt er einmal zu raſch und unvorſichtig und wird von einer Otter ge— 
biſſen, ſo leidet er einige Tage ſehr, erholt ſich dann aber gänzlich. Die Eier aller Boden— 
brüter nimmt er aus; junge Vögel, auch Rebhühner, tötet er ohne Gnade, ſchleppt feinen 
Jungen ſogar volle Vogelneſter zu; den Mäuſen lauert er auf Feld und Wieſen vor ihren 
Löchern auf; die Maulwürfe ſpießt er im Aufſtoßen, junge Haſen nimmt er der Mutter trotz 
mutiger Verteidigung weg. Auf blumigen Wieſen treibt er eifrig Inſektenfang und ergreift 
nicht allein die ſitzenden und kriechenden, ſondern bemüht ſich auch, die umherſchwirrenden 
noch im Fluge wegzuſchnappen, und den Bienen wird er ſehr ſchädlich. 

Die Anhänglichkeit des Vogels an den Menſchen bekundet ſich vorzugsweiſe während 
der Paarungszeit. Der Storch liebt es, in Kolonien zu horjten, die manchmal recht zahlreich 
bevölkert ſind. So waren im Jahre 1901, wie C. Wüſtnei und G. Clodius mitteilen, in einer 
Ortſchaft Mecklenburgs nicht weniger als 71 Neſter beſetzt. Der einmal begründete Horſt wird 
alle Jahre zum Brüten benutzt: man kennt einzelne, die ſeit 100 Jahren jeden Sommer be— 
wohnt waren. Wie viele Jahre nacheinander dasſelbe Paar das Neſt in Gebrauch hat, weiß 
man nicht, glaubt aber, und gewiß mit Recht, daß die Lebensdauer der Vögel eine ſehr 
lange und demgemäß Wechſel der Neſteigentümer ſelten iſt. In der Regel erſcheint der Storch 
ein paar Tage früher als die Störchin, und gewöhnlich benimmt er ſich ſo, daß man an ſeiner 
Eigenſchaft als Beſitzer gar nicht zweifeln kann. Kommt, wie es zuweilen geſchieht, nur einer 
der Störche zurück, ſo währt es oft lange Zeit, bevor er ſich einen Gatten freit, und in der 
Regel entſtehen dann heftige Kämpfe um das Neſt, indem ſich wahrſcheinlich junge Paare 
einfinden, die gemeinſchaftlich über den früheren Inhaber herfallen, ihn zu vertreiben ſuchen 
und auch oft genug vertreiben oder ſogar umbringen. 

Bleibt das Paar ungeſtört, ſo beginnt es bald nach Ankunft mit der Ausbeſſerung des 
Horites, indem es neue Aſte und Reiſer herbeiträgt und über den alten mehr oder weniger 
verrotteten aufſchichtet, auch eine neue Neſtmulde herſtellt. Demzufolge nimmt der Horſt von 
Jahr zu Jahr an Höhe und Schwere zu, und dies kann ſo weit gehen, daß die Unterlage ihn 
nicht mehr zu tragen vermag und der Menſch helfen muß. Der Bau ſelbſt gehört keineswegs 
zu den ausgezeichneten. Daumenſtarke Reiſer und Stäbe, Aſte, Dornen, Erdklumpen und 
Kaſenſtücke bilden die Grundlage, feineres Reiſig, Rohrhalme und Schilfblätter eine zweite 
Schicht, dürre Grasbüſchelchen, Miſt, Strohſtoppeln, Lumpen, Papierſtücke, Federn die eigent— 
liche Neſtmulde. Alle Bauſtoffe werden von beiden Gatten im Schnabel herbeigetragen, das 
Weibchen iſt aber, wie gewöhnlich, der Baumeiſter. Beide arbeiten ſo eifrig, daß ein neues 
Neſt innerhalb acht Tagen vollendet, die Ausbeſſerung aber ſchon in zwei bis drei Tagen 
geſchehen iſt. Sowie der Bau beginnt, regt ſich das Mißtrauen im Herzen der Beſitzer, und 
einer von den Gatten pflegt regelmäßig Wache beim Neſte zu halten, während der andere 
ausfliegt, um Niſtſtoffe zu ſammeln. Mitte oder Ende April legt die Störchin das erſte Ei, 
und wenn ſie zu den älteren gehört, im Verlaufe von wenigen Tagen die drei oder vier 
anderen. Die Geſtalt der Eier, deren Längsdurchmeſſer 72,3 und deren Querdurchmeſſer 
52 mm durchſchnittlich beträgt, iſt rein eiförmig, die Schale fein, glatt und mit zahlreichen 
nadelſtichartigen Poren bedeckt, die für die Eier der Störche charakteriſtiſch ſind. Die Farbe 
iſt weiß, zuweilen etwas ins Grünliche oder Gelbliche ſpielend, und im durchfallenden Lichte 
erſcheint ſie tiefgrün. Die Brutzeit währt 28—31 Tage. Das Weibchen brütet allein, dafür 
ſorgt der Storch wiederum für die Sicherheit ſeiner Gattin. 

Sind die nackten, bläulichweißen, ſchwarzſchnäbeligen, rotbeinigen Jungen ausgeſchlüpft, 
ſo verdoppelt ſich die Sorge der Eltern um die Brut und mit der Sorge auch die Wachſam— 
keit; denn niemals entfernen ſich beide zu gleicher Zeit von den Jungen. Anfänglich erhalten 
dieſe hauptſächlich Gewürm und Inſekten der verſchiedenſten Art: Regenwürmer, Egel, Lar— 
ven, Käfer, Heuſchrecken und dergleichen, ſpäter kräftigere Koſt. Sie werden nicht geatzt, ſondern 
müſſen vom erſten Tage ihres Lebens an ſich bequemen, das ihnen vorgewürgte Futter ſelbſt 
aufzuleſen. Hierzu leiten die Alten ſie an, indem ſie die Kleinen am Schnabel packen und 
dieſen abwärts ziehen. Die nötige Waſſermenge ſchleppen die Alten mit der Nahrung im 
Schlunde herbei und ſpeien ſie mit dieſer vor. Bei großer Hitze ſollen ſie die Jungen auch 
überſpritzen, ebenſo wie ſie ſich zwiſchen dieſe und die Sonne ſtellen, um ihnen Schatten zu 
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verſchaffen, oder ſie umgekehrt bei kalter und regneriſcher Witterung mit dem eigenen Leibe 
decken. Das Familienleben gewährt jederzeit ein unterhaltendes, nicht immer aber ein an— 
genehmes Schauſpiel. Nicht bloß das Dach wird abſcheulich beſchmutzt, ſondern auch eine 
Menge von Nahrungsſtoffen hinabgeſchleudert, ſo daß ſie unten verfaulen und Geſtank ver— 
breiten. Gar nicht ſelten geſchieht es auch zum Entſetzen der Hausfrau, daß der alte Storch 
mit einigen friſch gefangenen, noch halb lebenden Blindſchleichen, Nattern und anderem Ekel 
oder Furcht einflößenden Ungeziefer ankommt und ſeine Jungen damit füttern will, einige 
von den Schlangen aber verliert und dieſe nun über das Dach in den Hof hinabrollen läßt. 
Doch iſt das Vergnügen an der Familie größer als aller Ärger, den fie verurſacht. Die 
Jungen ſitzen in den erſten Tagen ihres Lebens auf den Ferſen, ſtellen ſich ſpäter im Neſte 
auf, werden auch von erfahrenen Eltern gegen das Herabfallen durch Anbringung neuer 
Stäbe und Reiſer noch beſonders geſchützt, lernen bald die Gegend kennen und beweiſen, daß 
ihr Auge von Anfang an vortrefflich iſt; denn ſie erſpähen den mit Futter beladenen Alten, 
der herbeikommt, ſchon aus weiter Ferne und begrüßen ihn zuerſt durch Gebärden, ſpäter 
durch Schnabelgeklapper, ſo ungeſchickt es anfänglich auch ſein mag. Ihr Wachstum währt 
mindeſtens zwei volle Monate. Gegen das Ende dieſer Zeit hin beginnen ſie ihre Schwingen 
zu proben, ſtellen ſich auf den Neſtrand, ſchlagen mit den Flügeln und unternehmen endlich 
das Wageſtück, vom Neſte aus bis auf den Firſt des Daches zu fliegen. Vermögen ſie ihren 
Flügeln zu vertrauen, ſo machen ſie mit den Alten Spazierflüge, kehren aber anfänglich noch 
jeden Abend zum Neſte zurück, um hier die Nacht zu verbringen. Doch verliert ſich dieſe 
Anhänglichkeit an die Wiege immer mehr, denn die Zeit naht nunmehr heran, in der alt und 
jung zur Wanderung aufbricht. 

Vor dem Wegzuge verſammeln ſich alle Storchfamilien einer Gegend auf beſtimmten 
Plätzen, gewöhnlich weichen, ſumpfigen Wieſen. Die Anzahl der Zuſammenkommenden mehrt 
ſich von Tag zu Tag, und die Verſammlungen währen immer länger. Ende Juli pflegen 
letztere vollzählig zu jein, und bald darauf bricht das ganze Heer zur Reife auf, hebt ſich, 
nachdem es vorher noch lebhaft geklappert hat, in die Höhe, kreiſt einige Zeit lang über der 
Heimat und zieht nun raſch ſeines Weges dahin, wahrſcheinlich unterwegs noch andere auf— 
nehmend und ſich ſo mehr und mehr verſtärkend. Naumann ſpricht von Storchflügen, bei 
denen ſich die Anzahl der Teilnehmer auf 2000 — 5000 belaufen mochte, und ich kann ihm 
nur beiſtimmen, da die von mir noch im Inneren Afrikas während ihres Zuges geſehenen 
Scharen zuweilen ſo zahlreich waren, daß ſie weite Flächen längs des Stromufers oder in 
der Steppe buchſtäblich bedeckten und, wenn ſie aufflogen, den Geſichtskreis erfüllten. 

Der Storch gewöhnt ſich, namentlich wenn er jung aus dem Neſt genommen wurde, leicht 
an die Gefangenſchaft und an einen beſtimmten Pfleger, wird ſo zahm, daß man ihm freies 
Aus- und Einfliegen geſtatten darf, begrüßt ſeine Bekannten durch Schnabelgeklapper und 
Ausbreiten der Flugwerkzeuge, befreundet ſich ebenſo mit größeren Haustieren, läßt ſich, 
ſchwächeren gegenüber, freilich auch Ausſchreitungen zuſchulden kommen und kann Kindern 
gefährlich werden. f 

Man hat erfahren, daß der Hausmarder zuweilen junge Störche überfällt und umbringt, 
kennt aber kein Raubtier, das alten gefährlich fein könnte, die größeren Katzenarten und Kroko— 
dile, die in der Winterherberge einen und den anderen wegnehmen, vielleicht ausgenommen. 
Gleichwohl vermehren ſich die Störche anſcheinend nicht; es müſſen alſo viele von ihnen zu— 
grunde gehen. 

Die zweite Art der Familie, die Deutſchland bewohnt, iſt der Schwarzſtorch oder 
Waldſtorch, Ciconia nigra L. Seine durchſchnittliche Länge beträgt 105 em. Das Ge— 
fieder des Kopfes, Halſes und der ganzen Oberſeite iſt braunſchwarz, prachtvoll kupfer- oder 
goldgrün und purpurfarben ſchimmernd, das der Unterſeite von der Oberbruſt an weiß. 

Der Waldſtorch bewohnt Wittel- und Süd-, ſeltener Nordeuropa, viele Länder Aſiens 
und im Winter Afrika. In unſerem Vaterlande brütet er in geeigneten ruhigen Waldungen 
der norddeutſchen Ebene allerorten. Vom Hausſtorch unterſcheidet er ſich vor allem anderen 
dadurch, daß er ſeinen Aufenthalt ſtets in Waldungen, niemals aber in Ortſchaften nimmt. 
Auch er zieht die Ebene dem Gebirge und waſſerreiche Gegenden den trockenen vor, tritt 
jedoch hier wie dort auf, falls er nur über alte, ſperrige oder wipfeldürre Bäume eines ſtillen, 
wenig von Menjchen beſuchten Waldes verfügen kann. Auf ſolchen Bäumen brütet er, und 
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auf ihnen hält er Nachtruhe. Weſen und Betragen, Eigenſchaften, Sitten und Gewohnheiten, 
alle Bewegungen, die Art und Weiſe, Gefühle auszudrücken, kurz das ganze Gebaren des 
Schwarzſtorches ähnelt dem des menſchenliebenden Verwandten ſo, daß eine ausführliche 
Schilderung überflüſſig iſt. 

Der Hausſtorch Innerafrikas, der Abdimſtorch, der Simbil der Sudaneſen, Abdimia 

abdimii Leht., iſt dem Schwarzſtorch recht ähnlich, jedoch beträchtlich kleiner. Er niſtet 
ſelten auf den Häuſern ſelbſt, vielmehr regelmäßig auf benachbarten Bäumen, im Süden haupt— 
ſächlich auf Mimoſen, und zwar in Geſellſchaften, die zuweilen förmliche Anſiedelungen bilden, 
da man bis 30 Neſter auf einem Baume finden kann. Auch er gehört zu den Wandervögeln, 

erſcheint kurz vor der Regenzeit, brütet und verläßt das Land wieder mit ſeinen im Oktober 
flügge gewordenen Jungen. Während ſeines Aufenthaltes im Lande verkehrt er traulich mit 
dem Menſchen und klappert ihm förmlich Grüße zu. Seine Nahrung, vorzugsweiſe Heuſchrecken, 
nach Heuglin ebenſo andere Inſekten, Skorpione, große Spinnen, Würmer, Schnecken, Fröſche 
und kleine Kriechtiere, ſucht er in der Steppe zuſammen, erſcheint daher regelmäßig auch bei 
Grasbränden. Wenn er, Futter ſuchend, bedächtig im Steppengraſe dahinſchreitet, ſetzt ſich 
ihm oft der Scharlachſpint, ein kleiner Vogel aus der Familie der Bienenfreſſer, auf Kopf und 
Rüden, um von hier aus die vom Storch aufgetriebenen fliegenden Kerfe zu fangen. 

Die häßlichſten aller Störche gehören der Gattung der Kropfſtörche (Leptoptilus Less.) 
an. Sie haben ihren Namen daher, daß von ihrem Unterhalſe ein kropfartiger Sack herab— 
hängt. Im übrigen kennzeichnen ſich die Vögel dieſer Art durch kräftigen, faſt ungeſchlachten 
Leib, dicken, nackten Hals, nackten, grindigen Kopf, einen ungeheueren, vorn keilförmig zu— 
geſpitzten, leichten Schnabel, deſſen äußere Bekleidung durch ihre Unebenheit und Rauhigkeit 
auffällt, hohe Beine, gewaltige, abgerundete Flügel und mittellangen Schwanz, deſſen 
untere Deckfedern außergewöhnlich entwickelt, von der Wurzel an fein zerſchliſſen ſind und 
prächtige Schmuckfedern abgeben. 

Während meines Aufenthaltes in Afrika bin ich mit der dort lebenden Art, dem Marabu, 
Leptoptilus erumeniferus Less., bekannt geworden. Sein Kopf iſt rötlich fleiſchfarben, nur 
ſpärlich mit kurzen, haarigen Federn bekleidet, der Hals nackt. Das Gefieder iſt auf dem 
Mantel dunkelgrün, metalliſch glänzend, auf der ganzen Unterſeite und im Nacken weiß; die 
Schwung- und Steuerfedern ſind ſchwarz und glanzlos, die großen Deckfedern der Flügel 
auf der Außenfahne weiß gerandet. Die Länge beträgt 160, die Breite 300, die Flügellänge 
73, die Schwanzlänge 24 em. 

Im Sudan habe ich den Marabu ſehr oft, bei Chartum tagtäglich beobachtet. In jeder 
Bewegung des Marabu ſpricht ſich unverwüſtliche Ruhe aus. Sein Gang, ja jeder Schritt, 
jeder Blick ſcheint berechnet, genau abgemeſſen zu ſein. Wenn er ſich verfolgt wähnt, ſchaut 
er ſich ernſthaft um, mißt die Entfernung zwiſchen ſich und ſeinem Feinde und regelt nach 
ihr ſeine Schritte. Geht der Jäger langſam, ſo tut er es ebenfalls, beſchleunigt jener ſeine 
Schritte, ſo ſchreitet auch er weiter aus, bleibt jener ſtehen, ſo geht er nicht weiter. Der Flug 
iſt wahrhaft prachtvoll, majeſtätiſch, dem der Geier ähnlicher als dem unſeres Storches; der 
Hals wird dabei ausgeſtreckt, aber, vielleicht des ſchweren Schnabels wegen, etwas nach unten 
geſenkt, die Flügelſpitzen, wie bei einzelnen Geiern und Adlern, etwas in die Höhe gehoben, 

der Flügel nur ſelten bewegt. 
Wahrſcheinlich gibt es keinen Vogel, der an Gefräßigkeit dem Marabu gleichkäme. Seine 

gewöhnliche Nahrung beſteht in allen denkbaren Wirbeltieren, von der Größe einer Ratte 
oder eines jungen Krokodils an bis zur kleinſten Maus hinab; er frißt jedoch auch Muſcheln, 
Spinnentiere, Inſekten und mit Vorliebe Aas. Wir zogen aus ſeiner Speiſeröhre ganze 
Rinderohren und Rinderfüße ſamt den Hufen hervor, auch Knochen von einer Größe, daß 
ſie ein anderer Vogel gar nicht hätte verſchlingen können, beobachteten, daß er blutgetränkte 
Erde oder blutbefleckte Fetzen hinunterſchlang, bemerkten wiederholt, daß flügellahm geſchoſſene 
Marabus im Laufen gleich noch einen guten Biſſen aufnahmen. 

Die Jagd bleibt ſtets ſchwierig, weil die außerordentliche Scheu der Vögel dem Jäger 
die Verfolgung verleidet. Leichter gelingt der Fang den Eingeborenen, an die die Marabus 
gewöhnt ſind. Man bindet ein Schafbein an einen dünnen, aber feſten, langen Faden und 
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wirft es unter die übrigen Abfälle. Der Marabu ſchlingt es hinab und wird wie an einer 

Angel gefangen, noch ehe er Zeit hat, den Knochen wieder von ſich zu geben. 

Auf dieſe Weiſe gelangten mehrere Kropfſtörche in meinen Beſitz, und ich habe die ge— 

fangenen trotz ihrer ungeheueren Gefräßigkeit ſtets gern gehalten, weil ſie bald ungemein 

Nimmerſatt, Pseudotantalus ibis E. ½% natürlicher Größe. 

zahm und zutraulich wurden. Wenn wir Vögel abbalgten, ſtanden ſie ernſthaft zuſchauend 

daneben und lauerten auf jeden Biſſen, der ihnen zugeworfen wurde, fingen ihn höchſt ge 

ſchickt, beinahe unfehlbar aus der Luft, und zeigten ſich gegen den Pfleger ſehr dankbar. 

Die Vertreter der Gattung der Nimmerſatte (Pseudotantalus Fidgw.) haben eine 

gewiſſe Ahnlichkeit mit den gleich danach zu beſprechenden Ibiſſen. Sie beſitzen einen langen, 

rundlichen und an den ſcharfen Schneiden deutlich eingezogenen Schnabel, der an der Wurzel 

dicker als an der etwas gebogenen Spitze iſt. 
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Der Gewöhnliche Nimmerſatt, Pseudotantalus ibis L., iſt weiß, auf dem Rücken 
roſenrot überflogen, auf den Flügeldecken und Schulterfedern durch einen vor der weißen 
Spitze ſtehenden roſenroten oder purpurfarbenen Querfleck gezeichnet; die Schwung- und 
Steuerfedern ſind glänzend grünſchwarz, die unteren Flügeldeckfedern den oberen ähnlich, 
aber noch prachtvoller gefärbt. 

Die Heimat des Nimmerſattes iſt Mittelafrika. Soviel ich mich erinnere, habe ich ihn 
immer nur im Waſſer oder doch in deſſen Nähe gefunden, niemals ſo weit von den Flüſſen 
entfernt wie die eigentlichen Störche. Er ſcheint ſich ebenſo gern an den kahlen Uferjtellen 
der Ströme wie in den grasreichen Regenteichen aufzuhalten. In den Morgen- und Abend— 
ſtunden betreibt er ſeine Jagd, die dem Kleingetier ohne Ausnahme, alſo auch Säugetieren 
und jungen Vögeln, zu gelten ſcheint, obgleich Fiſche, Waſſerlurche und Würmer wohl die 
Hauptnahrung bilden mögen; mittags ſieht man ihn, und gewöhnlich in zahlreichen Scharen, 
auf Sandinſeln im Strome oder im ſeichten Waſſer ſtehen, auch auf Bäumen ausruhen. In 
ſeinem Gange und Fluge ähnelt er unſerem Storche derartig, daß ich einen eigentlichen Unter- 
ſchied der Bewegung von beiden nicht anzugeben weiß. Doch nimmt er ſich fliegend ſchöner 
aus als jener, weil dann ſeine prachtvolle Flügelfärbung zur Geltung kommt. 

255 

Die Angehörigen der Familie der Ibisvögel haben im allgemeinen einen zierlicheren 
Körperbau als die echten Störche. An Kopf und Kehle finden ſich nackte Stellen. Der weiche 
Oberſchnabel iſt ſtets bis zur Spitze von Furchen durchzogen. Der Lauf iſt hoch. Zwiſchen 
den ziemlich langen Vorderzehen ſind breite Bindehäute ausgeſpannt, die Zunge iſt ganz 
verkümmert. Die Familie umfaßt zwei Unterfamilien: die Ibiſſe und die Löffler. 

Zur Unterfamilie der Ibiſſe gehören verhältnismäßig kleine, aber kräftig gebaute Vögel 
mit langem, ſichelförmig abwärts gekrümmtem Schnabel, deſſen Oberkiefer eine bis zur 
äußerſten Spitze gehende Längsfurche trägt. Die Ibiſſe, von denen man etwa 26 Arten 
kennt, bewohnen vorzugsweiſe die warmen Gegenden aller Erdteile, einzelne Arten ſehr ver— 
ſchiedene Länder, andere ein mehr beſchränktes Verbreitungsgebiet. Die im Norden lebenden 
gehören zu den Wandervögeln, die übrigen ſtreichen. Sie haufen in Sümpfen, Brüchen und 
Waldungen. Das Neſt wird ſtets im Gezweige der Bäume oder Geſträuche errichtet. Die 
ſich vorzugsweiſe an Flußmündungen oder am Meeresſtrande aufhaltenden Ibiſſe freſſen 
hauptſächlich Fiſche, Krebſe und Weichtiere, die in Sümpfen lebenden Fiſche, Lurche ver— 
ſchiedener Art und kleines Waſſergetier. Während des Freilebens verſchmähen ſie wahr— 
ſcheinlich jede Pflanzennahrung, in der Gefangenſchaft aber nehmen ſie ausnahmslos ſolche, 
beſonders Weißbrot, an. 

Der lange, bogenförmige, verhältnismäßig dünne Schnabel, der mittellange Fuß, der 
ziemlich breite, abgerundete Flügel, der verhältnismäßig kurze Schwanz und die dichte Be— 
fiederung, die nur den Zügel unbekleidet läßt, kennzeichnen die Gattung der Sich ler (Plegadis 
Kaup), die in Südeuropa durch den Sichler, auch Brauner Ibis, Storchſchnepfe oder 
Schwarzſchnepfe genannt, Plegadis faleinellus L., vertreten werden. Das Gefieder iſt 
auf Hals, Bruſt, Bauch, Schenkel und dem Oberteile der Flügel kaſtanienbraun, auf dem 
Scheitel dunkelbraun mit rotem Schimmer, auf dem Kücken ſchwarzbraun mit violettem oder 
grünlichem Schimmer; ebenſo ſehen die Schwung- und Steuerfedern aus. 

Alle Erdteile beherbergen den Sichler. In Europa bewohnt er als Zugvogel die Donau— 
tiefländer. Hier nehmen ihn alle geeigneten Ortlichkeiten an der unteren Donau, Sau oder 
Drau auf, und zwar die großen Sumpflandſeen und Teiche, die von dieſen Flüſſen aus zeit— 
weilig überflutet werden. Strandſeen und Brüche oder ſchlammige Sümpfe, auch Moräſte 
werden bevorzugt; in ihrer Nähe oder in ihnen ſelbſt brütet er. Auch in Rußland und Polen 
iſt er zu Hauſe. 

Bei ruhigem Gange trägt der Sichler den Hals ziemlich eingezogen, S-förmig zuſammen— 
gebogen, den Leib vorn aufgerichtet, den Schnabel gegen die Erde geneigt; der Gang ſelbſt 
geſchieht mit leichten, großen Schritten, deren Eile und Weite ſich unter allen Amſtänden 
gleichzubleiben ſcheint. Beim Nahrungſuchen watet er gern in tieferem Waſſer umher, und 
wenn es ihm behagt, ſchwimmt er, auch ohne eigentlich genötigt zu ſein, von einem Inſelchen 
nach dem anderen. Im Fliegen ſtreckt er den Hals und die Füße geradeaus und bewegt die 
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Flügel ziemlich ſchnell, mit nicht weit ausholenden Schlägen, ſchwebt hierauf mit ſtillgehaltenen 
Flügeln gerade fort und gibt ſich durch erneuerte Flügelſchläge wiederum einen Antrieb. 

An Vorſicht und Scheu ſtehen die Sichler den übrigen Sumpfvögeln nicht nach. Da, 
wo ſie ſich anſäſſig gemacht haben oder auch nur zeitweilig aufhalten, lernen ſie ſehr bald 
die gefährlichen Menſchen von den harmloſen unterſcheiden. An der Donau niſten ſie in 
buſchreichen Sümpfen und Brüchen. Mit Vorliebe bemächtigen ſie ſich alter Neſter der kleinen 
Neiher, polſtern ſie höchſtens mit dem Stroh des Kolbenſchilfes aus und machen fie dadurch 
ſchon von weitem kenntlich. 

Der Ibis oder Heilige Ibis, Ibis aethiopica Lath. (ſ. die Tafel „Storchvögel“, 5), 
iſt durch kräftigen Schnabel, im Alter nackten Kopf und Hals und die am Ende zerſchliſſenen 
Schulterfedern gekennzeichnet. Das Gefieder iſt weiß, unter den Flügeln gelblich; die Schwingen— 
ſpitzen und die Schulterfedern ſind bläulichſchwarz. Die Iris iſt karminrot, der Schnabel 
ſchwarz, der Fuß ſchwarzbraun. Die nackte, ſchwarze Haut des Halſes fühlt ſich ſamtig an 
und färbt ſeltſamerweiſe merklich ab. 

In dem Nilſtrome erkannte das ſinnige Volk der alten Ägypter den Bringer und Er— 
halter alles Lebens; daher mußte auch der mit den ſchwellenden Fluten dieſes Fluſſes er— 
ſcheinende Ibis zu hoher Achtung und Ehre gelangen. Alſo heiligte man den Vogel und 
ſorgte dafür, daß ſein vergänglicher Leib der Verweſung enthoben und für Jahrtauſende 
aufbewahrt werde. In einer der Pyramiden von Sakkära findet man die von Urnen um— 
ſchloſſenen oder auch in Kammern ſchichtenweiſe aufgeſtapelten Mumien des Vogels zu 
Tauſenden. 

Auffallenderweiſe beſucht der Ibis gegenwärtig Agypten nicht mehr, wenigſtens nicht 
mehr regelmäßig, und wohl nur in Ausnahmefällen ſchreitet er hier zur Brut. Als Aufent— 
haltsorte ſind nachgewieſen das ſüdliche Nubien, der Sudan, der obere Kongo. Man ſieht ihn 
paar= oder geſellſchaftsweiſe in der Steppe umherlaufen und hier Heuſchrecken fangen, bemerkt 
ihn an den Ufern der Ströme oder Negenteiche und ſehr häufig auch, meiſt in Geſellſchaft 
des kleinen Kuhreihers, unter Viehherden, unbekümmert um deren Hirten, wie überhaupt 
um die Eingeborenen, vor denen er nicht die geringſte Furcht zeigt. Seine Haltung iſt würde— 
voll, der Gang gemeſſen, nur ſchreitend, nie rennend, der Flug ſehr leicht und ſchön, dem des 
Sichlers ähnlich, die Stimme der Alten ein ſchwaches „Krah“ oder „Gah“. 

Die älteren Schriftſteller rühmen den Ibis als Vertilger giftiger Schlangen. Ich halte 
es für glaublich, daß er auch wirklich kleine Schlangen verzehrt, bin jedoch der Meinung, daß 
er ſich mit größeren und gefährlichen nicht einläßt. Während der Regenzeit beſteht ſeine 
Nahrung, wenn nicht ausſchließlich, ſo doch vorzugsweiſe aus Inſekten. In dem Magen 
erlegter Ibiſſe fanden wir entweder Heuſchrecken oder Käfer verſchiedener Art, insbeſondere 
Dungkäfer; an den gefangenen beobachteten wir, daß ſie vorgeworfene kleine Lurche nicht 
verſchmähten, Inſekten aber vorzogen. 

Zur Zeit der alten Ägypter haben die heiligen Vögel höchſtwahrſcheinlich im Zuſtande 
einer Halbgefangenſchaft ſich fortgepflanzt; heutzutage tun ſie dies bei guter Pflege nicht allzu 
ſelten in unſeren Tiergärten. Im Sudan ſtellt man dem Ibis nicht nach, obgleich ſein ſchmack— 
haftes Fleiſch die Jagd wohl belohnen würde. Ein zufällig gefangener Ibis wird übrigens 
von den Eingeborenen gern gegeſſen und von den freien Negern außerdem noch ſeiner zer— 
ſchliſſenen Federn beraubt, weil dieſe den Kriegern jener Stämme zu einem beliebten Kopf— 
ſchmuck dienen. 

Die Löffler, die die zweite, über beide Erdhälften verbreitete Unterfamilie mit nur 
ſechs Arten bilden, ſind größere und kräftigere Vögel als die Ibiſſe. Ihr Schnabel iſt lang, 
ziemlich gerade, nach vorn ſtark abgeplattet und ſpatelförmig verbreitert, das abgerundete 
Ende des Oberſchnabels in einen unbedeutenden Nagel herabgebogen, die Innenſeite der 
Kiefer mit Längsriefen verſehen. Das Kleingefieder, das ſich durch ſeine Dichtigkeit und 
Derbheit auszeichnet, verlängert ſich zuweilen am Hinterkopfe zu einem Schopfe und läßt die 
Gurgel, in der Regel auch einen Teil des Oberkopfes, unbekleidet. Die Färbung pflegt ſehr 
gleichmäßig zu ſein und unterſcheidet ſich weder nach dem Geſchlechte noch nach der Jahres 
zeit, wohl aber einigermaßen nach dem Alter. 
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In Holland, den Donautiefländern, Südeuropa, ganz Mittelaſien, ſelbſt Mittelindien, 
ſowie auf den Kanariſchen Inſeln und Azoren lebt und brütet der Löffler, Löffelreiher 
oder Schufler, Platalea leucerodia L. Er iſt, mit Ausnahme eines hellgelben Kropfes, rein 
weiß, die Iris karminrot, der Schnabel ſchwarz, an der Spitze gelb, die Kehle grünlichgelb. 

Die früher in Holland ungemein häufigen Vögel beziehen hier nur noch zwei Brut— 
plätze, nämlich das Naarder Meer bei der Stadt Naarden in Nordholland und das Zwaanen— 
water (Schwanenwaſſer) an der Weſtküſte bei Helder. Die Eigentümer der betreffenden 
Stellen ſchonen die Vögel ſorglichſt, jo daß der Zutritt zu den Niſtplätzen überhaupt nur 
mit beſonderer Erlaubnis erfolgen darf. Im Brutlande wie in der Fremde zieht der Löffler 

Löffler, Platalea leucerodia E. ½ natürlicher Größe. 

Strandſeen und Sümpfe dem Weere entſchieden vor, iſt alſo keineswegs ein Seevogel, wie 
man oft angenommen hat, ſondern ähnelt auch hinſichtlich ſeines Aufenthaltes den Ibiſſen. 
Selten ſieht man ihn mit gerade ausgeſtrecktem Halſe ſtehen; wenn er nicht arbeitet, biegt 
er ihn vielmehr ſo tief herab, daß der Kopf faſt auf den Schultern ruht und der Hals vorn 
weit hervortritt; nur beim Sichern ſtreckt er den Kopf gerade empor. Der Gang iſt ernſt 
und gemeſſen, jedoch zierlicher als der des Storches, der Flug ſehr leicht und ſchön, oft ſchwe— 
bend und kreiſend. 

In ſeinem Weſen und Gebaren zeigt der Löffler, deſſen Hauptnahrung wohl Fiſche ſind, 
mit Störchen und Reihern feine Verwandtſchaft. Er gehört zu den anpaſſungsfähigen Vögeln, 
die ſich in die Verhältniſſe zu fügen wiſſen, zeigt ſich da verhältnismäßig zutraulich, wo er 
nichts zu fürchten hat, äußerſt ſcheu hingegen an allen Orten, wo dem Sumpfgeflügel über— 
haupt nachgeſtellt wird. Anter ſich leben dieſe Vögel in hohem Grade geſellig und friedlich. 
Wo ſie häufig vorkommen, bilden ſie Siedelungen und legen auf Bäumen oder auch im 
Röhricht ihre Neſter an. 
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Löffler. Roſenroter Flamingo. 
I O 

Vierte Unterordnung: Flamingos. 

Die vierte, in mancherlei Hinſicht zu den Gänſevögeln überführende Unterordnung der 
Storchvögel iſt die der Flamingos (. die beigeheftete farbige Tafel); dieſe leben in den 
tropiſchen, ſubtropiſchen und wärmeren gemäßigten Gegenden der Alten (zwei Arten) und 
der Neuen Welt (vier Arten). 

Der Leib der Flamingos iſt ſchlank, der Hals ſehr lang; der Schnabel iſt etwas länger 
als der Kopf, höher als breit, von der Mitte an unter einem ſtumpfen Winkel herabgebogen, 
ſein Oberteil viel kleiner und ſchmäler als der untere und, was beſonders beachtenswert iſt, 
merkwürdig platt. Wie bei den Gänſen wird der Schnabel durch zahlreiche, dichte und niedrige 
Hornleijten zu einem Sieborgan. Auch die koloſſale Zunge iſt gänſeähnlich; fie erfüllt den 
ganzen Raum zwiſchen den Unterſchnabelhälften, iſt roſenrot, weich und fettreich und trägt 
jederſeits etwa 16 lange, zarte Geſchmackswarzen. Die Beine ſind ungemein lang und dünn, 
ſeitlich zuſammengedrückt, weit über die Ferſe hinauf nackt, der Lauf iſt dreimal ſo lang wie 
das Oberſchenkelbein, die drei Vorderzehen ſind ziemlich kurz und durch vollkommene, obwohl 
ſeicht ausgeſchnittene Schwimmhäute verbunden. Das dichte Kleingefieder iſt durch große 
Weichheit und beſondere Farbenſchönheit ausgezeichnet. 

Der Roſenrote Flamingo, Phoenicopterus roseus Pall, iſt weiß, äußerſt zart und 
ſchön roſenrot überhaucht, ſein Oberflügel karminrot; die Schwingen ſind ſchwarz. Die Iris 
iſt gelb, der Augenring karminrot, der Schnabel an der Wurzel roſenrot, an der Spitze ſchwarz, 
der Fuß karminrot. Die Länge beträgt 120—130, die Breite 160 — 4170, die Flügellänge 
39, die Schwanzlänge 14 em. Das Weibchen iſt bedeutend kleiner. 

Die Länder um das Mittelländiſche und Schwarze Meer ſind die Heimat des Flamingos. 
Vom Mittelmeer aus hat er ſich ſchon mehrere Male nach Deutſchland verflogen, aber alle 
dieſe Irrlinge ſollen junge Vögel geweſen ſein, die verſchlagen ſein mußten. Strenggenommen 
bildet das ſüdliche Europa die nördliche Grenze ſeines Verbreitungskreiſes, und Nordafrika 
und Mittelaſien ſind das eigentliche Wohngebiet. Strandſeen mit ſalzigem oder brackigem 
Waſſer ſind die Aufenthaltsorte, die der Flamingo allen übrigen vorzieht. 

Wer, wie ich, Tauſende von Flamingos vereinigt geſehen hat, ſtimmt in die Begeiſterung 
der übrigen Beobachter ein, denen das Glück wurde, ein ſo großartiges Schauſpiel zu genießen. 
Entzückt bricht Hume in die Worte aus: „Wie ſoll ich die zahlloſen Myriaden von Flamingos 
beſchreiben, die man, entweder zu großen, roſenfarbigen Inſeln im Waſſer oder gleichſam zu 
Purpurwolken vereint, die die ſcheidende Abendſonne beſtrahlt, bei allen größeren Seen des 
Sindh (Vorderindien) erblickt? Anderwärts ſah ich die Vögel in Scharen von einigen 
Hunderten, hier aber von Zehntauſenden. Es iſt ein herrlicher Anblick, eine ſolche ungeheuere 
Schar ſich plötzlich und zugleich, wenn ſie ſich beunruhigt fühlt, erheben zu ſehen. Wenn man 
ſich ihr nähert, ſolange ſie noch im Waſſer ſteht, ſieht ſie aus wie eine Maſſe hell roſenroten 
Schnees. Ein Büchſenſchuß — und das Ausſpannen der Flügel verwandelt ſie in einen 
rieſenhaften, rot glänzenden Schleier, der im Entſchweben hie und da mächtige Falten wirft.“ 
Auch mir wird der erſte Eindruck, den die Flamingos auf mich machten, unvergeßlich bleiben. 
Ich ſchaute über den weiten Menſalehſee hinweg und auf Tauſende und Abertauſende von 
Vögeln, buchſtäblich auf Hunderttauſende. Das Auge aber blieb haften auf einer langen 
Feuerlinie von wunderbarer, unbeſchreiblicher Pracht. Das Sonnenlicht ſpielte mit den 
blendendweißen und roſenrot gefiederten Tieren, die ſie bildeten, und herrliche Farben wurden 
lebendig. Durch irgend etwas aufgeſchreckt, erhob ſich die Maſſe; aus dem wirren Durch— 
einander, aus den lebendigen Roſen ordnete ſich ein langer, mächtiger Zug in die Keilform 
der Kraniche, und nunmehr zog die Feuerlinie an dem blauen Himmel dahin. Es war ein 
Anblick zum Entzücken! Nach und nach ließen ſie ſich wieder herab, und von neuem ſtellten 
ſie ſich in altgewohnter Weiſe auf, ſo daß man wiederum meinen mußte, einen ausgedehnten 
Truppenkörper vor ſich zu haben. 

Im Waſſer und auf dem Lande nehmen ſie die ſonderbarſten Stellungen an. Der lange 
Hals wird eigentümlich verſchlungen, wie mein Bruder trefflich ſich ausdrückt, „verknotet“ 
vor die Bruſt gelegt, der Kopf dann auf den Rücken gebogen und unter den Schulterfedern 
der Flügel verborgen. Das eine Bein trägt dabei regelmäßig die Laſt des Leibes, während 
das andere entweder ſchief nach hinten weggeſtreckt oder zuſammengeknickt an den Bauch 
angezogen wird. In dieſer Stellung pflegt der Flamingo zu ſchlafen; ſie iſt ihm eigentümlich. 
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Unter den Sinnen dürfte der Geſchmack mit dem Geſicht auf gleicher Stufe ſtehen; aber 
die nervenreiche Zunge dient zugleich als Taſtwerkzeug, und der Taſtſinn wird durch die weiche 
Hautbekleidung des Schnabels gewiß noch unterſtützt, ſo daß wohl auch das Gefühl ſehr 
entwickelt genannt werden darf. So erſcheint der Flamingo als ein ſinnenſcharfes Geſchöpf, 
und damit ſtimmt auch ſein Verhalten überein. Er iſt immer vorſichtig und unter Amſtänden 
ſehr ſcheu. Er unterſcheidet genau ein ihm gefährliches Weſen von anderen, unſchädlichen. 
Eine Herde läßt ein Boot niemals jo nahe an ſich herankommen, daß mit Erfolg auf fie ge— 
ſchoſſen werden könnte; die älteſten der Geſellſchaft halten Tag und Nacht Wache und ſind 
nicht ſo leicht zu überliſten. Nur die einzelnen Jungen ſind ſelten ſcheu, ihnen mangelt noch 
die Erfahrung der Alten. 

Um feine Nahrung zu gewinnen, „gründelt“ der Flamingo wie die Entenvögel, ver— 
fährt aber dabei in anderer Weiſe. Fiſchend watet er im Waſſer dahin und biegt ſeinen 
langen Hals ſo tief, daß der Schnabel, und zwar der Oberſchnabel, in den Schlamm ein— 
gedrückt werden kann. In dieſer Weiſe unterſucht er den Grund des Gewäſſers, bewegt ſich 
dabei mit kleinen Schritten vor- und rückwärts und öffnet und ſchließt abwechſelnd ſeinen 
Schnabel unter entſprechender Bewegung der Zunge. Vermöge des feinen Gefühls wird 
alles, was in den Siebſchnabel gelangt, geprüft und das zur Ernährung Dienende von dem 
Anbrauchbaren ausgeſchieden oder richtiger abgeſeiht. Mückenlarven, Würmer, Schnecken 
und Muſcheln, dazu der ſchwarze Schlamm des an Algen reichen Moorgrundes bilden die 
Nahrung der Vögel. 

Das kunſtloſe, aus Schlamm und Waſſerpflanzen gebaute Neſt wird inmitten des 
Waſſers ſelbſt auf ſeichten Stellen, nach Verſicherung der Araber hingegen auf flachen, mit 
ſehr niederem Geſtrüpp bewachſenen Inſeln angelegt. Die Jungen werden gleich nach dem 
Ausſchlüpfen ins Waſſer geführt, ſchwimmen hier vom erſten Tage ihres Lebens an munter 
umher, können aber erſt nach 14 Tagen fertig laufen und nach mehreren Monaten fliegen. 

Auf den Märkten der nordägyptiſchen Städte findet man den ſchönen Vogel oft zu 
Dutzenden, weil er als Wildbret ſehr beliebt iſt; nach Philippi ebenſo in Atacama in Chile. 
Die alten Schriftſteller erzählen, daß die Römer das Fleiſch, beſonders aber Zunge und Hirn, 
außerordentlich hochſchätzten und von dem letzteren ganze Schüſſeln voll auftragen ließen; der 
Schlemmer Apicius galt als der Erfinder des Ragouts aus Flamingozungen. Ich habe 
Fleiſch und Zungen ſelbſt verſucht und beides wohlſchmeckend, die Zunge aber wirklich köſtlich 
gefunden. 

Sechſte Ordnung: Gänſevögel. 
Die Gänſevögel oder Entenvögel wurden früher mit den Flamingos nach der Eigen— 

art ihres Schnabels als Siebſchnäbler zuſammengefaßt. Die Ordnung enthält zwei Unter— 
ordnungen, zwölf Familien und über 200 Arten. 

Der Leib der Gänſevögel iſt kräftig, etwas langgeſtreckt, der Kopf verhältnismäßig groß, 
hoch und ſchmal. Der Schnabel iſt ſelten länger als der Kopf, gewöhnlich gerade, breit, vorn 
in einen breiten Nagel übergehend, ſeitlich mit blätterartigen Hornzähnen beſetzt, von denen 
die der oberen Kinnlade in die der unteren eingreifen, mit Ausnahme der harten Ränder von 
einer weichen Haut überkleidet, die zahlreiche, von ſtarken Nervenſtämmen verſorgte Taſt— 
körperchen enthält und dementſprechend in hohem Grade taſtfähig iſt. Er wird durch die große, 
fleiſchige, feinfühlende Zunge, die nur an ihren Rändern verhornt und hier ſich franſt und 
zähnelt, noch bedeutend vervollkommnet und zu einem vortrefflichen Seiher ausgebildet, der 
es ermöglicht, auch den kleinſten Nahrungsbiſſen von ungenießbaren Stoffen abzuſcheiden. 
Zehen finden ſich vier, ausnahmsweiſe auch nur drei, die Vorderzehen ſind meiſt durch 
Schwimhäute verbunden, die Flügel ſind mittellang, jedoch ziemlich ſpitzig, der Schwanz iſt 
ebenfalls mittellang, das Gefieder ſtets ſehr reich, dicht, glatt anliegend und beſonders durch 
die ſtarke Entwickelung der Dunen ausgezeichnet, die bei den Jungen und Erwachſenen in 
gleicher Weiſe über den ganzen Körper gleichmäßig verteilt ſind. 

Gänſevögel finden ſich, mit alleiniger Ausnahme des Feſtlandes am Südpol, in allen 
Erdteilen; ſie bewohnen aber den warmen und die gemäßigten Gürtel der Erde in ungleich 
größerer Menge als die kalten. Die hier lebenden treten allwinterlich eine Wanderung an, 



Allgemeines. 77 

die einzelne bis in die gemäßigte Zone, andere bis in die Länder um den Aquator führt. 
Zur Brutzeit ſuchen viele, die ſich ſonſt am Meere aufhalten, ſüße Gewäſſer auf; andere ziehen 
ſich bis zum Ausſchlüpfen der Jungen in den Wald oder in Einöden zurück. 

Die Anlagen der Mitglieder unſerer Ordnung ſind im allgemeinen ziemlich überein— 
ſtimmend entwickelt. Es gibt unter ihnen einige, die wegen ihrer weit hinten am Leibe 
eingelenkten Beine nur langſam und watſchelnd gehen, aber keinen einzigen, der, wie gewiſſe 

Taucher, zum Kriechen verdammt iſt; anderſeits gehören viele Gänſevögel zu den flinken 
Gängern, bewegen ſich auch ohne erſichtliche Anſtrengung ſtundenlang gehend; einige ſind 
ſelbſt im Gezweige der Bäume noch heimiſch. Schwimmen können alle, und zwar bei weitem 
die meiſten mit ebenſoviel Geſchick wie Ausdauer, kaum eine Art mit Unluſt oder nur im 
Notfall; einzelne ſtehen den vollendetſten Schwimmkünſtlern kaum nach. Die meiſten tauchen 
auch mehr oder weniger leicht in größere oder geringere Tiefen hinab; alle Arten, die tauchen, 
tun dies nur von der Oberfläche des Waſſers aus: fie ſind Sprung-, nicht aber Stoßtaucher. 
Die Flugfähigkeit ſteht der anderer Schwimmvögel allerdings nach. Faſt alle erheben ſich nicht 
ohne einen beträchtlichen Aufwand von Kraft vom Waſſer oder feſten Boden und werfen ſich 
hart nach unten nieder; wenn ſie aber erſt einmal eine gewiſſe Höhe erreicht haben, fliegen 
ſie mit ausgeſtrecktem Halſe ſehr raſch dahin und durchmeſſen weite Strecken in einem Zuge, 
obwohl ſie ihre Flügel unabläſſig bewegen müſſen. 

Unter den Sinnen iſt neben dem des Geſichts und Gehörs auch der des Gefühls bzw. 
der Taſtſinn ſehr ausgebildet, wie ſchon die äußere Unterſuchung des weichhäutigen Schnabels 
erkennen läßt. Der Geruch ſcheint verhältnismäßig gut entwickelt und der Geſchmack feiner 
zu ſein als bei den meiſten Vögeln überhaupt. An Verſtand ſtehen die Gänſevögel viel— 
leicht hinter den begabteſten Langſchwingern zurück, übertreffen aber hierin beſtimmt alle 
übrigen Schwimmvögel. Tieriſche und pflanzliche Stoffe bilden die Nahrung der Gänſevögel. 
Wirkliche Raubtiere, alſo ſolche, die pflanzliche Stoffe gänzlich verſchmähen, find nur wenige 
von ihnen, ausſchließliche Pflanzenfreſſer ebenſowenige. 

Die Gänſevögel leben in geſchloſſener Ehe. Das Neſt wird aus verſchiedenartigen 
Stoffen, gewöhnlich kunſtlos und roh, zuſammengeſchichtet, innen aber ſehr regelmäßig mit 
den Dunen der Mutter, bisweilen, in der Not, auch des Vaters, ausgekleidet. Die Eier 
ſind echt oval, glattſchalig und ſtets einfarbig; die Jungen kommen in einem dichten Dunen— 
kleide aus dem Ei, entlaufen, nachdem ſie abgetrocknet ſind, dem Neſte, wachſen raſch und 
vertauſchen ihr Jugendkleid meiſt noch im erſten Jahre mit dem der Alten oder erhalten das 
letztere doch im zweiten, höchſtens dritten Jahre ihres Lebens. Viele tragen zwei verſchiedene 
Kleider im Laufe des Jahres. 

Eine Unzahl von Feinden ſtellt den Gänſevögeln nach, obgleich ſie, wenigſtens die 
größeren, manches Raubtier von ſich abzuwehren wiſſen. Der Wenſch verfolgt alle Arten, 
die einen des ſchmackhaften Wildbrets, die anderen der brauchbaren Federn halber, raubt 
ihnen die Eier, plündert die Neſter der Dunen wegen aus und trägt zur Verminderung der 
im ganzen eigentlich unſchädlichen Vögel weſentlich mit bei. Sehr wenige hat er ſich zu 
Haustieren gewonnen und gezähmt, obgleich dieſe Ordnung hierzu beſonders geeignet zu ſein 
verſpräche. Erſt neuerdings beginnt man ihnen die Teilnahme zu widmen, die ſie verdienen. 

Wir teilen die Ordnung der Gänſevögel in zwei Unterordnungen: die Wehrvögel und 
die eigentlichen Gänſevögel. 

Erſte Unterordnung: Wehrvögel. 

Die Unterordnung der Wehrvögel iſt auf das Feſtland von Südamerika von Guayana 
und Venezuela bis Paraguay und Argentinien beſchränkt. Es ſind große, ſchwerleibige 
Vögel mit kleinem Kopfe, weniger als kopflangem Schnabel, der dem der Hühner nicht un— 
ähnlich, an der Spitze hakig übergebogen, an der Wurzel mit Wachshaut bekleidet und über— 
haupt weichhäutig, am Rande nicht blätterig iſt. Die äußere und mittlere Zehe ſind ſtatt 
einer eigentlichen Schwimmhaut nur durch eine „Spannhaut“ verbunden. Das Gefieder iſt 
gleichmäßig über den Körper verteilt und bildet keine Fluren mit dazwiſchenliegenden Rainen. 
Bemerkenswert ſind zwei ſehr kräftige Sporen am Flügelgelenk, von denen der obere der bei 
weitem ſtärkere iſt; eine Art trägt auch einen hornartigen Auswuchs auf dem Kopfe. Der 
Knochenbau iſt plump und maſſig, aber in hohem Grade, bis in die Zehenglieder, lufthaltig 



78 6. Ordnung: Gänſevögel. Familien: Wehrvögel und Gänſe. 

und beſonders dadurch gekennzeichnet, daß an den Rippen Hakenfortſätze, die ſonſt allen 
Vögeln zukommen, fehlen. Wie bei einzelnen Schwimmvögeln liegt unter der Haut ein dichtes 
Netz von Luftzellen und Luftblaſen, das beliebig angefüllt und entleert werden kann. Im 
Augenblick des Todes bläſt ſich der Vogel ſo ſehr auf, daß ſeine Leiche bei jeder Berührung 
kniſtert und bald in Fäulnis übergeht. Die Stimme iſt eine echte Gänſeſtimme, und die 
Jungen ſehen ganz ſo aus wie junge Gänſe. 

. . a, ,. Zei 2 des 

Aniuma, Palamedea cornuta Z. ½ natürlicher Größe. 

Die Wehrvögel leben in allen größeren Sümpfen Südamerikas, gewöhnlich in kleinen 
Trupps, während der Brutzeit aber paarweiſe, ſind im ganzen friedlich und gebrauchen ihre 
kräftigen Waffen ſelten. Im Gehen tragen ſie ſich ſtolz und würdevoll; im Fliegen erinnern 
ſie an große Raubvögel, beſonders an Geier; aufgeſcheucht, bäumen ſie. Die Nahrung 
beſteht vorzugsweiſe aus Pflanzenſtoffen. Inmitten ihrer Sümpfe errichten ſie ein großes 
Neſt, belegen es mit 2 glattſchaligen, ungefleckten, gelblichweißen Eiern und führen die 
Jungen ſofort nach dem Entſchlüpfen mit ſich weg. 

Im Waldgebiete des mittleren Braſilien und von hier aus nordwärts über Guayana 
und Colombia ſich verbreitend, lebt der Aniuma oder Anhima der Braſilier, Palamedea 
cornuta L., der wegen des Hornes auf dem Scheitel, der dicht befiederten Zügel und des kurzen 
Kopf⸗ und Halsgefieders als Vertreter der Gattung der Hornwehrvögel (Palamedea L.) 
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gilt. Das nur in der Haut befeſtigte Horn erhebt ſich auf der Stirn als ein dünnes, in ſanftem 
Bogen vorwärts gekrümmtes, 10 — 15 em langes Gebilde, das treffend mit einer Darmſaite 
verglichen wurde. Die Länge beträgt 80 em. 

Der Aniuma iſt als ein großer, ſchöner Vogel eine Zierde der braſiliſchen Urwälder. 
Gezähmte Aniumas ſind zutraulich und folgſam, laſſen ſich mit Hühnern zuſammen halten 
und fangen ohne Not keinen Streit an, ſetzen ſich aber gegen Hunde ſofort zur Wehr und 
wiſſen ihre Flügelſporen ſo vortrefflich zu gebrauchen, daß ſie gedachte Vierfüßer mit einem 
einzigen Schlage in die Flucht treiben. 

Eine zweite Gattung iſt die der Tſchajas, die in zwei nahe verwandten Arten Süd— 
amerika bewohnt, die eine die nördliche, die andere die ſüdliche Hälfte. Die Stimme der 
letzteren Art, Chauna cristata Sw., klingt wie „tſcha-chä“. Dieſe Tſchajas veranſtalten in 
ihren Sümpfen ſonderbare Maſſenkonzerte, worüber Hudſon berichtet: „Es war in den ſüd— 
lichen Pampas an einem Gualicho genannten Orte, wo ich eine Stunde vor Sonnenunter— 
gang über eine ſumpfige Ebene geritten war, in der trotz der trockenen Jahreszeit in Binſen— 
teichen noch viel Waſſer ſtand. Dieſe ganze Ebene war von endloſen Tſchajaſchwärmen bedeckt, 
nicht in dichter Ordnung, ſondern zerſtreut in Paaren und kleinen Gruppen. Ich fand dort, 
mitten in der Einſamkeit, einen kleinen Rancho, von einem Gaucho und ſeiner Familie be— 
wohnt, bei dem ich übernachtete. Gegen 9 Uhr ſaßen wir in der Hütte beim Abendeſſen, als 
plötzlich das ganze Vogelheer, das die Sümpfe auf Weilen ringsum bedeckte, einen mächtigen 
Nachtgeſang erhob. Die Gewalt dieſes Sturmes von Tönen zu beſchreiben, iſt unmöglich. 
Seltſam war, daß ich in dem furchtbaren Lärm, der lauter ſcholl als die gegen eine felſige 
Küſte donnernde See, Hunderte, ja Tauſende einzelner Stämme deutlich zu unterſcheiden ver— 
mochte. Mein Mahl vergeſſend, ſaß ich bewegungslos, von Staunen überwältigt, während 
die Luft und ſelbſt der gebrechliche Rancho in dieſem Ungewitter von Tönen zu erzittern ſchienen. 
Als es ſtiller ward, bemerkte mein Wirt mit einem Lächeln: „Daran ſind wir gewöhnt, Herr, 
jeden Abend haben wir das Konzert.“ Es war ein Konzert, das wert war, um hundert Meilen 
danach zu reiten.“ 

Zweite Unterordnung: Eigentliche Gänſevögel. 

Die Unterordnung der eigentlichen Gänſevögel wird von der einzigen Familie der 
Gänſe gebildet und enthält acht Unterfamilien, von denen hier die Säger, Tauchenten, 
Schwimmenten, echten Gänſe, Kappengänſe, Sporengänſe und Schwäne behandelt werden. 

Die Angehörigen der Unterfamilie der Säger unterſcheiden ſich von anderen Gänſe— 
vögeln durch ſehr geſtreckten Leib, mittellangen, aber dünnen Hals, großen, gewöhnlich mit 
Buſch oder Haube geſchmückten Kopf, langen, mit ſtarken Zähnen beſetzten und mit einem 
kräftigen Haken verſehenen Schnabel, weit hinten eingelenkte, niedrige, großzehige Füße, 
deren hintere Zehe einen breiten Hautlappen trägt, mittellange, ſehr ſpitzige Flügel, durch 
den kurzen, breiten Schwanz und weiches, dichtes, ſchön gefärbtes Kleingefieder, das nach 
Geſchlecht und Alter wie nach der Jahreszeit ſich ändert. 

Die Säger gehen mit wenig aufgerichtetem Vorderkörper watſchelnd und wackelnd, 
ſchwimmen vorzüglich, tauchen mit größter Leichtigkeit und können lange unter dem Waſſer 
verweilen, haben leichten, ſchnellen, entenartigen Flug, nehmen, wenn ſie in Geſellſchaft durch 
die Luft ziehen, eine gewiſſe Ordnung an, erheben ſich unter Geräuſch und mit Hilfe ihrer 
Beine ziemlich leicht vom Waſſer und ſtürzen ſich ſchief darauf hinab, nach dem Einfallen ent— 
weder ſofort untertauchend oder ſich durch die vorgeſtreckten Ruder aufhaltend. 

Je nach der Ortlichkeit, die fie bewohnen, find die Säger Zug-, Wander- oder Strich— 
vögel; keine Art wandert weiter, als ſie muß. Sie verſchmähen Pflanzennahrung zwar nicht 
ganz, nehmen aber doch nur im Notfall zu ſolcher ihre Zuflucht. Ihr eigentliches Futter 
ſind Fiſche und andere Waſſertiere, beiſpielsweiſe kleine Lurche, Krebje und Inſekten. Die 
Fiſche erbeuten ſie durch ſchnelles Nachjagen unter Waſſer, ganz ſo wie Taucher; doch durch— 
ſchnattern auch ſie zuweilen Nahrung verſprechende ſeichte Stellen der Gewäſſer. Sie ſind 
äußerſt gefräßig und können demgemäß den Fiſchereien höchſt empfindlichen Schaden zufügen. 

Die Gattung Mergus I. vertritt in der neueren Syſtematik der Zwergſäger, das 
Wieſel-, Elſter- oder Nonnen-Entchen, Mergus albellus L. Das Hochzeitskleid des 
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Männchens iſt rein weiß; eine Stelle zwiſchen dem Auge und dem Schnabel und ein Band 
im Nacken ſind ſchwarzgrün, der Rücken und der größte Teil des Flügels, zwei ſchmale Binden 
an der Schulter und eine Längsbinde über dem Flügel ſchwarz, die Seiten bläulichgrau und 
ſchwarz quergewellt, die Schwungfedern ſchwarzbraun, die Steuerfedern grau. Die Länge 
beträgt 50, die Flügellänge 21 em. Beim kleineren Weibchen find Kopf und Hinterhals 
braun, die Zügel ſchwarz, die Kehle und die Unterjeite weiß, die Mantelfedern grau; auf den 
Flügeln, an der Oberbruſt und an den Seiten iſt das Gefieder weißlich und ſchwarz in die 
Quere gewellt. Ein ähnliches Kleid legt das Männchen nach der Sommermauſer an. 

Gänſeſäger, Merganser merganser Z. ½% natürlicher Größe. 

Das nördliche und mittlere Aſien ſüdwärts bis zum Kaſpiſchen Meere muß als die wahre 
Heimat, d. h. das Brutgebiet, des Zwergſägers bezeichnet werden. Wan ſieht ihn faſt nur 
auf ſüßen Gewäſſern, ausnahmsweiſe vielleicht auch auf ſtillen Meeresbuchten, namentlich 
ſolchen, in die Flüſſe einmünden, dann aber immer bloß auf kurze Zeit. Er zieht, wie ſeine 
Familienverwandten überhaupt, fließendes Waſſer dem ſtehenden vor, wandert auch den 
Flüſſen nach und beſucht bloß von dieſen aus die Seen und Teiche, die noch offenes Waſſer 
haben. Im Waſſer bewegt er ſich in jeder Höhe über dem Grunde mit wahrhaft erſtaun— 
licher Schnelligkeit und Gewandtheit, eher einem Raubfijch als einem Vogel gleich, hält ſehr 
lange unter Waſſer aus und kommt meiſt fern von der Stelle des Untertauchens wieder zum 
Vorſchein. Wirklich eigentümlich iſt ſeine Neigung, mit der ſpäter noch zu beſchreibenden, 
nach Größe und Geſtalt ihm ähnlichen Schellente zuſammenzuhalten. Höchſt ſelten ſieht man 
die bei uns ankommenden Zwergſäger ohne dieſe Begleitung, und mehr als einmal hat man 
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die innigjte Verbindung beider Vögel beobachtet, erlegte auch mehrfach Baſtarde. Das gegen- 
ſeitige Freundſchaftsverhältnis währt ſelbſt in der Gefangenſchaft fort, ja es iſt in unſeren 
Tiergärten vorgekommen, daß umherſchwärmende Zwergſäger ſich freiwillig auf Teichen ein— 
fanden, auf denen ſie Schellenten bemerkt hatten. 

Der Gänſeſäger, auch Ganstaucher, See- und Meerrachen genannt, Merganser 
merganser L., unterſcheidet ſich von dem Zwergſäger hauptſächlich durch den langen, jeit- 
lich zuſammengedrückten Schnabel. Im Hochzeitskleide ſind Kopf und Oberhals ſchwarzgrün, 
der Oberrücken und die Schultern ſchwarz, die ganze Unterſeite und die Oberflügeldeckfedern 
ſchön gelbrot, die Federn des Spiegels weiß, die Schwungfedern ſchwärzlich, die Steuerfedern 
grau. Die Länge beträgt 80, die Breite 110, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 8 em. 

Der Gänſeſäger bewohnt den Norden Europas und Aſiens. Auf Island iſt er Brut— 
vogel, in Grönland nicht. Er niſtet ſtellenweiſe im ganzen nördlichen Deutſchland bis Schleſien 
herab ſowie an einigen Seen der Schweiz. Mit Ausnahme der Mittagsſtunden, die er gern 
auf einer ſandigen Stelle des Ufers ruhend verbringt, ſieht man ihn faſt beſtändig auf dem 
Waſſer, ſeinem eigentlichen Wohngebiete. Auf dem Lande watſchelt er ſchwerfällig, und durch 
die Luft fliegt er zwar ziemlich raſch, aber doch nur mit Anſtrengung, während er ſich auf 
und unter dem Waſſer mit gleicher Leichtigkeit bewegt. Bei ruhigem Schwimmen rudert er 
mit kräftigen, jedoch langſam ſich folgenden Stößen ſeiner breiten Füße gleichmäßig und 
ziemlich raſch ſeines Weges fort. Sein Eintauchen ins Waſſer geſchieht mit größter Leichtig— 
keit, faſt ohne Geräuſch, und ſein Schwimmen in der Tiefe ſo ſchnell, daß man eher einen 
Fiſch als einen Vogel dahinſchießen zu ſehen wähnt. Zuweilen bleibt er gegen zwei Minuten 
unter Waſſer, gewöhnlich etwas über eine Minute. In dieſer Zeit hat er fiſchend, alſo unter 
Amſtänden Kreuz- und Querzüge ausführend, meiſtens gegen 100 Schritt zurückgelegt. Seine 
Stimme iſt ein ſonderbares Anarren, das meiner Anſicht nach am beſten mit dem Getöne 
einer Maultrommel verglichen werden mag. 

Über die geiſtigen Fähigkeiten des Gänſeſägers bleibt man nicht lange im Zweifel. Der 
Jäger überzeugt ſich ſehr bald von ſeiner außerordentlichen Sinnesſchärfe, die ihn alles, was 
vorgeht, bemerken läßt, und der Beobachter lernt ſeine Vorſicht und Scheu, der Pfleger ſein 
leichtes Sichfügen in die Verhältniſſe bald genug kennen. Er frißt, ſolange er nicht zu anderer 
Nahrung genötigt wird, nur Fiſche, und zwar am liebſten ſchmale, kleine bis zu 15 em Länge, 
iſt aber auch imſtande, größere zu bewältigen. Er nimmt nebenbei Gliederfüßer oder Ge— 
würm auf, und im Winter holt er ſich Fröſche aus dem Schlamme. 

Das Net iſt ein mehr oder weniger kunſtloſer Bau aus Reiſig, Geſtengel, Halmen, 
Blättern, Flechten uſw., wird aber immer warm und weich mit Dunen ausgefüttert. Das Ge— 
lege beſteht aus S—12, ſelten 14 Eiern von zart rahmgelber bis rötlicher, ſelten bräunlicher, 
etwas glänzender Färbung. Nur das Weibchen brütet, hat auch die Erziehung der aus— 
geſchlüpften Jungen faſt allein zu leiten. Letztere ſpringen, wenn ſie in der Höhe groß wurden, 
einfach aus ihrem Neſte hinab und werden durch ihr reiches Dunenkleid vor unangenehmen 
Folgen des Sturzes bewahrt. 

** 

Die Tauchenten ſind eine etwa 30 Arten zählende Unterfamilie der Gänſevögel und 
kennzeichnen ſich durch kurzen, breiten und plumpen Leib, kurzen und dicken Hals, großen Kopf 
und mittellangen, nur mit kurzen Zähnen bewehrten Schnabel, kurze, weit hinten am Leibe 
eingelenkte, bis zur Ferſe befiederte, größtenteils von der Bauchhaut umſchloſſene Füße, deren 
Wurzeln ſeitlich ſehr zuſammengedrückt ſind, und deren lange Vorderzehen durch große 
Schwimmhäute verbunden werden. Infolge der weit hinten ſtehenden Füße müſſen ſie, um 
ihren Leib im Gleichgewichte zu tragen, eine ſehr aufgerichtete Haltung annehmen; ihr Gang 
iſt daher nur ein ſchwerfälliges Wanken, das man kaum noch Watſcheln nennen kann, ſcheint 
ſie auch ſehr zu ermüden. Ebenſo ſtrengt ſie der Flug mehr an als ihre Verwandten, obgleich 
fie, wenn fie ſich einmal erhoben haben, unter ſchnellen Flügelſchlägen raſch genug dahineilen. 

Um ſo gewandter bewegen ſie ſich im Waſſer. Sie ſind nicht fähig, wie die Taucher eine etwa 

ins Auge gefaßte Beute unter dem Waſſer zu verfolgen, ſondern tauchen mehr oder weniger ſenk— 

recht auf den Grund hinab und kommen nach minutenlanger Abweſenheit faſt an der gleichen 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 6 
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Stelle, von der ſie verſchwanden, wieder empor. Nur wenige von ihnen ſind vorzugsweiſe 
Pflanzenfreſſer; die Mehrzahl nährt ſich von Muſcheln und anderen Weichtieren, Gewürm, 
Krebſen, Fiſchen und dergleichen, während des Aufenthaltes in ſüßen Gewäſſern auch von 
Inſekten. Die vom Grunde aufgenommene Nahrung wird gleich in der Tiefe verſchluckt. 

Der erſte Rang unter allen Tauchenten gebührt den Angehörigen der Gruppe der 
Eidervögel, von denen hier die Gattung Somateria Leach behandelt werden ſoll. 

Eiderente, Somateria mollissima Z. ½ natürlicher Größe. 

Abgeſehen von ihrer bedeutenden Größe, kennzeichnen ſie ſich hauptſächlich durch ihren ſehr 
geſtreckten, an der Wurzel jederſeits mit einer „Stirnſchwiele“ weit ins Stirngefieder hinein— 
ragenden, bei einzelnen Arten an der Wurzel knollig aufgetriebenen, lebhaft gefärbten Schna— 
bel, deſſen großer Nagel den ganzen Vorderrand des Oberkiefers einnimmt, ſowie durch die 
Dichtigkeit und eigenartige Färbung des Gefieders. 

Die Eiderente oder der Eidervogel, Somateria mollissima L., iſt auf dem Ober— 
kopfe, dem Halſe und Rücken einſchließlich der Oberflügeldeckfedern weiß, auf der Vorderbruſt 
rötlich überlaufen, auf der Stirn und in der Schläfengegend, auf Unterrücken und Bauch 
ſchwarz, auf den wie aufgeblaſen hervorquellenden Wangen meergrün; die Schwungfedern 
und Steuerfedern ſehen bräunlichſchwarz aus, die Federn, die den Spiegel bilden, ſind tief 
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ſamtſchwarz. Die Iris ijt rötlichbraun, der Schnabel grünlichgelb, der Fuß olivengrün. Die 
Länge beträgt 63 em. Das kleinere Weibchen ijt roſtfarben, am Kopfe und Halſe mit braunen 
Längsflecken, im übrigen mit ſchwarzen, halbmondähnlichen Querflecken gezeichnet, ſein 
Spiegel braun, weiß eingefaßt, die Unterjeite tiefbraun, unmerklich ſchwarz gewellt. 

Der Verbreitungskreis der Eiderente übertrifft den aller übrigen Arten dieſer Gattung 
an Ausdehnung. Sie bewohnt den Norden der ganzen Erde. Das Brutgebiet der Eider— 
ente umfaßt Grönland, Spitzbergen, Franz-Joſephs-Land, die Bäreninſel, Island, die Lofoten, 
Schweden, Norwegen, Oſtfinmarken, Nordrußland (Inſel Kioſtreff), die Färöer-, Shetland-, 
Orkney⸗- und Farninſeln, die Küſten Schottlands und Englands, Sylt, Fünen, Seeland, Born- 
holm, Ehrijtiansö, Gotland und den Norden Amerikas. Als Irrgaſt beſucht fie dann und 
wann das mittlere Deutſchland und wurde ſelbſt in Italien beobachtet. In den ſüdlicheren 
Gegenden und Ländern ihres Verbreitungsgebietes wandert ſie nicht. In der Nordſee hält 
ihr der Golfſtrom das Meer faſt überall offen. Selbſt in der Oſtſee bleiben ihr gewöhnlich 
ebenfalls Stellen, die nicht zufrieren, als Zufluchtsorte während des Winters. 

Die Eiderente iſt ein Meervogel im vollen Sinne des Wortes. Auf dem Lande bewegt 
ſie ſich, ſchwerfällig watſchelnd, nur mit Mühe, ſtolpert und fällt auch oft zu Boden. Im 
Flug ermüdet ſie bald. Erſt wenn ſie ſich im Waſſer befindet, zeigt ſie ihre eigentliche Be— 
wegungsfähigkeit. Sie ſchwimmt mit minder tief eingeſenktem Leib als andere Tauchenten, 
aber raſcher als jede andere bekannte Art, taucht auch in viel bedeutendere Tiefen hinab. Der 
Ruf des Männchens iſt ein nicht eben lautes, aber ſehr klangvolles, wenn auch brummendes 
„Ahu ahu ahua“, der des Weibchens ein eigentümliches, oft wiederholtes „Korr forr korrerr“. 
An Sinnesſchärfe ſteht die Eiderente hinter keiner anderen Art ihrer Familie zurück, und an 
geiſtigen Fähigkeiten ſcheint ſie die meiſten noch zu übertreffen. 

Alle Eidervögel brüten erſt ziemlich ſpät im Jahre, nicht vor Ausgang Mai, gewöhnlich 
erſt im Juni und Juli. Zu dieſem Zwecke verſammeln ſie ſich um kleine Inſeln, die ihnen 
leichtes Landen geſtatten. Inſeln, die teilweiſe mit niederem Geſtrüpp bewachſen ſind, werden 
allen übrigen vorgezogen. Da, wo der Wenſch ſich um das Brutgeſchäft kümmert, trifft er 
zum Empfange der nützlichen Gäſte Vorkehrungen, indem er alte Kiſten am Strande auffſtellt, 
Steine mit Brettern oder Reiſig überdeckt und anderweitige Verſteckplätze vorrichtet. So 
ſcheu der Eidervogel früher war, ſo zutraulich zeigt er ſich jetzt. Das Neſt beſteht nur aus 
ſolchen Stoffen, wie ſie ſich in nächſter Nähe finden, und wird höchſt liederlich zuſammen— 
geſchichtet, bald aus feinem Reiſig, bald aus Seetang, bald aus Gras oder Strohabfällen 
und dergleichen. Um ſo dichter und reicher iſt die innere Dunenausfütterung, der koſtbare 
Zoll, den die brütenden Eidervögel dem ſie freundlich ſchützenden Menſchen überlaſſen müſſen. 
Das Gelege ſind in der Regel 6—8 rein eiförmige, graugrüne oder etwas dunkler, meer- bis 
olivengrüne Eier. Schon nach wenigen Tagen ſitzt die brütende Alte ſehr feſt auf dem Neſte, 
und da, wo ſie an den Menſchen gewöhnt iſt, weicht ſie bei deſſen Kommen nicht von der 
Stelle, ſondern drückt nur den Kopf zu Boden und breitet die Flügel ein wenig. Die Färbung 
ihres Gefieders ſtimmt gewöhnlich mit der des umgebenden Bodens ſo vollſtändig überein, 
daß es dem ungeübten Auge wirklich ſchwer wird, den Vogel zu unterſcheiden und zu entdecken. 

Wenn ſie ungeſtört bleibt, verläßt die Mutter gewöhnlich in den Morgenſtunden das 
Neſt; vorher aber bedeckt ſie das Gelege höchſt ſorgfältig mit den Dunen, um es Feinden 
zu verbergen. Hierauf fliegt ſie ſo eilig wie möglich dem Weere zu, taucht emſig ungefähr 
eine halbe Stunde lang nach Nahrung, füllt ſich in dieſer Zeit den Kropf bis zum Berſten 
mit Muſcheln an und kehrt wieder zum Neſte zurück. Die Männchen find immer ſcheuer, 
auch wenn ſie im Anfange der Brutzeit mit den Weibchen aufs Land gehen und am 
Neſt Wache halten. Nach vier Wochen entſchlüpfen die Jungen, allerliebſte Geſchöpfe, 
die, in ein reiches und ziemlich buntes Dunengewand gekleidet, vom erſten Tage ihres 
Lebens an fertig ſchwimmen und tauchen, auch ziemlich gut, jedenfalls beſſer als die Mutter, 
laufen. Dieſe führt ſie, ſobald ſie halbwegs trocken geworden ſind, dem Meere zu und ver— 
läßt es mit ihnen nunmehr bloß dann noch, wenn die Jungen müde geworden und ſich bei 
heftigem Wellenſchlage nicht auf dem Rücken der Alten ausruhen können. Wenn die Brut— 
ſtätte weit vom Meere liegt, währt die Wanderung der Familie ziemlich lange Zeit, und 
der beſorgte Beſitzer der Brutkolonie pflegt dann gewöhnlich helfend einzugreifen, indem 
er die eben ausgeſchlüpfte Brut in einen Korb packt und, gefolgt von den hinter ihm drein 
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watſchelnden Alten, mit jener der See zuwandelt. Das Meer iſt die ſicherſte Zufluchtsſtätte 
für die Küchlein, weil ſie hier den Nachſtellungen ihrer ſchlimmſten Feinde, der Edelfalken, 
Kolkraben und Raubmöwen, am leichteſten entgehen können. 

Wenn die Alte getötet wird, ſolange die Jungen noch der mütterlichen Hilfe nicht ent— 
behren können, ſchließen ſich dieſe einer anderen Kinderſchar an, und deren gutmütige Mutter. 
nimmt ſie auch ohne weiteres auf und führt und pflegt ſie, als ob es die eigenen Kinder 
wären. Der Inſtinkt, zu bemuttern, iſt überhaupt bei den Eidervögeln ſehr ausgeprägt: ſchon 
die nebeneinander brütenden Weibchen ſtehlen ſich gegenſeitig die Eier und teilen ſich ſpäter 
in Pflege und Erziehung der Kleinen. In der erſten Jugend freſſen die Eiderenten kleine 
Krebsarten und Weichtierchen; ſpäter halten ſie ſich faſt ausſchließlich an Muſcheln, ohne 
jedoch kleine Fiſche und andere Meertiere zu verſchmähen. Miesmuſcheln ſcheinen ihre Leib— 
ſpeiſe zu ſein. 

Obgleich die Eidervögel den Hauptteil des Reichtums der hochnordiſchen Länder bilden, 
werden ſie doch keineswegs überall in vernünftiger Weiſe gehegt und gepflegt. Verſtändige 
Eigentümer der „Eiderholme“, d. h. der Brutplätze, nehmen den brütenden Vögeln, während 
ſie legen, einige Eier weg und zwingen ſie dadurch, mehr zu erzeugen, als ſie ſonſt tun würden. 
Nunmehr aber warten ſie, bis die Brutzeit vorüber iſt, und ſammeln dann erſt die Dunen. 
So verfährt man im ſüdlichen Norwegen, anders in Lappland, auf Island, Spitzbergen und 
Grönland. Hier ſchont man weder Vögel noch Eier. Man unterſcheidet „lebende“ Dunen, 
die die weiblichen Vögel ſich ſelbſt ausgerupft haben, und „tote“, die von toten genommen 
ſind. Die letzteren ſind minderwertig, denn ſie ſind öliger, ſchwerer und weniger elaſtiſch. 
Ein Kilogramm gereinigter Eiderdunen koſtet in Norwegen jetzt 33 —45 Mark unſeres Geldes. 

Trauerenten (Oedemia Jem.) nennt man ſechs Arten großer Tauchenten von dunkler 
Färbung, die ſich durch ziemlich langen, aber breiten, im Alter beſonders bei den Männchen 
an der Wurzel ſtark höckerig aufgetriebenen Schnabel und weiches, ſamtenes Gefieder, das 
nur am Kopfe oder auf dem Flügel lichtere Stellen zeigt, von anderen unterſcheiden. Er— 
wähnt ſeien als europäiſche Arten die gemeine Mohren- oder Trauerente, Oedemia 
nigra I., und die Samtente, Oedemia fusca L., als nordamerikaniſche Art die Brillenente, 
Oedemia perspieillata I., ſämtlich glänzendſchwarz gefärbte Vögel. 

Alle Arten Trauerenten ſind als echte Kinder der Tundra im Norden der Erde heimiſch 
und brüten nicht oder wenigſtens nur ausnahmsweiſe diesſeits der kalten Zone. Da, wo 
der Golfſtrom das Meer offen erhält, ſieht man fie während des ganzen Winters, meiſt zu 
Schwärmen geſchart, ſich in den ſtilleren Fjorden und Buchten aufhalten, wogegen ſie während 
der Brutzeit größere oder kleinere, immer aber freie Süßgewäſſer der Tundren beziehen. 

Alle Trauerenten gehen und fliegen ſchwerfällig, tauchen aber meiſterhaft. Weichtiere, 
beſonders Muſcheln, ſind ihre Hauptnahrung. Mitte Juni findet man im Gebüſche, hohen 
Graſe, Binſicht uſw. ihr aus groben Stengeln, Halmen und Blättern loſe zuſammengeſchich— 
tetes und ſpäter mit den Dunen des Weibchens ausgekleidetes Neſt. Die Jungen tauchen vom 
erſten Tage ihres Lebens an, verweilen aber im Brutteiche, bis ſie vollſtändig fliegen gelernt 
haben, kehren anfänglich noch oft dahin zurück, machen ſich ſpäter auf dem Meere gänzlich 
heimiſch und verlaſſen da, wo der Winter ſie zwingt, die Brutgegend etwa Ende Oktober. 

Das Wildbret ſagt unſerem Gaumen nicht zu, gilt aber unter Lappen, Samojeden, Oſt— 
jaken, Tunguſen und ähnlichen Völkerſchaften als ein vorzüglicher Leckerbiſſen. Deshalb 
werden im hohen Norden und in Sibirien alljährlich große Jagden auf dieſe Enten ver— 
anſtaltet. In den Meerbuſen oder Süßwaſſerteichen, auf denen ſie ſich während der Mauſer 
zuſammenhalten, treibt man ſie, indem man ſich ihnen in Booten im Halbkreiſe nähert, vor— 
ſichtig nach ſeichteren Stellen und beginnt, wenn ſie dieſe erreichen, fie mit Knüppeln zu er— 
ſchlagen, wobei man zuweilen 100 und mehr an einem Tage erbeutet. Ebenſo viele werden 
bei ſolchen Jagden ſo verletzt, daß ſie zwar ſpäter zugrunde gehen, dem Jäger aber nicht 
zugute kommen, weil ſie unglaublich zählebig ſind und, ſelbſt tödlich verwundet, ſich noch ihren 
Feinden zu entziehen wiſſen. 

Die Mitglieder der Gattung der Moorenten (Aythia Boie) gehören einer Gruppe 
von Tauchenten an, die ſich durch mittellangen, am Grunde nicht aufgetriebenen Schnabel, 
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kurze, breitſohlige Füße, mittellange, aber ſpitzige Flügel und abgerundeten, aus 16 Federn 
beſtehenden Schwanz kennzeichnen. Als bekannteſte Art der Gattung gilt bei uns zulande 
die Tafelente, Rotmoor-, Rothals- und Rotkopfente oder Quellje (Aythia ferina I.). 
Sie iſt auf Kopf und Vorderhals ſchön braunrot, auf der Vorderbruſt ſchwarz, auf dem 
Kücken und in den Weichen blaß aſchgrau, ſehr zart ſchwarz quergewellt, in der Steißgegend 
ſchwarz, auf der Unterjeite grauweiß; die Flügeldeckfedern find aſchgrau, die den Spiegel 
bildenden lichtgrau, die Schwung- und Steuerfedern grau. Die Länge beträgt 55 em. 

Vom Polarkreiſe an bis gegen den Wendekreis hin und von China bis Weſteuropa hat 
man die Tafelente an entſprechenden Orten überall gefunden. In Deutſchland iſt ſie nirgends 
ſelten, in den waſſerreichen Ebenen des Nordens hier und da ſogar ein ſehr häufiger Brut— 
vogel. Sie erſcheint im März und verläßt die Heimat im Oktober und November wieder. Sie 
zieht des Nachts in großen Haufen, gewöhnlich unordentlich durcheinander, ausnahmsweiſe 
auch wohl in eine ſchiefe Reihe geordnet, meiſt ſchreiend oder wenigſtens knarrend, und er— 
ſcheint im Frühjahr in kleineren Geſellſchaften oder paarweiſe wieder. Während des Som— 
mers bezieht ſie Süßwaſſerſeen, große Teiche oder auch Brüche, die freie Waſſerflächen von 
einiger Tiefe haben, und beſucht von ihnen aus kleinere Gewäſſer der Nachbarſchaft. 

Sie nährt ſich vorzugsweiſe von vegetabiliſchen Stoffen: Wurzelknollen, Keimen, zarten 
Blätterſpitzen, Blüten und Samen der verſchiedenen Waſſerpflanzen. Nebenbei fängt ſie 
Inſekten oder Fiſchchen, lieſt Weichtiere auf, kurz, ſucht ihren Tiſch ſo vielſeitig wie möglich 
zu beſchicken; während des Zuges geht ſie mehr zu ausſchließlich tieriſcher Nahrung über, und 
dann nimmt ihr ſonſt köſtliches Wildbret einen unangenehm tranigen Geſchmack an. 

Sie brütet erſt ſpät im Jahre, ſelten vor Mitte Mai, weil ſie ihr Neſt am liebſten in den 
Seggen oder im Rohre anlegt und dieſe Pflanzen erſt dann die nötige Höhe erlangt haben. 
Das Neſt wird aus trockenem Schilf, Rohrhalmen und Grasblättern zuſammengebaut, ziemlich 
dicht geflochten, in der Mitte tief ausgemuldet und ſpäter reichlich mit Dunen ausgekleidet. 
Das Gelege bilden 8 — 10 graugrünliche Eier. Solange das Weibchen noch legt, hält das 
Männchen treu zu ihm, übernimmt auch wohl das Amt des Wächters, während jenes auf 
dem Neſte verweilt, und zeigt jede Annäherung der Gefahr warnend an; wenn aber das 
Weibchen einmal brütet, zieht ſich das Männchen zurück und vereinigt ſich mit anderen 
Männchen, ohne ſich um die Gattin fernerhin zu kümmern. Letztere ſetzt ihr Leben ohne Be— 
denken für die Brut ein und verläßt die Eier, wenn ſie erſt einige Tage gebrütet hat, niemals. 
Nach 22— 23 Tagen entſchlüpfen die Jungen, werden noch im Laufe desſelben Tages auf 
das Waſſer geführt, ſchwimmen und tauchen hier ohne jeglichen Unterricht außerordentlich 
fertig, entfernen ſich aber anfangs nicht aus der Nähe der deckenden Pflanzen. 

Neben den Raubvögeln und den Krähen, Elſtern uſw., die wenigſtens den Eiern ge— 
fährlich werden, ſtellt auch der Menſch der Tafelente des höchſt ſchmackhaften Wildbrets 
halber nach, und die Verfolgung währt noch in der Winterherberge fort. Von den Jungen 
werden oft viele mit einem einzigen Schuſſe erlegt, weil ſie, verfolgt, die Gewohnheit haben, 
ſich auf einen dichten Haufen zuſammenzudrängen. Gefangene gewöhnen ſich leicht ein, 
pflanzen ſich auch fort. 

Allwinterlich beſucht unſer Vaterland die Schellente, Schall-, Klang-, Klingel- 
ente, die ihren Namen nach dem klingelnden Flügelſchlag erhalten hat, Clangula elangula L. 
Kopf und Oberhals ſind ſchwarz, metalliſch ſchimmernd, die buſchigen, langen Federn des 
Scheitels in Geſtalt eines Helms aufrichtbar, Mantel und Kücken, die kleinen oberen Flügel: 
deckfedern und der Flügelbug ſamtſchwarz, die Schwungfedern ſchwarz, ein eirunder Fleck 
auf der Wange, der Spiegel und alle übrigen Teile weiß, die Schwanzfedern gräulichſchwarz. 
Die Iris iſt goldgelb, der Schnabel tief blauſchwarz, der Fuß rötlichgelb. 

Das Hauptbrutgebiet der Schellente ſind die Tundren beider Welten. Allherbſtlich ver 
läßt ſie ihr Brutgebiet und durchſtreift im Winter ganz Europa und Nordamerika ſowie den 
größten Teil Aſiens und dehnt ihre Wanderungen bis Nordafrika, Perſien, Nordindien, 
China, Japan, Mexiko und Weſtindien aus. Eigenſchaften und Weſen der Schellente ſtimmen 
in ihren Hauptzügen mit denen der verwandten Arten überein. Daß zwiſchen der Schellente 
und dem Zwergſäger eine innige Freundſchaft zu beſtehen pflegt und beide Vögel ſehr oft 
zuſammen geſehen werden, wurde bereits S. 80 erwähnt. 
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Die buntgefärbte Eisente, Harelda glacialis L., und ihre noch buntere Verwandte, 

die Kragenente, Narren-, Hanswurſt-, Harlekinente, Histrionicus histrionicus L., 
gehören ebenfalls der Tundra an und bewohnen daher den Norden beider Welten. Die 
Eisente beſucht die deutſchen Küſten, wo ſie zu den gemeinſten Wintergäſten zählt, in un— 
ſchätzbarer Menge die Oſt- und Nordſee bevölkert, auch in die Strom- und Flußmündungen 
eindringt und zuweilen, den Flüſſen entgegenwandernd, ſich bis tief ins Binnenland verirrt. 
Obwohl ſie in ihrem Weſen und Gebaren mit anderen Tauchentenarten übereinſtimmt, zeichnet 
ſie ſich doch durch ihre äußerſt klangvolle, weitſchallende Stimme ſehr zu ihrem Vorteil aus. 
Im Winter vernimmt man allerdings ſelten andere als quakende, wie „wak wak“ klingende 
Laute; mit Beginn der Paarungszeit aber ruft das Männchen laut und volltönend „ang au 
ang lig au au auu lik“ uſw., nicht ſelten in geſangartiger Weiſe, und belebt dann die ſtillen 
Gewäſſer der Tundra auf das anſprechendſte. „Durch den dichten Morgennebel“, erzählt 
Wasmuth, „hört man dann ununterbrochen den Morgengeſang der Enten, der, ein melo— 
diſches Gequake, faſt wie eintönige Hornmuſik klingt.“ 

* 

Der Leib der Shwimmenten, die eine anderweitige, etwa 75 Arten zählende Unter- 
familie bilden, iſt kurz, breit, wie von oben nach unten zuſammengedrückt, der Kopf dick, der 
Schnabel an Länge dem Kopfe gleich oder etwas kürzer, an den Rändern ſo übergebogen, daß 
der Unterjchnabel größtenteils in dem oberen aufgenommen wird, die ſeitliche Beblätterung 
deutlich und ſcharf, der Fuß weit nach hinten geſtellt, niedrig, der Lauf ſchwach, ſeitlich zuſam— 
mengedrückt, die Schwimmhäute groß und vollkommen, der Flügel mittelgroß, ſchmal und 
ſpitzig, der Schwanz kurz, breit, am Ende zugerundet oder zugeſpitzt, das Kleingefieder ſehr 
dicht und glatt, die Dunen reichlich, die Färbung nach Geſchlecht, Jahreszeit und Alter ſehr ver— 
ſchieden, beim Männchen mehr oder weniger prächtig, beim Weibchen einfach und unſcheinbar. 

Auch die Schwimmenten ſind über die ganze Erde verbreitet, treten aber in den heißen 
und gemäßigten Gegenden zahlreicher an Arten auf als in kalten. Sie bewohnen das Meer 
und die ſüßen Gewäſſer bis hoch in das Gebirge hinauf, wandern, falls der Winter ſie dazu 
zwingt, nach wärmeren Gegenden, einzelne Arten ſehr weit, und ſammeln ſich während ihres 
Zuges zu ungeheueren Scharen. Einige Arten gehen faſt ebenſogut wie die Gänſe, andere 
watſcheln ſchwerfällig dahin; alle bekunden ihre Weiſterſchaft im Schwimmen, tauchen aber 
nur ausnahmsweiſe und niemals mit beſonderer Fertigkeit; alle fliegen auch gut, mit raſch 
aufeinanderfolgenden, faſt ſchwirrenden Schlägen, ausgeſtrecktem Halſe und unter pfeifendem, 
rauſchendem oder klingendem Geräuſch, erheben ſich ebenſo leicht vom Waſſer wie vom feſten 
Lande und ſtreichen entweder niedrig über dem Boden oder der Waſſerfläche fort oder ſteigen 
bis zu mehreren hundert Metern empor. Die Stimme iſt bei einzelnen wohllautend und hell, 
ſchmetternd oder pfeifend, bei anderen quakend oder knarrend, beim Männchen regelmäßig 
anders als beim Weibchen. Ihre Nahrung, die fie namentlich in den Dämmer- und Nacht- 
ſtunden zu erbeuten ſuchen, iſt gemiſchter Art. Zarte Spitzenblätter, Wurzelknollen und 
Sämereien der verſchiedenſten Art, Sumpf- und Waſſerpflanzen, Gräſer- und Getreidearten, 
Inſekten, Würmer, Weichtiere, Lurche, Fiſche, Fleiſch von größeren Wirbeltieren, ſelbſt Aas 
werden gern verzehrt, Muſchelſchalen und Sand oder kleine Kieſel zu beſſerer Verdauung mit 
aufgenommen. 

Sämtliche Schwimmenten leben in Einehe, die aber nicht immer ſtreng eingehalten 
wird. Sie gehen auch leichter als die meiſten übrigen Schwimmvögel Wiſchehen ein, und es 
ſind zahlreiche Baſtarde zwiſchen vielen verſchiedenen Arten der Unterfamilie bekannt. Wenn 
mehrere Weibchen nebeneinander niſten, beſtehlen ſie ſich öfters gegenſeitig um ihre Eier. 
Eine das ſüdliche Südamerika bewohnende Art, Metopiana peposaca bonap., zeichnet ſich aller- 
dings gerade durch die entgegengeſetzte Eigenſchaft aus und führt in ihrem Fortpflanzungs— 
geſchäft die wahre Kuckuckswirtſchaft. Holland fand ihre Eier im Oktober und November faſt 
in jedem Neſte zweier dortigen Arten von Waſſerhühnern, viele in denen einer Möwe und 
einige beim Tſchaja, wo ſie aber nie ausgebrütet werden. Es gelang Holland niemals, ein 
eigenes Neſt des nicht ſeltenen Vogels zu entdecken. 

In bebauten Ländern nimmt die Anzahl der Schwimmenten von Jahr zu Jahr ſtärker 
ab, weniger infolge der Nachſtellungen, als deshalb, weil die geeigneten Nahrungs- und 
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Niſtnlätze mehr und mehr trocken gelegt werden. Dieſe Verminderung iſt zu beklagen, denn 
keine Schwimmentenart verurſacht nennenswerten Schaden, viele bringen dagegen durch ihr 
treffliches Fleiſch, ihre Federn und Dunen nicht unerheblichen Nutzen. Am unteren Ob, wo 
ſie zu Hunderttauſenden gefangen werden, bilden ſie ein wichtiges Volksnahrungsmittel. 

Unter allen Schwimmenten iſt für uns die Stockente, Wild-, März-, Blumen-, 
Gras-, Stoß-, Sturz- und Moosente, Anas boscas L. (f. die beigeheftete farbige Tafel), 
die wichtigſte, weil von ihr unſere Hausente herſtammt. Die männliche Stockente hat grünen 
Kopf und Oberhals, braune Vorderbruſt, hoch- oder graubraunen Oberrücken, graue Ober— 
flügel, prachtvoll blauen, beiderſeitig weiß geſäumten Spiegel, ſchwarzgrünen Unterrücken 
und Bürzel und auf grauweißem Grunde ſehr zart ſchwärzlich gewäſſerte Unterteile; ein 
ſchmales, weißes Halsband trennt das Grün des Halſes von dem Kaſtanienbraun der Vorder— 
bruſt; die Oberſchwanzdeckfedern, deren mittlere ſich aufwärts krümmen, ſind ſchwarzgrün, 
die Unterdeckfedern ſamtſchwarz, die Schwungfedern dunkelgrau. Die Iris iſt hellbraun, der 
Schnabel grüngelb, der Fuß gelbrot. Im Herbſte ähnelt das Kleid des Männchens dem 
des Weibchens, das auf Kopf und Hals fahlgrau, dunkler gepunktet, auf dem Oberkopfe 
ſchwarzbraun, auf dem Kücken braun, lichter ſchwarzbraun, grau, braun und roſtgelbbraun 
beſpritzt und heller gerandet, auf dem Unterhalſe und Kropfe auf hell kaſtanienbraunem 
Grunde mit ſchwarzen Mondflecken, auf dem übrigen Unterkörper durch braune Flecke ge— 
zeichnet iſt. Die Länge beträgt 63, die Breite 104, die Flügellänge 30, die Schwanzlänge 
9 em. Das Weibchen iſt kleiner. 

Das Verbreitungsgebiet der Stockente umfaßt ganz Europa, Aſien, Nordafrika, Amerika 
bis Mexiko. Sie zieht im Norden regelmäßig, wandert in unſeren Breiten ebenfalls noch, bleibt 
aber ſchon in Süddeutſchland oft auch im Winter innerhalb ihres Brutgebietes wohnen. Ge— 
wäſſer, die hier und da von Pflanzen frei, im übrigen von Gebüſch und Sumpfpflanzen aller 
Art um⸗ und bewachſen ſind, jagen ihr beſonders zu; von ihnen aus fliegt ſie ab und zu auf 
kleinere Teiche, Lachen, Waſſergräben oder Felder hinaus, um auch dieſe Ortlichkeiten aus— 
zunutzen. Auf freiem Waſſer zeigt ſie ſich verhältnismäßig wenig, ſchwimmt vielmehr ſobald 
wie möglich dem Pflanzendickicht zu und unterſucht nun gründelnd und watend den Schlamm. 

Die Stockente gehört zu den gefräßigſten Vögeln, die wir kennen: ſie verzehrt die zarten 
Blätter oder Spitzen der Grasarten und der verſchiedenſten Sumpfgewächſe, deren Knoſpen, 
Keime und reife Sämereien, Getreidekörner, Knollenfrüchte, jagt aber auch eifrig auf alle 
Tiere vom Wurme an bis zum Fiſche und Lurche, ſcheint an einem unerſättlichen Heißhunger 
zu leiden und frißt, um ihn zu ſtillen, ſolange ſie wach iſt und etwas findet. 

Weſen, Sitten und Gewohnheiten ähneln dem Gebaren ihrer Nachkommen, der Hausente. 
Sie geht, ſchwimmt, taucht und fliegt in ähnlicher Weiſe, obſchon beſſer als die Hausente, hat 
genau die gleiche Stimme, das weitſchallende „Quak“ des Weibchens und das „Quäk“ des 
Männchens, das unterhaltende „Weck weck“ oder das lockende „Wack wack“, das Furcht 
ausdrückende „Rätſch“ oder „Räb räb“, kurz alle die Laute, die man von der Hausente ver- 
nimmt. Ihre Sinne ſind zum größten Teil ſcharf, ihre geiſtigen Fähigkeiten wohlentwickelt. 
Sie lernt vortrefflich aus ihren Erfahrungen und wird, wenn ſie Verfolgungen erfährt, bald 
ungemein ſcheu. Höchſt geſellig, im allgemeinen auch verträglich, miſcht ſie ſich gern unter 
Verwandte, hält überhaupt mit allen ähnlich lebenden Vogelarten Gemeinſchaft. Auch die 
Nähe des Menſchen meidet ſie nicht immer, ſiedelt ſich vielmehr oft auf Teichen an, die unter 
dem Schutze der Bevölkerung ſtehen. Wirklich zähmen läßt ſie ſich nur dann, wenn man ſie 
von Jugend auf mit Hausenten zuſammenhält und ganz wie dieſe behandelt. Sie paart ſich 
ſelbſtverſtändlich leicht mit letzteren, die ja ihrer Art ſind, und die aus ſolchen Ehen hervor— 
gehenden Nachkommen werden ebenſo zahm wie die eigentlichen Hausenten ſelbſt. 

Bald nach ihrer Ankunft im Brutgebiet trennen ſich die Geſellſchaften in Paare und 
ſuchen ſich einen paſſenden Platz zur Anlage des Neſtes. Trockene Stengel, Blätter und 
andere Pflanzenſtoffe, die locker übereinandergehäuft, in der Mulde ausgerundet, ſpäter aber 
mit Dunen ausgekleidet werden, bilden den einfachen Bau. Das Gelege beſteht aus S—16 
hell olivengrüngelblichen Eiern. Das Weibchen brütet mit Hinbung, bedeckt beim Weggehen 
die Eier ſtets vorſichtig mit Dunen, die es ſich ausrupft, ſchleicht möglichſt gedeckt im Graſe 
davon und nähert ſich, zurückkehrend, erſt, nachdem es ſich von der Gefahrloſigkeit vollkommen 
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überzeugt hat. Die Jungen werden nach dem Ausſchlüpfen noch einen Tag lang im Neſt 
erwärmt und ſodann dem Waſſer zugeführt. 

Manche alte Stockente fällt dem Fuchſe oder dem Fiſchotter, manche junge dem Iltis 

und dem Nerz zur Beute, die Eier und zarten Jungen werden von Waſſerratten weggeſchleppt 
oder durch Rohrweihen und Wilane gefährdet; als die ſchlimmſten Feinde aber müſſen wohl 
die großen Edelfalken gelten, die ſich zeitweilig faſt nur von Enten ernähren. Angeſichts 
eines ſolchen Gegners ſuchen ſich dieſe ſoviel wie möglich durch Tauchen zu retten, ziehen auch 
wohl den Räuber, der fie ergriff, gelegentlich mit in die Tiefe hinab und ermatten ihn dadurch 
ſo, daß er die Jagd aufgeben muß. Habicht und Adler, insbeſondere Seeadler, betreiben die 
Entenjagd nicht minder eifrig und meiſt mit Glück, obgleich die Enten auch gegen ſie bis— 
weilen mit Erfolg Mittel zur Abwehr anwenden. 

Das Wildbret der Stockente iſt ſo vorzüglich, daß man ihrer Jagd allerorten eifrig 

obliegt. Da alle erdenklichen Jagd- und Fangarten angewendet werden, um ſich ihrer zu 
bemächtigen, wird fie zu vielen Tauſenden erbeutet. Die Märkte aller Städte Italiens, 
Griechenlands und Spaniens oder Ägyptens ſind während des Winters mit Enten insgemein 
und insbeſondere auch mit Stockenten geradezu überfüllt. 

Man hat wohl niemals daran gezweifelt, daß die Stockente die einzige wilde Entenart 
iſt, von der unſere Hausente abſtammt. Zwar hat die Hausente im Laufe der Zeit durch 
die Domeſtikation verſchiedene Veränderungen erlitten, die namentlich die Farbe, aber auch 
die Größe und das Gewicht, die Verhältniſſe der einzelnen Körperteile zueinander und die 
Haltung betreffen, aber von eigentlichen Raſſen kann man bei ihr nicht reden. Die gemeine 
Hausente unterſcheidet ſich von der Stockente im allgemeinen durch bedeutendere Größe, vollere, 
breitere Formen und wagerechtere Haltung. Auch die Eier find größer, durchſchnittlich 63 mm 
lang und 43,5 mm breit, während die entſprechenden Maße bei der Wildente 56 und 41 mm 
betragen. Bei dieſer ſind die Eier ſtets grünlich, die der Hausente können das auch ſein, ſind 
aber häufiger weiß oder blaugrün und haben einen ſchwächeren Fettglanz. 

Die beiden wichtigſten Schläge, die man bei der domeſtizierten Ente unterſcheidet, ſind 
die Rouen- und die Aylesbury-Ente. Während die männliche Stockente höchſtens 1,5 
und die weibliche 1 kg wiegt, iſt das durchſchnittliche Gewicht der Kouen-Ente 3 — 3,5 Kg, 
kann aber bis auf 5 kg und mehr ſteigen. Die Aylesbury-Ente ſtammt aus Aylesbury, 
dem Hauptort der engliſchen Grafſchaft Buckingham. Sie iſt rahmweiß und hat einen fleiſch— 
farbenen Schnabel, „roſig wie der Nagel einer Dame“, wie Fowler ſagt. Der Erpel iſt 
etwas größer als die Ente, durchſchnittlich wiegt jener 3,5 kg, dieſe 2,5 Kg. Die Eier find 
weiß oder rahmfarbig oder ſchön grün. 

Bei der Pfeifente, Mareca penelope I., find Stirn- und Scheitelmitte ockergelb, der 
übrige Kopf und der Hals roſtrot, Mantel, Rücken, Bruſt- und Bauchſeiten auf aſchgrauem 
Grunde fein ſchwarz, die Unterſeite weiß, die Flügel graubraun und ſchwarz, die grünen Spiegel— 
federn vorn und hinten ſchwarz eingefaßt, die Schwanzfedern dunkel aſchgrau. Die Iris iſt 
braun, der kurze und zierliche Schnabel lichtblau, an der Spitze ſchwarz, der Fuß aſchgrau. 

Wie viele andere Entenarten im Norden heimiſch, verbreitet ſich die Pfeifente über das 
ganze Gebiet der Tundra der Alten Welt und wird in der Neuen durch eine ſehr nahe ver— 
wandte, Mareca americana Gm., erſetzt. Bei uns zulande erſcheint fie in größerer Anzahl 
Anfang Oktober, verweilt, ſolange die Gewäſſer offen bleiben, und zieht im März und April 
wieder nordwärts. Obwohl ſie ſich in Ausſehen und Verhalten als echte Ente zeigt, unter— 
ſcheidet ſie ſich von ihren Verwandten doch weſentlich durch ihren leichten, raſchen, gänſe— 
artigen, kaum watſchelnden Gang, der auf Koſten ihrer Schwimmfertigkeit entwickelt zu ſein 
ſcheint. Auch ihr Flug iſt ungemein raſch, fördernd und faſt geräuſchlos, trotzdem aller 
unter Enten üblichen Wendungen und Schwenkungen fähig. Die bezeichnende Stimme, der 
ſie ihren Namen dankt, beſteht zumeiſt aus hohen, den Silben „wiwü wübibü wübwiü“ ver- 
gleichbaren, von ferne gehört, nicht unangenehm klingenden Lauten, zwiſchen die ſchnarchende 
Laute eingeſchoben werden. 

Keine einzige mir bekannte Ente iſt in gleichem Grade Pflanzenfreſſerin wie die Pfeif— 
ente. Sie frißt Pflanzenſchoſſe, Körner und Sämereien, weidet wie eine Gans auf Raſen— 
und Saatflächen, nährt ſich in Teichen und Brüchen hauptſächlich von allerlei Sumpf- und 
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Waſſerpflanzen, beſucht, grüner Blattſpitzen und der Körner halber, ſelbſt Stoppelfelder und 
nährt ſich nur dann ausſchließlich von tieriſchen Stoffen, wenn ſie nicht anders kann. 

Gefangene Pfeifenten, die Zierde eines jeden Weihers, halten ſich ſehr gut, pflanzen ſich 
auch unter Obhut des Wenſchen fort; erjagte ſtehen ihres vorzüglichen Wildbrets halber bei 
allen Feinſchmeckern hoch in Anſehen. Auch Federn und Dunen werden geſchätzt. 

Unter den kleineren deutſchen Arten verdient die Knäkente, Querquedula querque- 
dula I., die erſte Stelle. Scheitel und Hinterhals find ſchwarzbraun, Stirn, Kopf- und Hals— 
ſeiten, von den erſterwähnten Teilen durch einen breiten, weißen Augenſtreifen getrennt, auf 
braunrotem Grunde fein weiß geſtrichelt, Unterhals, Mantel, Rücken, Kropf und Oberbruſt 
auf oberſeits dunkler, unterſeits heller braungelbem Grunde durch dunkelbraune Bogenbänder 
und Tüpfel geziert, die Unterteile weiß, die Schwungfedern des Armes, die den Spiegel bilden, 

Knäkente, Querquedula querquedula Z. 1½ natürlicher Größe. 

grauſchwarz, außen ſtahlgrünlich glänzend, am Ende weiß geſäumt, die langen Schulter— 
federn grauſchwarz mit bläulichem Schimmer, breit weiß geſäumt, die Oberflügeldeckfedern 
licht graublau, die Schwanzfedern dunkel aſchgrau, weißlich gerandet. Dem düſteren Sommer— 
kleide mangeln die ſchöne Kopf- und Halsfärbung und die verlängerten Schulterfedern, nicht 
aber auch die blauen Flügeldeckfedern. Die Länge beträgt 38 em. 

Ganz Mitteleuropa und Mittelaſien bis Kamtſchatka find das Brutgebiet der Knäkente; 
nach Norden hin reicht es in Europa höchſtens bis Südſchweden. Die Knäkente geht recht gut, 
kriecht durch Waſſer- und Sumpfpflanzen mit ebenſoviel Geſchick wie Schnelligkeit, ſchwimmt 
leicht, gründelt und taucht meiſterlich und fliegt, obſchon faſt vollſtändig lautlos, doch pfeil— 
ſchnell, gerade wie verſchlungene Linien mit gleicher Fertigkeit beſchreibend und alle einer 
Ente überhaupt möglichen Flugkünſte übend. Ihre Stimme iſt ein ſchwaches, hohes Quaken, 
der Silbe „quäk“ oder „knääk“ vergleichbar. 

Während das Weibchen der Knäkente mit größter Hingebung brütet, entfremdet ſich 
das Männchen ihm mehr und mehr, ebenſo der werdenden und heranwachſenden Familie, 
überläßt es vielmehr ganz der Gattin, die kleinen reizenden, wachtelartig behenden, vom 
erſten Lebenstage an verſteckenſpielenden Jungen zu bemuttern. 
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Die nämlichen Feinde, die andere Enten bedrohen, gefährden auch die Knäkente, deren 
köſtliches Wildbret wohl nicht bloß unter uns Menſchen gebührende Würdigung findet. Man 
hält ſie gern gefangen, weil ſie trefflich ausdauert, ſich bald an ihren Pfleger anſchließt und 
durch ihre Zierlichkeit und Lebhaftigkeit viel Vergnügen gewährt, auch in Gefangenſchaft brütet. 

Eine der bunteſten und auffallendſten Enten unſeres Vaterlandes iſt die Löffelente, 
Spatula clypeata L, die ſich durch ihren großen, hinten ſchmalen, vorn ſehr erweiterten und 
ſtark gewölbten, weichen, fein gezahnten Schnabel auszeichnet. Kopf und Oberhals ſind 
dunkelgrün, der Oberrücken und die kurzen Schulterfedern, Unterhals, Kropf und oberſte 
Flügeldeckfedern weiß, die übrigen lichtblau, die vorn durch einen breiten weißen Streifen 
abgegrenzten Spiegelfedern ſchimmernd metallgrün, Unterrücken und Bürzel ſchwarzgrün, 
Bruſt und Bauch kaſtanienbraun, die Schwungfedern braungrau, die mittleren Steuerfedern 
braun, weißlich gekantet. Die Länge beträgt 50 em. Das Weibchen iſt auf graugelbem 
Grunde dunkler gefleckt, ſein Oberflügel grau, der ſchmale Spiegel graugrün, der Schnabel 
grünlich, an den Rändern blaßrot. Seinem Kleide ähnelt die Sommertracht des Männchens. 

Die gemäßigte Zone der Alten und der Neuen Welt nordwärts bis zum 68. Grad iſt 
die Heimat der Löffelente, während ſie im hohen Norden ſeltener vorkommt. Von den übrigen 
deutſchen Entenarten unterſcheidet ſie ſich durch ihr prachtvolles und auffallendes Gefieder 
ſchon aus weiter Ferne. Sie gehört unter die zutraulichſten oder am wenigſten ſcheuen Mit- 
glieder der Unterfamilie, läßt ſich leicht beſchleichen und zeigt ſich zuweilen geradezu einfältig, 
wird aber ſchließlich, wenn ſie ſich häufiger verfolgt ſieht, doch auch vorſichtig und ſcheu. In 
Süd- und Mitteldeutſchland zählt ſie unter die ſelteneren Brutvögel; im Norden unjeres 
Vaterlandes niſtet ſie öfters, wenn auch nicht ſo häufig wie in Holland. Sie wählt zu dieſem 
Zwecke große, freie Brüche, ſetzt ſich auf ihnen ſofort nach ihrer Ankunft feſt und beginnt 
bald die Vorbereitungen zum Neſtbau. 

Als Merkmale der Roſtgans, Zimt- oder Zitronengans, Casarca casarca I., die 
trotz ihrer deutſchen Namen eine echte Schwimmente iſt, werden angeſehen die geringe Größe, 
der kleine Schnabelzahn, die Hornbedeckung der Füße und die Faltenbildung des Schnabels. 
Das Gefieder der Roſtgans iſt vorherrſchend hoch roſtrot, die oberen und unteren Flügel— 
deckfedern ſind weiß, die Spiegelfedern ſtahlgrün. 

Mittelaſien iſt der Brennpunkt des Verbreitungskreiſes der Roſtgans. Nach Oſten hin 
dehnt ſich ihre Heimat bis zum oberen Amur, nach Weſten hin bis Marokko. Sie hält ſich 
weniger am Waſſer auf, meidet Sümpfe und Moräjte und ſucht dafür Matten, mit ſaftigem 
Graſe beſtandene Wieſen, mit ſproſſendem Getreide bedeckte Felder auf, um hier nach Art 
der Gänſe zu weiden. Tieriſche Nahrung verſchmäht ſie zwar nicht, zieht ihr aber pflanzliche 
entſchieden vor. Sie trägt ſich aufgerichtet, hält den Kopf hoch, geht gut, mit langſamen, 
gemeſſenen Schritten, die zu ſehr förderndem Laufe beſchleunigt werden können, niemals aber 
watſchelnd wie andere Enten, ſchwimmt mit vorn tiefer als hinten eingetauchtem Körper und 
fliegt mit langſamen, nicht mit ſchwirrenden Flügelſchlägen; vor dem Niederſetzen ſchwebt ſie 
und beſchreibt anmutige Wendungen. Prachtvoll ſieht es aus, wenn ſich ein Paar dieſer 
ebenſo ſchönen wie ſtattlichen Vögel aus hoher Luft in die Tiefe eines Tales hinabſenkt: es 
geſchieht dies immer ſchwebend, ohne Flügelſchlag, aber unter wahrhaft großartigen Schwen— 
kungen, die nicht allein das Weiß der Flügel und damit die volle Schönheit zur Geltung 
bringen, ſondern auch die Roſtgans ſelbſt als einen Flugkünſtler zeigen, wie ihn die Unter- 
familie der Schwimmenten ſonſt nicht aufzuweiſen hat. 

Die Roſtgans lebt paarweiſe in treuer Ehe. Das Neſt wird meiſt in Höhlen angelegt. 
Beide Gatten leben nur einander, überhäufen ſich gegenſeitig mit Liebkoſungen, verlaſſen 
einander nie, opfern ihrer Gattentreue ſelbſt das Leben. 

Bei der Brandgans oder Brand-, Wühl⸗-, Erd-, Loch-, Berg-, Höhlen- und 
Krachtente, Tadorna tadorna L., find Kopf und Hals glänzend dunkelgrün, zwei große 
Flecke auf den Schultern ſchwarz, ein nach vorn ſich verbreiterndes Halsband, der Mittel— 
rücken, die Flügeldeckfedern, die Seiten- und die Schwanzfedern bis gegen die ſchwarzen Spitzen 
hin blendend weiß, ein breites Bruſtband und einige der Oberarmſchwingen ſchön zimtrot, 
die Mittelbruſt und der Bauch grauſchwarz, die Schwungfedern ſchwarzgrau, die den Spiegel 
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bildenden Federn metalliſch grün. Der Schnabel, an deſſen Wurzel beim Männchen ein roter 
Höcker emporragt, iſt karminrot, der Fuß fleiſchfarben. 

An den Küſten der Nord- und Oſtſee iſt die Brandgans häufig. Nach Norden hin ver— 
breitet fie ſich ungefähr bis zum mittleren Schweden, an der ſkandinaviſchen Weſtküſte in 
einzelnen Exemplaren bis zum 67. Grad nördl. Br., nach Süden hin bis Nordafrika. Im 
Winter verleiht ſie den Seen Nordafrikas einen prachtvollen Schmuck, denn ſie bedeckt hier 
zuweilen ausgedehnte Strecken und zeichnet ſich wegen der lebhaft voneinander abſtechenden 
Farben ſchon aus weiter Entfernung vor allen übrigen Vögeln aus. Auf den ſchleswigſchen, 
jütländiſchen und däniſchen Inſeln, wo ſie halb als Hausvogel gehegt und gepflegt wird, 

Brandgans, Tadorna tadorna Z. Ys natürlicher Größe. 

trägt fie zur Belebung der Gegend weſentlich bei und ruft mit Recht das Entzücken der Frem— 

den wach. In Weſen und Bewegungen ähnelt fie der Roſtgans, geht zwar etwas ſchwer— 

fälliger als dieſe, bekundet dafür aber im Schwimmen größere Meijterichaft. 

Sie brütet ebenſo wie die Noſtgans nur in Höhlen, mitunter unmittelbar neben dem 

Bau des Fuchſes. „Unleugbare, durch die erprobteſten Schriftſteller beobachtete und nach— 

gewieſene Tatſache iſt es, daß Fuchs und Brandgans den nämlichen Bau bewohnen, daß der 

erſtere, der ſonſt kein Geflügel verſchont, an letzterer ſich nicht leicht vergreift.“ Auf Sylt, wo 

man nach Hanſen die Brandgans als einen heiligen Vogel betrachtet und ſie nie ſchießt, legt 

man für fie künſtliche Bauten an, indem man auf niedrigen, mit Raſen überkleideten Dünen 

hügeln wagerechte Röhren ausſchachtet, die ſich im Mittelpunkte des Hügels netzartig durch 

kreuzen und ſo zur Anlage der Neſter dienen. Jede Niſtſtelle wird mit einem aus Raſen be— 

ſtehenden, genau ſchließenden Deckel verſehen, der ſich abheben läßt und eine Unterſuchung 

des Neſtes geſtattet, die Niſtſtelle ſelbſt mit trockenem Geniſte und Moos belegt, damit die 

ankommenden Vögel die ihnen nötigen Stoffe gleich vorfinden mögen. Dieſe Baue werden 

von den Brandgänſen regelmäßig bezogen, auch wenn ſie ſich in unmittelbarer Nähe von 
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Gebäuden befinden ſollten, ja die Vögel gewöhnen ſich nach und nach ſo an die Beſitzer, 
daß ſie ſich, wenn ſie brüten, unglaublich viel gefallen laſſen. Stört man das Weibchen nicht, 
jo legt es 7—12 große, 64— 68 mm lange und 48 — 49 mm breite, weiße, glatt- und feſt⸗ 
ſchalige Eier und beginnt dann eifrig zu brüten. Nimmt man ihm, wie es auf Sylt ge— 
ſchieht, die Eier weg, jo zwingt man es, 20 — 30 zu legen. Nach und nach umgibt es das 
Gelege mit Dunen und deckt auch beim Weggehen ſtets das Neſt mit ihnen ſorgfältig zu. 
Es liebt die Eier ſehr und weicht nicht vom Neſte, bis man es faſt greifen kann. Die in den 
künſtlichen Neſtbauten auf Sylt brütenden Brandgänſe ſind ſo zahm, daß ſie beim behutſamen 
Aufheben des erwähnten Deckels ſitzen bleiben und erſt ſeitwärts in eine Nebenhöhle ſchlüpfen, 
wenn man ſie berührt. Bei Beſichtigung der Baue pflegt man vorher den einzigen Ausgang 
zu verſtopfen, damit die Tiere nicht herauspoltern und ſcheu werden. Nach beendeter Muſterung 
der Neſter öffnet man die Hauptröhre wieder; dann aber kommt keine der Brutgänſe zum 
Vorſchein: jede begibt ſich vielmehr wieder auf ihr Neſt. Die eine kurze, hinten geſchloſſene 
Höhle bewohnenden laſſen ſich auf den Eiern leicht ergreifen, verteidigen ſich dabei aber mit 
dem Schnabel und fauchen dazu wie eine Katze oder ſtoßen, mehr aus Arger als Angſt, 
gackernde Töne aus. Nach vollendeter Brutzeit, die 26 Tage währt, führt die Mutter ihre 
Jungen der nächſten Stelle des Meeres zu, trägt auch, nach Selby, manchmal eins von ihnen 
im Schnabel und verweilt unterwegs gern einige Tage auf den am Wege liegenden ſüßen 
Gewäſſern. Die wandernde Schar kann man leicht fangen, während dies faſt ein Ding der 
Unmöglichkeit iſt, wenn die Familie bereits tieferes Waſſer erreicht hat; denn die Jungen 
tauchen vom erſten Tage ihres Lebens an vortrefflich. Übrigens verſucht die Mutter ihre 
Kinder nach beſten Kräften zu verteidigen, indem ſie entweder dem Feinde kühn zu Leibe 
geht oder ihn durch Verſtellung zu täuſchen ſucht. 

Für die Bewohner von Sylt und anderen Inſeln der Nordſee iſt die Brandgans inſofern 
nicht ganz ohne Bedeutung, als man einerſeits die Eier ſchätzt, die man nach und nach dem 
Neſte entnimmt, wenn auch ihr ſehr fettiger Inhalt nicht jedermanns Geſchmack zuſagt, und 
als anderſeits die Dunen, die man nach vollendeter Brutzeit aus den Neſtern holt, denen 
der Eiderenten kaum nachſtehen und ſie an Sauberkeit noch übertreffen. 

Unter den fremdländiſchen Schwimmenten verdient die Nilgans, Alopochen aegyptia- 
cus I., erwähnt zu werden, weil fie von Afrika und Syrien aus Südeuropa ziemlich regelmäßig 
beſucht. Sie iſt ein Vertreter der Gattung der Baumgänſe (Alopochen Stej n.), die in 
mancher Beziehung einen Übergang von den Enten zu den Gänſen vermittelt; bezeichnend 
ſind die ſchlanke Geſtalt, der dünne Hals, der große Kopf, der kurze Schnabel, die hohen 
Füße, die breiten Flügel und das prachtvolle Gefieder. Afrika von Agypten an bis zum 
Kaplande und von der Oſtküſte an bis weit ins Innere iſt die Heimat dieſer Ente; an der 
Weſtküſte ſcheint ſie zu fehlen. 

Die echten Gänſe, die eine zahlreiche, einige vierzig Arten umfaſſende, über die ganze 
Erde verbreitete Unterfamilie bilden, haben einen gedrungenen Leib, ziemlich kurzen Hals und 
Schnabel und verhältnismäßig hohe, mehr in der Mitte des Leibes eingelenkte Beine. Der 
kaum kopflange Schnabel iſt oben gewölbt, unten flach, an der Wurzel ſehr hoch, demgemäß 
viel höher als breit, nach vorn abfallend, auch ſeitlich ſtark verſchmälert, oben und unten in 
einen breit gewölbten Nagel mit ſcharfem Rand ausgezogen, ſeitlich mit harten Zähnen be— 
waffnet, im übrigen mit weicher Haut bekleidet, der Fuß meiſt mit vollen Schwimmhäuten 
ausgerüſtet, die Flügel lang, breit und zugeſpitzt, der Flügelbug durch einen harten Knollen, 
der bei mehreren Arten ſich zu einem ſtarken Sporn verlängert, ausgezeichnet, das Klein— 
gefieder außerordentlich weich und dicht, das Dunengefieder ſehr entwickelt. Die Geſchlechter 
unterſcheiden ſich wenig, nur ausnahmsweiſe auffallend; doch wetteifert auch dann das Ge— 
fieder der Weibchen an Schönheit mit dem der Männchen. Die Jungen erhalten ſchon im 
erſten Jahre ihres Lebens ein dem der Alten ähnliches Kleid. 

Jeder Erdteil beherbergt ihm eigentümliche Gänſearten. Sie leben weniger als die 
übrigen Gänſevögel im Waſſer, bringen vielmehr einen Teil ihres Lebens auf dem Feſt— 
lande und ſelbſt auf Bäumen zu. Sie gehen vortrefflich, überhaupt beſſer als jeder andere 
Angehörige ihrer Ordnung, ſchwimmen zwar minder gut und raſch als die Enten und die 
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Schwäne, aber doch immerhin noch gewandt und ſchnell genug, tauchen in der Jugend oder 
bei Gefahr in beträchtliche Tiefen hinab und fliegen leicht und ſchön, wenn ſie auch mit dem 
gerade ausgeſtreckten Hals kein ſehr vorteilhaftes Flugbild abgeben, und durchmeſſen weite 
Strecken in einem Zuge, regelmäßig in Keilordnung, unter ſauſendem Geräuſch. 

Weshalb man die Gänſe als dumm verſchrieen hat, iſt ſchwer zu ſagen, da jede Be— 
obachtung das Gegenteil lehrt. Alle Arten, ohne jegliche Ausnahme, gehören zu den vorſichtigen 
und ſcheuen Vögeln; ſind ſie zu Scharen vereinigt, ſo ſtellen ſie Wachen aus. Sie lernen den 
Jäger, überhaupt alle ihnen gefährlichen Leute vom Landmann oder Hirten genau unter— 
ſcheiden. Gefangen genommen, fügen ſie ſich bald in die veränderten Verhältniſſe und werden 

Graugans, Anser anser Z. Ys natürlicher Größe. 

bereits nach kurzer Zeit ſehr zahm. Das Männchen hält ſeinem Weibchen gegenüber un— 

wandelbar die Treue, hilft zwar nicht brüten, iſt aber jpäter der Führer der Jungen und 

Wächter der ganzen Familie. 
Alle Gänſe ſind vorzugsweiſe Pflanzenfreſſer. Sie weiden mit Hilfe ihres harten, ſcharf— 

ſchneidigen Schnabels Gräſer und Getreidearten, Kohl und andere Kräuter vom Boden ab, 

ſchälen junge Bäumchen, pflücken ſich Blätter, Beerentrauben, Schoten oder Ahren, enthülſen 

die letzteren raſch und geſchickt, um zum Kerne zu gelangen, gründeln in ſeichten Gewäſſern 

ebenfalls nach Pflanzenſtoffen und verſchmähen keinen Teil einer ihnen zuſagenden Pflanze. 

Einzelne Arten nehmen auch Inſekten, Weichtiere und kleine Wirbeltiere zu ſich. Da, wo ſie 

maſſenhaft auftreten, können ſie Schaden anrichten, nützen aber auch wieder durch vortreff— 

liches Wildbret und reiches Federkleid. 
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Wenn man bedenkt, daß die meiſten Gänſearten ſich ſelbſt dann noch zähmen laſſen und 
zur Fortpflanzung ſchreiten, wenn man ſie alt einfing, ſo muß es wundernehmen, daß bisher 
nur wenige Arten zu Haustieren gemacht wurden, und daß von dieſen nur zwei Arten wei- 
tere Verbreitung gefunden haben. Gerade auf dieſe Vögel ſollte man ſein Augenmerk richten, 
denn jede einzelne Gansart belohnt die auf ſie verwendete Mühe reichlich. 

Die Graugans, Wild-, Stamm-, März- oder Heckgans, Anser anser I. (Abb. 
S. 93), von der unſere Hausgans abſtammt, iſt auf dem Kücken bräunlichgrau, auf der Unter- 
ſeite gelblichgrau, infolge einzelner ſchwarzer Federn ſpärlich und unregelmäßig gefleckt; die 
kleinen Flügeldeckfedern find rein aſchgrau, die Bürzel-, Bauch- und Unterſchwanzdeckfedern 
weiß gefärbt, alle übrigen der Oberſeite fahlgrau, die der Bruſt- und Bauchſeiten vor dem 
hell fahlgrauen Spitzenſaume dunkel fahlgrau, die Schwung- und Steuerfedern ſchwarzgrau, 
weiß geſchaftet, letztere auch weiß an der Spitze. Die Iris iſt lichtbraun, der Schnabel an 
der Wurzel blaß fleiſchrot, am Spitzennagel wachsgelb, der Fuß blaß fleiſchrot. Die Länge 
beträgt 98, die Breite 170, die Flügellänge 47, die Schwanzlänge 16 em. 

Die Graugans iſt die einzige von den in Europa vorkommenden Arten der wilden Gänſe, 
die in Deutſchland brütet, denn ſie gehört mehr den gemäßigten Strichen als dem hohen Norden 
an. In früheren Jahren brüteten die Graugänſe an allen größeren ſtehenden Gewäſſern unſeres 
Vaterlandes; gegenwärtig trifft man noch einzelne Paare in den ausgedehnten Brüchen Nord— 
und Oſtdeutſchlands, die meiſten wohl in Pommern und Oſtpreußen, an. Sümpfe, die hier 
und da mit ausgedehnten Waſſerflächen abwechſeln oder ſie umſchließen, einen moorigen 
Boden haben und ſchwer zugängliche, mit Gras, Rohr und Geſträuch bewachſene Inſeln um— 
geben, werden bevorzugt. Auf dieſen Inſeln verſammeln ſich bei ihrer Ankunft die Paare, 
um auszuruhen, und errichten daſelbſt ſpäter die Neſter. Sie erſcheinen in Deutſchland Ende 
Februar oder Anfang März, denken aber bereits Ende Juli wieder an die Abreiſe. 

Die Nachkommen der Graugans, unſere Hausgänſe, haben wenig von dem Weſen und 
den Eigentümlichkeiten ihrer Stammeltern verloren; letztere tragen ſich aber, wie alle wilden 
Tiere, ſtolzer, bewegen ſich raſcher und machen ſo einen etwas verſchiedenen Eindruck auf 
den Beobachter. Sie gehen ſehr raſch und zierlich, viel leichter und behender als die Haus— 
gans, ſchwimmen gut, tauchen bei großer Gefahr in gewiſſe Tiefen, benehmen ſich jedoch auf 
dem Waſſer minder gewandt als auf dem Lande. Der Flug iſt recht gut, zwar nicht ſo leicht 
und ſchön wie der verwandter Arten, aber doch ausdauernd und immerhin raſch genug. Beim 
Aufſtehen verurſacht der heftige Flügelſchlag ein polterndes Getöſe, beim Niederlaſſen ver— 
nimmt man ein ähnliches Geräuſch, zu dem ſich das Plätſchern des Waſſers geſellt, wenn 
die Gans ſich auf deſſen Spiegel niederläßt. Wenn ein Paar kürzere Entfernungen durch— 
meſſen will, erhebt es ſich ſelten in bedeutendere Höhen, wie es ſonſt regelmäßig geſchieht; 
das Weibchen pflegt dann dem Männchen vorauszufliegen, während bei der Wanderung 
jedes von beiden die Spitze der Keilordnung einnehmen kann. Die Lockſtimme iſt ein lautes 
„Gahkahkakgak“, das oft raſch nacheinander wiederholt wird und, wenn ſich die Geſchlech— 
ter gegenſeitig antworten, in „Gihkgack“ übergeht; die Unterhaltungslaute klingen wie 
„tattattattattat“, die Ausrufe hoher Freude wie „täng“; im Schreck hört man das langgezo— 
gene „Kähkahkak kahkak kakakakahkak“; im Zorn ziſchen beide: alles genau ebenſo, wie wir es 
von der Hausgans zu hören gewohnt ſind. 

Die Nahrung der Graugans wird faſt ausſchließlich auf dem Lande erworben. Sehr 
gern beſucht die Graugans des Futters wegen die Acker, wo ſie Erbſen, Linſen, Buchweizen 
und die Körner von allerlei Getreidearten, namentlich gern von Gerſte und Hafer, frißt. Vor 
allem liebt ſie jungen Klee und junge Saat, doch auch Teichlinſen oder Entengrün. 

Sogleich nach der Ankunft im Frühjahr wählen ſich die verbundenen Paare paſſende 
Stellen zur Anlage ihres Neſtes. Die Gans, für deren Sicherung der ſie auf Schritt und 
Tritt begleitende, nicht aber auch ihr helfende Gänſerich Sorge trägt, beſchäftigt ſich eifrig 
mit dem Herbeitragen verſchiedener Neſtſtoffe. Zuerſt werden die zunächſtliegenden zuſam— 
mengeleſen, ſpäter zum oberen Ausbau andere ſorgſam gewählt und oft von fernher zu— 
getragen. Dicke Stengel, Halme, Blätter von Schilf, Rohr, Binſen uſw. bilden den unordent— 
lich und locker geſchichteten Unterbau, feinere Stoffe und eine dicke Dunenlage die Auskleidung 
der Mulde. Ältere Weibchen legen 7—14 weiße Eier. g 
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Am 28. Tage der Bebrütung entſchlüpfen die Jungen, werden noch etwa einen Tag lang 
im Neſte feſtgehalten, dann auf das Waſſer geführt und zum Futterſuchen angeleitet. Die 
Wachſamkeit des Gänſerichs ſteigert ſich, nachdem die Jungen ausgeſchlüpft ſind. Die Mutter 
geht oder ſchwimmt der Familie voran, die zuſammengedrängten Jungen folgen, der Vater 
deckt gewiſſermaßen den Rückzug. Bei Gefahr gibt er zuerſt das Zeichen zur Flucht. Je mehr 
die Jungen heranwachſen, um ſo weniger ängſtlich beſorgt um ſie zeigt ſich der Familienvater. 

Jung eingefangene Graugänſe werden bald zahm; ſelbſt alte, die in die Gewalt des 
Menſchen geraten, gewöhnen ſich an den Verluſt ihrer Freiheit und erkennen in dem Menſchen 
einen ihnen wohlwollenden Pfleger. Doch verleugnen auch ſolche, die man durch Hausgänſe 
erbrüten und erziehen ließ, ihr Weſen nie. Sobald ſie ſich erwachſen fühlen, regt ſich in ihnen 
auch das Gefühl der Freiheit: ſie beginnen zu fliegen und ziehen, wenn man ſie nicht ge— 
waltſam zurückhält, im Herbſte mit anderen Wildgänſen nach Süden. Zuweilen geſchieht es, 
daß einzelne zurückkommen und das Gehöft, in dem ſie groß wurden, wieder aufſuchen; doch 
gehört dies zu den Ausnahmen. 

Bei der Saatgans, Anser fabalis Lath., ſind Stirnrand und ſeitliche Schnabelwurzel— 
gegend durch drei getrennte, ſchmal halbmondförmige weiße Streifen geziert. Die Farbe des 
Gefieders iſt im allgemeinen ein helleres und dunkleres Braun, ſtellenweiſe grau und weiß. 
Für die Saatgans ſind Island, Lappland, Nordrußland und die Tundren Europas und 
Aſiens bekannte Brutgebiete. Auf dem Zuge durchwandert ſie unſer Vaterland in jedem 
Herbſt und Frühling. Sie erſcheint bei uns zulande in unzählbaren Scharen bereits Witte 
September, verweilt hier, wenn die Witterung es geſtattet, während des ganzen Winters, 
zieht bei Schneefall und eintretender Kälte weiter, bis auf die drei ſüdlichen Halbinſeln 
Europas, ſelbſt bis Nordweſtafrika, kehrt jedoch, ſobald ſie irgend kann, wieder nach nörd— 
licheren Ländern zurück, bleibt meiſt bis Mitte, auch wohl bis Anfang Mai unterwegs oder in 
Deutſchland und bricht nunmehr erſt nach ihren Brutplätzen auf. Während ihres Aufenthaltes 
in der Winterherberge bildet ſie ſtets ſehr zahlreiche Geſellſchaften, die zu gewiſſen Tageszeiten 
ſich auf beſtimmten Stellen verſammeln, zu beſtimmten Zeiten zur Weide fliegen und zu be— 
ſtimmten Zeiten zurückkehren. Von ihrer Schädlichkeit bemerkt Bechſtein: „Bei uns tun ſie nur 
im Winter an der grünen Saat, beſonders wenn es naſſes, weiches Wetter iſt, wo ſich die 
Blättchen nicht abzupfen laſſen, ſondern das Pflänzchen ſich mit der Wurzel loszieht, Schaden. 
Auch ihr Unrat beizt da, wo ſie lange und häufig liegen, die Saat weg.“ 

Vorſichtig, mißtrauiſch und lernfähig iſt die Saatgans in demſelben Grade wie ihre 
weiter oben beſchriebene Verwandte, die Graugans; ihr Gedächtnis iſt bewunderungswürdig. 
Jede Vorkehrung, ſie zu täuſchen, erweiſt ſich in der Regel als vergeblich, jeder Verſuch, ſie 
zu überliſten, als verfehlt. Auch ſie unterſcheidet gefährliche und ungefährliche Menſchen, 
traut aber keinem und nimmt immer das Gewiſſe für das Ungewiſſe. Wer ihr auf ihrem 
Ruheplatze Futter ſtreut, verſcheucht ſie ſicher; wer ſie einmal täuſchte, gewinnt ihr Vertrauen 
ſo leicht nicht wieder, auch wenn ſie lange in Gefangenſchaft gelebt hat und ſehr zahm geworden 
iſt. Auch ſie gewöhnt ſich an Gefangenſchaft und Pfleger, beweiſt letzterem ſogar mit der Zeit 
innige Anhänglichkeit, läßt ſich herbeirufen, berühren und ſtreicheln, verliert ihren Argwohn 
aber niemals ganz und vergißt eine ihr zugefügte Unbill in Jahren nicht. 

Unſere zahme Hausgans ſtammt, wenn nicht ausſchließlich, Jo doch hauptſächlich von 
der Graugans ab. Nach Baldamus paart ſie allein von allen europäiſchen wilden Gänſe— 
arten ſich freiwillig und häufig mit jener und erzeugt fruchtbare Baſtarde mit ihr, während 

die der Graugans am nächſten ſtehende Saatgans das nicht tut. 
Gänſe wurden im Altertum ſowohl in Griechenland wie in Italien viel gezüchtet, und 

in Rom war die Mäſtung der Kapitolretterinnen beſonders mit Kückſicht auf die Leber ganz 
raffiniert. Man bezog auch zahlreiche Gänſe aus dem Lande der Moriner im heutigen De— 
partement de Calais und aus Germanien, und Plinius hat uns ſogar ihren alten deutſchen 
Namen aufbewahrt. „Wunderbar iſt an dieſem Geflügel“, ſagt er, „daß es von den Mo— 
rinern bis nach Rom zu Fuße kommt. Die ermüdeten werden nach vorn zu den vorderſten 
gebracht, und die anderen ſchieben ſie durch die angeborene Gewohnheit des Drängens vor— 
wärts. Ein beſonderes Produkt kommt von den weißen Gänſen. An manchen Orten werden 
ſie jährlich zweimal gerupft und bekleiden ſich wieder mit Dunen; die dem Körper unmittelbar 

anſitzenden ſind weicher, und die aus Germanien gelten für die beſten. Hier ſind die Gänſe 
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weiß, aber kleiner und heißen ‚„Ganten“. Der Preis ihrer Dunen beträgt 5 Denare (etwa 
3,25 Mark) für das Pfund. Die meiſten Vorwürfe, die ſich unſere Befehlshaber der Hilfs— 
truppen zuzogen, rührten daher, daß ſie ganze Kohorten von den Wachtpoſten auf den Fang 
dieſer Vögel ſchickten.“ 

Von eigentlichen Raſſen kann bei der Hausgans ebenſowenig die Rede ſein wie bei der 

Hausente, aber hauptſächlich unterſcheidet man zwei Schläge: die Emdener und die Toulouſer 
Gans. Die pommerſchen Gänſe bilden kaum einen eigentlichen Schlag. Es ſind große, 
ſchwere Tiere von meiſt reinweißer Farbe oder mit grauen Flecken; ſehr ſelten ſind ſie ganz 
grau. Im allgemeinen iſt die Hausgans größer und hat einen verhältnismäßig längeren 

Hals als ihre wilde Stammform. 

Eine eigenartige Färbung weiſt die Schneegans, Chen hyperboreus Pall., auf. Der 
alte Vogel iſt bis auf die erſten zehn Schwungfedern ſchneeweiß; letztere ſind ſchwarz, ihre 

Ringelgans, Branta berniela Z. Ys natürlicher Größe. 

Schäfte am Grunde weiß, nach der Spitze hin ebenfalls ſchwarz. Das Jugendkleid dagegen 
zeigt als Grundfarbe ein dunkles Grau, das ſtellenweiſe in Grauſchwarz übergeht. 

Die Heimat der Schneegans iſt das nordweſtliche Amerika und das nordöſtliche Aſien; 
nach Europa verirrt ſie ſich zuweilen. Barenſton ſagt, ſie ſei in ihrer Heimat einer der haupt— 
ſächlichſten Jagdvögel, und namentlich die Indianer richten arge Verheerungen unter den 
wandernden Schwärmen an. Nicht ſelten ſei es vorgekommen, daß ein guter Jäger während 
der Zugzeit bis hundert an einem Tage und 1000 bis 1200 während ihrer ganzen Dauer erlegte. 

Die Meergänſe, Branta Scop., ſind verhältnismäßig klein, gedrungen gebaut, aber 

doch zierlich geſtaltet. Ihr Schnabel iſt ſchwächlich, ſeine Bezahnung ſchwach, der Flügel ſo 
lang, daß er das Ende des Schwanzes erreicht, der Schwanz kurz, ſanft abgerundet. 

Die in Deutſchland häufigſte Art der Meergänſe iſt die Ringelgans, Kloſter- oder 
Rottgans, Branta bernicla L. Vorderkopf, Hals, Schwung- und Steuerfedern ſind ſchwarz, 
die Federn des Rückens, der Bruſt und des Oberbauches dunkelgrau, etwas lichter gerandet, 
die Bauchſeiten, die Steißgegend und die Oberſchwanzdeckfedern weiß. An jeder Seite des 
Halſes ſteht ein halbmondförmiger weißer Querfleck, und die Federn ſind hier leicht gerieft. 
Die Länge beträgt 62, die Breite 124, die Flügellänge 36, die Schwanzlänge 11 em. 



Schneegans. Ringelgans. Canadiſche Gans. Hühnergans. 97 

Der hohe Norden der Alten und der Neuen Welt iſt die Heimat der Ringelgans. Als 
Brutgebiet dürfen die Küſten und Inſeln gelten, die zwiſchen dem 60. und 80. Grad nördl. Br. 
liegen. Auf Island brüten nur wenige, auf Spitzbergen ſehr viele Ringelgänſe; mehr nach 
Oſten hin begegnet man ihnen im hohen Sommer an allen Küſten des Eismeeres, ebenſo in 
der Hudſonbai und in den benachbarten Gewäſſern in Menge. Von dieſer unwirtlichen 
Heimat aus treten ſie alljährlich Wanderungen an, die ſie an unſere Küſten, zuweilen auch in 
ſüdlichere Gegenden führen. Ende Oktober oder ſpäteſtens Anfang November bevölkern ſie 
alle flachen Geſtade der Oſt- und Nordſee zu Tauſenden. Soweit das Auge reicht, ſieht man 
die Watten oder die Sandbänke, die von der Ebbe bloßgelegt werden, bedeckt von dieſen 
Gänſen; ihr Geſchrei übertönt das Rollen der Brandung; ihre Maſſen gleichen, von ferne 
geſehen, wenn fie auffliegen, einem dichten, weitverbreiteten Kauche und machen jede Schätzung 
unmöglich. 

Die Ringelgans iſt ein Küſtenvogel, der das Meer ſelten aus den Augen verliert und 
nur ausnahmsweiſe, größeren Strömen folgend, das Binnenland beſucht. Vor den meiſten 
ihrer mehr im letzteren heimiſchen Verwandten zeichnet ſie ſich aus durch Zierlichkeit und An— 
mut, Geſelligkeit und Friedfertigkeit, ohne ihnen an Sinnesſchärfe nachzuſtehen. Sie geht 
auf feſtem wie auf ſchlammigem Boden gleich gut, ſchwimmt leicht und ſchön, taucht vortreff— 
lich, jedenfalls beſſer, fliegt auch leichter und gewandter als alle übrigen Gänſe, ordnet ſich 
aber nicht ſo regelmäßig wie dieſe im Fluge zur Keilform an, ſondern zieht meiſt in wirren 
Haufen durch die Luft. Beim Aufſtehen größerer Scharen vernimmt man ein Gepolter, das 
fernem Donner gleicht, bei geradem Fluge in höheren Luftſchichten ein deutlich hörbares 
Sauſen, das ſchärfer als das der größeren Gänſe, aber dumpfer als das der Enten klingt. 

Hinſichtlich der Nahrung unterſcheiden ſich die Meergänſe dadurch von unſeren Gänſe— 
arten, daß ſie neben Gras und Seepflanzen auch Weichtiere freſſen. Man hat beobachtet, 
daß gefangene Meergänſe faules Holz fraßen, und vermutete deshalb, daß moderndes Treib— 
holz, das in manchen Teilen der hochnordiſchen Meere maſſenhaft vorhanden iſt, eins ihrer 
Nahrungsmittel ausmacht. 

Im hohen Norden ſtellen Eskimos und Walfänger auch der Ningelgans nach; an den 
ſüdlichen Küſten wird ſie im Herbſt und Frühling zu Tauſenden erlegt, in Holland mit Hilfe 
ausgeſtellter Lockgänſe in noch größerer Anzahl gefangen. Ihr Wildbret gilt als wohl— 
ſchmeckend, hat jedoch oft einen ranzigen Beigeſchmack, der nicht jedermann behagen will. 

In ganz Nordamerika begegnet man der Canadiſchen Gans, Branta canadensis L., 
die in Weſen und Eigenſchaften, Sitten und Gewohnheiten unſerer Wildgans faſt in jeder 
Hinſicht ähnelt; nur die Stimme, ein lautes, wie „garuk gauk räh ruh rauf hurruräit“ klingen— 
des Geſchrei, erinnert mehr an die Laute des Schwans als an die der Graugans. Sie iſt ein 
ſehr vorſichtiger Vogel, aber weniger ſcheu im Inneren des Landes als an den Seeküſten, 
oder auf kleineren Teichen minder ängſtlich als auf größeren Seen. Beim Weiden ſtellt ſie regel— 
mäßig Wachen aus, und dieſe benachrichtigen die Geſellſchaft von jedem gefährlichen Feinde, 
der ſich zeigt. Eine Herde Vieh oder ein Trupp wilder Büffel bringt fie nicht in Unruhe, ein 
Bär oder Kuguar wird ſofort angezeigt, und der ganze Haufe ſchlägt dann ſchleunigſt ſeinen 

Weg nach dem Waſſer ein. Verſucht der Feind, ſie hier zu verfolgen, ſo ſtoßen die Gänſeriche 

laute Schreie aus; der Trupp drängt ſich zuſammen und erhebt ſich in nicht geſchloſſener 

Maſſe, nimmt aber, wenn er weit zu fliegen gedenkt, ſeine gewöhnliche Keilordnung an. 

Gegenwärtig ſieht man gefangene Canadiſche Gänſe auf allen größeren Bauernhöfen 

Nordamerikas. Man hat erkannt, daß dieſe Art einen noch höheren Nutzen gewährt als die 

Hausgans, und hat ſie zum wirklichen Haustier gemacht. Sie wird jetzt ganz in derſelben 

Weiſe gehalten wie ihre Verwandte. Viele paaren ſich mit anderen Gänſen, beſonders mit 

der Hausgans, und die Nachkommen aus ſolchen Kreuzungen ſollen ſich vor allem dadurch 

auszeichnen, daß ſie leichter fett werden als ihre beiden Stammarten. In unſeren Tiergärten 

züchtet man die Canadiſche Gans ſeit Jahren mit dem beſten Erfolge. 

* 

Zu den Vögeln, die mit dazu beitragen, Auſtralien ſein eigentümliches Gepräge zu ver— 

leihen, gehört auch die Hühnergans, Cereopsis novae-hollandiae Lath., Vertreterin der 

kleinen, bloß zwei Arten zählenden, in ihrem Vorkommen auf Auſtralien, Tasmania und 

Brehm⸗Kahle, Tierleben. III. Band. 7 
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Neuſeeland beſchränkten Unterfamilie der Kappengänſe. Deren Kennzeichen ſind: kräftiger 
Leib, kurzer Hals, kleiner Kopf, ſehr kurzer, ſtarker, ſtumpfer, an der Wurzel hoher Schnabel, 
der bis gegen die Spitze hin mit einer Wachshaut bedeckt, an der Spitze gebogen und gleich— 
ſam abgeſtutzt iſt, jo daß er dem Schnabel gewiſſer Hühnerarten entfernt ähnelt. Die Fär— 
bung der Hühnergans iſt ein ſchönes Aſchgrau mit bräunlichem Schimmer. 

Die Hühnergans lebt, ihrer Organiſation entſprechend, weit mehr auf dem Lande als 
auf dem Waſſer. Sie geht vorzüglich, ſchwimmt aber ziemlich ſchlecht, daher ungern, und 
fliegt ſchwerfällig. Mit anderen Vögeln hält ſie keine Freundſchaft; an Zankſucht und Nauf- 
luſt übertrifft ſie vielleicht noch die Nilgans. Beſonders nach der Eiablage zeigt ſich die mutige 
Kampfbegierde des Gänſerichs in ihrem vollen Glanze, und man begreift jetzt, warum die 
auſtraliſchen Anſiedler einen ſolchen Vogel nicht auf ihren Höfen haben mögen. Es gibt kein 
Haustier, das der männlichen Hühnergans Schrecken einflößen könnte; ſie bindet ſelbſt mit 
dem Menſchen an. „War mein Gänſerich“, erzählt Cornely, „vorher ſchon böſe, jo iſt er jetzt 
geradezu raſend. Wit höchſter Wut verfolgt er alles, was Leben hat. Obgleich die Hühner— 
gänſe ſehr gut gedeihen und ſich auf grünem Kaſen ſehr hübſch ausnehmen, möchte ich doch 
niemand, der nicht einen großen Raum zur Verfügung hat, anraten, ſie zu halten; denn nur 
da, wo ſie mit anderen Tieren nicht zuſammenkommen können, jtiften fie kein Unheil an.“ 

* 

Die Angehörigen der Unterfamilie der Sporengänſe zeichnen ſich aus durch eine ziem— 
lich lange Hinterzehe und lange und breite Steuerfedern, die einen hinten abgerundeten 
Schwanz bilden. Die Unterfamilie umfaßt 8 Gattungen und 16 Arten. Die Sporengans, 
Plectropterus gambensis Briss., unterſcheidet ſich weſentlich von den übrigen Gänſearten. 
Ihre Merkmale find: bedeutende Größe, ſchlanker Leib, großer, ſtarker, an der Wurzel des 
Oberſchnabels höckerig aufgetriebener Schnabel, verhältnismäßig ſehr hohe, noch über der 
Ferſe nackte Beine, langzehige Füße mit großen Schwimmhäuten, lange, ſpitzige Flügel mit 
beſonders entwickelten Oberarmfedern und zu ſtarken Sporen ausgebildeten Hornwarzen, 
ziemlich langer, keilförmig zugeſpitzter Schwanz und glatt anliegendes, großfederiges Klein— 
gefieder, das die Stirngegend unbekleidet läßt. Ihr Verbreitungskreis erſtreckt ſich über ganz 
Mittel-, Oſt- und Weſtafrika, jedoch nicht bis zum Kaplande. 

Die Sporengans läuft beſſer als jede andere mir bekannte Art der Gänſe oder Schwäne, 
trägt ſich vorn hoch aufgerichtet und erinnert beim Gehen entfernt an einen Storch oder Reiher. 

Die Moſchusente oder Biſamente, Cairina moschata Flemm., wird von manchen 
Ornithologen der Unterfamilie der Sporengänſe, von anderen aber den Schwimmenten zu— 
gezählt. Ihr Name rührt daher, daß das Männchen einen Geruch von ſich gibt, wie er nur 
bei ſehr wenigen Vogelarten vorkommt, und zwar nicht etwa, was häufiger der Fall iſt, zu— 
folge der genoſſenen Nahrung, ſondern aus ſich ſelbſt heraus; dieſer Geruch ſoll während der 
Fortpflanzungszeit beſonders ſtark fein. Es wird wohl gejagt, der fleiſchige Hauthöcker auf 
dem Oberſchnabel ſondere „ein ſtark nach Moſchus riechendes Fett“ ab, doch wäre das höchſt 
merkwürdig und wenig glaublich; viel eher wird Bechſteins Angabe, daß die Bürzeldrüſe 
die Quelle dieſes Duftes ſei, der Wahrheit entſprechen. 

Die Moſchusente bewohnt das Feſtland des tropiſchen Amerika von Mexiko bis Para— 
guay und wurde ſchon im 16. Jahrhundert nach Europa gebracht. 

* 

Bei den Höckergänſen iſt das Männchen durch einen ziemlich hohen, ſeitlich zuſammen— 
gedrückten fleiſchigen Höcker auf der Baſis des Oberſchnabels vor dem Weibchen ausgezeichnet. 
Eine der ſchönſten Arten der Gänſevögel überhaupt iſt die zu dieſer Unterfamilie gehörige, 
von manchen Forſchern aber den Enten zugezählte Brautente oder Karolinenente, 
Lampronessa sponsa L., ein über ganz Nordamerika verbreiteter und dort häufiger Vogel, 
der gegenwärtig auf den Weihern unſerer zoologiſchen Gärten feſt eingebürgert iſt. Sie 
kennzeichnet ſich durch ſchlanken Leib, mittellangen, dünnen Hals, großen, beſchopften Kopf, 
weniger als kopflangen Schnabel mit ſtark gekrümmtem Nagel, langen, breiten, ſehr zu— 
gerundeten Schwanz und prachtvolles, glänzendes Gefieder, das ſich am Hinterkopf zu einer 
lang herabfallenden Holle verlängert, zwiſchen der Oberſchnabelwurzel und am Auge aber 
einen Streifen unbekleidet läßt. Das Gefieder des Oberkopfes und die Wangengegend ſind 
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glänzend dunkelgrün, die Kopfſeiten und ein großer Fleck an der Halsjeite purpurgrün mit 
bläulichem Schimmer, die Schopffedern goldgrün, durch zwei ſchmale weiße Streifen beſonders 
verziert, die Seiten des Oberhalſes und der Oberbruſt auf lebhaft kaſtanienbraunem Grunde 

wie mit zarten weißen Tropfen beſpritzt, die Schulterfedern, Handſchwingen und Steuerfedern 
grün purpurblau und ſamtſchwarz ſchillernd, Kinn und Kehle, ein Band um den Oberhals, 
die Bruſtmitte und der Bauch weiß, die Seiten auf gelblichgrauem Grunde fein und zierlich 
ſchwarz gewellt, einige längere Federn aber ſchwarz und breit weiß geſäumt. Die Iris iſt 
hochrot, das Augenlid orangerot, der Schnabel an der Spitze ſchwarz, in der Witte gelblich, 
an der Wurzel dunkel bräunlichrot, der Fuß rötlichgelb. Die Länge beträgt 45 em. 

Mit der ſchönen Geſtalt und dem prachtvollen Kleid der Brautente ſteht ihr anmutiges 
Betragen im Einklang. Sie vereinigt alle Eigenſchaften in ſich, die einem Schwimmvogel 
unſere Zuneigung erwerben können. In ihren Bewegungen ähnelt ſie der Knäkente, übertrifft 
dieſe aber noch dadurch, daß ſie regelmäßig bäumt. Sie geht trotz der weit nach hinten 

Brautente, Lampronessa sponsa Z. ½ natürlicher Größe. 

ſtehenden Füße raſch, mindeſtens ebenſo gewandt wie unſere Wildente, bewegt dabei beſtändig 

wippend den Schwanz, ſchwimmt gut, fliegt, laut Audubon, mit der Leichtigkeit einer 

Wandertaube zwiſchen den Baumzweigen dahin und ſtürzt ſich zuweilen gegen Abend blitz— 

ſchnell durch die Wipfel. Die Stimme iſt ein äußerſt wohllautendes, ſanftes, langgezogenes, 

leiſes „Pi piii“, der Warnungslaut des Männchens ein nicht minder klangvolles „Huik huik“. 

Die Brautente niſtet meiſt in Baumhöhlen, beſonders gern bezieht ſie die Wohnungen 

des großen Kaiſerſpechtes. Während der Paarungszeit entfaltet das Männchen dem Weibchen 

gegenüber allerlei Verführungskünſte, brüſtet ſich in ſtolzer Haltung mit hoch emporgehobenem 

Haupte und verſucht es, durch zierliches Nicken und Wenden des Kopfes das Herz ſeiner 

Schönen zu rühren. Hat das Paar ſich geeinigt, ſo ſieht man beide ſtets dicht nebeneinander 

dahinſchwimmen, dann und wann ſich gegenſeitig mit dem Schnabel liebkoſen, das Männchen 

ſich ab und zu vor Vergnügen vom Waſſer erheben, mit den Flügeln ſchlagen und unter 

zartem Geſchrei Haupt und Hals bewegen. Gelegentlich wird auch ein Zweikampf aus 

gefochten, wenigſtens jedes andere Männchen, das ſich naht, durch nicht mißzuverſtehende 

Gebärden bedroht. 
Das Wildbret der Brautente ſoll vom September an bis zum Eintritt des Winters 

wahrhaft köſtlich ſein: kein Wunder alſo, daß ihr überall nachgeſtellt und ſie allwinterlich zu 
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Tauſenden auf den Markt gebracht wird. An ihre volle Zähmung ſcheint man in Amerika 
noch nicht gedacht zu haben; daß ſie aber nach und nach zum Hausvogel werden wird, unter— 
liegt keinem Zweifel. Als Parkvogel verdient ſie den Vorzug vor ſämtlichen fremdländiſchen 
Verwandten, nicht bloß deshalb, weil ſie alle an Schönheit übertrifft, ſondern auch, weil ſie 
ſich leichter als alle anderen fortpflangt. 

Unter den Gänſevögeln wird man den Schwänen, dieſen ſtolzen und majeſtätiſchen 
Vögeln, auch wenn man abſieht von dem Ruhme, den Dichtung und Sage ihnen verliehen, 
die vornehmſte Stelle zugeſtehen und den Rang einer Unterfamilie zuſprechen dürfen. Ihr 
Leib iſt geſtreckt, der Hals ſehr lang, der Kopf mittelgroß, der etwa kopflange Schnabel 
gerade, gleichbreit, an der Wurzel nackt oder höckerig aufgetrieben, gegen die Spitze flach 
gewölbt und in einen rundlichen Nagel ausgehend, der niedrige, ſtämmige Fuß weit hinten 
eingelenkt. Die Schwimmhäute zeichnen ſich aus durch ihre Größe. An den Flügeln iſt be— 
merkenswert, daß alle Schwungfedern, auch die vorderſten, annähernd gleichlang ſind. Der 
Schwanz beſteht aus 18—24 Steuerfedern, die ſich nach außen hin ſtufig verkürzen. Die 
Befiederung iſt ſehr reich, das Kleingefieder ungemein dicht, weich und glanzlos, am Kopfe 
und Halſe ſamtig, an der Unterjeite dick und pelzartig, auf der Oberſeite großfederig, dabei 
überall reich an Dunen. 

Mit Ausnahme der Tropen bewohnen die Schwäne, von denen neun Arten beſchrieben 
wurden, alle Erdgegenden, am häufigſten die gemäßigten und kalten der Nordhälfte. Sie ſind 
nur bei Tage tätig und benutzen die Nacht nicht einmal zu ihrer Wanderung. Ihr Gebiet iſt 
das Waſſer; auf dem Lande bewegen ſie ſich ungern und ungeſchickt. Die weit hinten ein— 
gelenkten Beine erſchweren das Gehen, und ihr Gang erſcheint deshalb ſchwerfällig und wan— 
kend; der Flug, insbeſondere das Auffliegen vom Waſſer, erfordert anſcheinend erhebliche 
Anſtrengung, fördert aber, nachdem einmal eine gewiſſe Höhe gewonnen iſt, ſehr ſchnell. Sie 
ſind kaum imſtande, ſich vom Boden aufzuſchwingen, und dürfen es kaum wagen, ſich darauf 
niederzulaſſen. Vor dem Aufſtehen ſchlagen ſie mit den Flügeln, treten zugleich mit den breiten 
Sohlen auf die Oberfläche des Waſſers und bewegen ſich ſo, halb laufend, halb fliegend, 
15 — 20 m weit unter lautem Geplätſcher. Im Fluge ſtrecken ſie den langen Hals gerade vor, 
ſpannen die Flügel zu ihrer vollen Breite aus und ſchlagen mit kurzen Schwingungen kräftig 
die Luft, ein weit hörbares Sauſen hervorbringend. Beim Niederlaſſen, das unter nor— 
malen Verhältniſſen, wie bereits bemerkt, wohl kaum auf das Land herab ſtattfindet, gleiten 
ſie ohne Flügelſchlag allmählich aus der Luft herab, ſich ſchräg gegen die Waſſerfläche be— 
wegend, berühren ſie endlich und ſchießen hierauf noch ein Stück auf ihr fort, oder ſie ſtemmen 
die vorgeſtreckten Füße gegen die Oberfläche des Waſſers, um den Anprall zu mildern. 

Von einigen Arten hört man ſelten einen Laut, andere Arten hingegen haben eine ſtarke 
und kräftige, auch einigermaßen abwechſelnde Stimme, die, wenn ſie von fern vernommen 
wird, wohllautend in das Ohr klingt. Die Männchen ſchreien ſtärker, volltönender und öfter 
als die Weibchen; die Jungen beider Geſchlechter piepen wie die Gänſe. An geiſtigen 
Fähigkeiten ſtehen die Schwäne nicht hinter den übrigen Familienmitgliedern zurück. In 
ihrem Weſen iſt eine gewiſſe Bösartigkeit unverkennbar, die ſich dem gleichen Geſchlechte 
gegenüber als Raufluſt, ſchwächeren Vögeln gegenüber als Herrſchſucht äußert. Nur die 
Schwäne derſelben Art bilden größere Geſellſchaften, die dann unter ſich keinen anderen 
Vogel dulden und ſich auch den Verwandten nicht anſchließen; ſelbſt der verirrte Schwan 
treibt ſich lieber einſam umher, als daß er ſich mit anderen Schwimmvögeln vereinigt. 

Die Gatten hängen mit treuer Liebe aneinander, und eine einmal geſchloſſene Ehe gilt 
für das ganze Leben. Sie koſen oft miteinander, umſchlingen ſich mit den Hälſen, ſchnäbeln 
ſich und ſtehen ſich bei Gefahr gegenſeitig bei. Ebenſo treu zeigen ſich die Eltern ihrer Brut 
gegenüber. Das Gelege bilden 6 bis 8 ſtarkſchalige Eier von ſchmutzigweißer oder ſchmutzig 
blaßgrüner Färbung; aus ihnen ſchlüpfen nach fünf- bis ſechswöchiger Bebrütung die Jungen, 
höchſt zierliche, in ein dichtes Dunenkleid gehüllte Küchlein, die, nachdem ſie ungefähr einen 
Tag lang noch im Neſte durchwärmt und abgetrocknet wurden, auf das Waſſer geführt, zum 
Aufſuchen der Nahrung angeleitet, oft von der Mutter auf den Rücken, nachts unter die 
Flügel genommen, bei Gefahr mutig beſchützt und überhaupt mit großer Sorgfalt behandelt 
werden, bis ſie vollſtändig ausgefiedert ſind und aller Pflege und Leitung entbehren können. 
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Pflanzenſtoffe, die im Waſſer oder im Sumpfe wachſen, Wurzeln, Blätter und Sämereien, 
Kerbtiere, Würmer, Muſcheln, kleine Lurche und Fiſche ſind die Nahrung der Schwäne. Dieſe 
erlangen ſie durch Gründeln, indem ſie den langen Hals in die Tiefe des Waſſers hinabſenken, 
hier ſich Pflanzen pflücken oder den Schlamm durchſchnattern und alles Genießbare abſeihen. 

Jung eingefangene Schwäne laſſen ſich bei einigermaßen ſorgfältiger Behandlung leicht 
großziehen und werden dann ebenſo zahm wie die in der Gefangenſchaft gezüchteten. Ein- 
zelne gewinnen warme Anhänglichkeit an ihren Pfleger; ihre Liebkoſungen ſind jedoch meiſt 
ſo ſtürmiſcher Art, daß man ſich immerhin vorſehen muß, wenn man ſich näher mit ihnen 

Singſchwan, Cygnus eygnus Z. us natürlicher Größe. 

beſchäftigen will. Deſſenungeachtet wirbt ihnen die Schönheit der Geſtalt und die Anmut 

ihrer Bewegungen noch heutigestags jedermann zum Freunde: man ſieht in ihnen die größte 

Zierde des Weihers. 
Der zahme Schwan unſerer Weiher iſt der Höckerſchwan, Cygnus olor %. der noch 

gegenwärtig im Norden unſeres Vaterlandes oder in Nordeuropa überhaupt und in Oſtſibirien 

fowie auf der Balkanhalbinſel, im ſüdlichen Aralgebiet und in Turkiſtan als wilder Vogel lebt. 

Wenn man den langgeſtreckten Leib, den langen, ſchlanken Hals und den kopflangen, rot ge— 

färbten, durch einen ſchwarzen Höcker ausgezeichneten Schnabel als Hauptmerkmale feſthält, 

wird man ihn mit keiner anderen Art verwechſeln können. Sein Gefieder iſt reinweiß, das 

der Jungen grau oder weiß. Die Zahl der Halswirbel iſt ſehr groß, aber individuellen 

Schwankungen unterworfen: der eine Höckerſchwan kann 23, ſein Bruder aber bloß 22 haben. 

Von dem Höckerſchwan unterſcheidet ſich der Singſchwan, Cygnus cygnus L. (musicus), 

durch gedrungene Geſtalt, etwas kürzeren und dickeren Hals und den höckerloſen, an der 

Spitze ſchwarzen Schnabel. 
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Nach vorſtehenden Witteilungen darf ich mich auf eine Lebensſchilderung des Sing— 
ſchwans beſchränken. Er iſt im Norden Europas nicht ſelten und findet ſich ebenſo in ganz 
Nord- und Mittelaſien bis zur Beringſtraße, verfliegt ſich auch von Island aus gelegentlich 
nach Grönland. Auf ſeinen Wanderungen berührt er allwinterlich Nordafrika, und zwar 
Agypten wie den Nordweſten dieſes Erdteils, alſo die Seen von Marokko, Algerien und Tunis. 
Von Island wandern wenige der dort brütenden Schwäne weg, weil die Meeresbuchten 
durch den Golfſtrom und auch manche Binnengewäſſer durch die vielen heißen Quellen eis— 
frei erhalten werden; aus Nordrußland und Finnland hingegen verſchwinden alle, noch ehe 
die Eisdecke ſie an ihrem Nahrungserwerbe hindert. Die von hier ſtammenden erſcheinen ſo— 
dann auf der Oſt- und Nordſee oder dem Schwarzen Meere oder reiſen flugweiſe noch weiter 
nach Südweſten hinab. 

Über das Weſen des Singſchwans berichtet Schilling. „Der Singſchwan entzückt den 
Beobachter nicht bloß durch ſeine ſchöne Geſtalt, das aufmerkſame, kluge Weſen, das ſich bei 
ihm im Vergleich mit dem ſtummen Schwan ſehr vorteilhaft in feiner Kopfbewegung und 
Haltung ausdrückt, ſondern auch durch die lauten, verſchiedenen, reinen Töne ſeiner Stimme, 
die er bei jeder Veranlaſſung als Lockton, Warnungsruf und, wenn er in Scharen vereinigt 
iſt, wie es ſcheint, im Wettſtreite und zu ſeiner eigenen Unterhaltung fortwährend hören läßt. 
Wenn bei ſtarkem Froſtwetter die Gewäſſer der See außerhalb der Strömungen nach allen 
Seiten mit Eis bedeckt und die Lieblingsſtellen des Singſchwans, die Untiefen, ihm dadurch 
verſchloſſen ſind, dieſe ſtattlichen Vögel zu Hunderten in dem noch offenen Waſſer der Strö— 
mung verſammelt liegen und gleichſam durch ihr melancholiſches Geſchrei ihr Mißgeſchick be— 
klagen, daß ſie aus der Tiefe das nötige Futter nicht zu erlangen vermögen: dann habe ich 
die langen Winterabende und ganze Nächte hindurch dieſe vielſtimmigen Klagetöne in ſtunden— 
weiter Ferne vielmals vernommen. Bald möchte man das ſingende Rufen mit Glockenläuten, 
bald mit Tönen von Blaswerkzeugen vergleichen; allein ſie ſind beiden nicht gleich, ſondern 
übertreffen ſie in mancher Hinſicht, eben weil ſie von lebenden Weſen herrühren und unſeren 
Sinnen näher verwandt ſind als die Klänge des toten Metalls. Dieſer eigentümliche Ge— 
ſang verwirklicht in Wahrheit die für Dichtung gehaltene Sage vom Schwanengeſang, und 
er iſt oftmals auch in der Tat der Grabgeſang dieſer ſchönen Tiere; denn da dieſe in dem 
tiefen Waſſer ihre Nahrung nicht zu ergründen vermögen, ſo werden ſie vom Hunger 
derart ermattet, daß ſie zum Weiterziehen nach milderen Gegenden die Kraft nicht mehr 
beſitzen und dann oft, auf dem Eiſe angefroren und verhungert, dem Tode nahe oder bereits 
tot gefunden werden. Aber bis an ihr Ende laſſen ſie ihre klagenden und doch hellen Laute 
hören.“ Nach dieſen Angaben läßt ſich die Sage vom Schwanengeſang auf ihr rechtes 
Maß zurückführen. 

Von ſämtlichen Schwanenarten iſt der Singſchwan vielleicht der heftigſte und zank— 
ſüchtigſte, wenigſtens habe ich beobachtet, daß die von mir mit Höckerſchwänen auf einem 
Weiher zuſammengebrachten Singſchwäne letztere regelmäßig vertrieben, d. h. nach länger 
währenden Kämpfen in die Flucht ſchlugen. Den Nachſtellungen des Jägers weiß ſich der 
Singſchwan mit vielem Geſchick zu entziehen, ſeine Jagd iſt demgemäß unter allen Umſtänden 
ſehr ſchwierig. Jung aufgezogene Singſchwäne werden ſehr zahm und, wenn man ſich mit 
ihnen beſchäftigt, ungemein zutunlich. 

Eine dem Höckerſchwan an Schönheit der Geſtalt und Anmut der Bewegungen nicht 
nachſtehende Art iſt der Trauerſchwan oder Schwarzſchwan, Chenopsis atrata Lath. 
Er iſt der Schwan Auſtraliens. Sein Schnabel iſt höckerlos. Von der Färbung des Klein— 
gefieders, einem faſt einfarbigen Bräunlichſchwarz, das nur an den Rändern der Federn in 
Schwarzgrau übergeht und auf der Unterſeite etwas lichter wird, ſticht das blendende Weiß 
aller Schwungfedern der Hand und des größten Teiles derer des Armes prachtvoll ab. Schon 
im Schwimmen ziert der Trauerſchwan ein Gewäſſer in hohem Grade; ſeine eigentliche Pracht 
aber entfaltet er erſt, wenn er in höherer Luft dahinfliegt und nun auch die blendendweißen, 
von dem Gefieder ſcharf abſtechenden Schwingen ſehen läßt. Mehrere fliegen in einer ge— 
brochenen ſchiefen Reihe oder ſogenannten Schleife, ſtrecken die langen Hälſe weit vor und 
begleiten das Sauſen der Schwingen oft mit dem Locktone, der in der Ferne ebenfalls als 
Klang wirkt. In ſtillen Mondſcheinnächten fliegen ſie von einer Lache zur anderen und 
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rufen ſich dabei beſtändig gegenſeitig zu, zur wahren Freude des Beobachters. Leider ſtellt 
man den ſchönen Tieren in Auſtralien rückſichtslos nach, nimmt ihnen in der Brutzeit die 
Eier weg, ſucht ſie während der Mauſer, die auch ſie zeitweilig unfähig zum Fliegen macht, 
in den Sümpfen auf und erlegt ſie nicht ſelten aus bloßem Mutwillen. 

Siebente Ordnung: Raubvögel. 

Es iſt nicht ſchwer, die Raubvögel im allgemeinen zu kennzeichnen. Ihr Körper iſt 
kräftig, gedrungen, breitbrüſtig; die Gliedmaßen ſind ſtark und verraten Fülle von Kraft. 
Der Kopf iſt groß, wohlgerundet, der Hals in der Regel kurz und kräftig, der Rumpf kurz 
und, namentlich auf der Bruſtſeite, zufolge der bedeutenden Entwickelung der Bruſtmusku— 
latur ſtark, ebenſo die Arme und Beine. Der Schnabel iſt kurz, ſein Firſt ſtark gebogen und 
hakig übergekrümmt, ſeine Wurzel auf der Oberhälfte mit einer Wachshaut bedeckt. Er iſt 
ſtets ſeitlich zuſammengedrückt, daher höher als breit, der Oberſchnabel breiter als der untere, 
den er umſchließt. Häufig wird die Wirkſamkeit der Schneiden noch durch das Vorhanden— 
ſein eines Zahnes erhöht, der ſich jederſeits am Rande des Oberſchnabels über der Spitze 
des Unterkiefers befindet. Der Fuß iſt kurz, ſtark und langzehig, die Außenzehe iſt bei manchen 
Raubvögeln, z. B. beim Flußadler, wendefähig. Die bedeutend entwickelten Krallen machen 
den Fuß erſt zum „Fange“. Sie ſind mehr oder weniger ſtark gebogen, in letzterem Falle 
ſehr ſpitzig, ſelten flach gekrümmt und ſtumpf, auf ihrer Oberſeite gerundet, auf der Unter— 
ſeite aber meiſt etwas ausgehöhlt, ſo daß zwei nicht ſelten ſcharf ſchneidende Ränder ent— 
ſtehen; ſie ſtellen daher ein ebenſo vorzügliches Greifwerkzeug wie eine furchtbare Waffe dar. 
Die Federn fehlen manchmal einzelnen Teilen des Kopfes, oft dem Zügel und einer Stelle 
um das Auge herum. Schwingen und Steuerfedern ſind immer beträchtlich groß; ihre 
Anzahl iſt eine ſehr regelmäßige: 10 Handſchwingen, mindeſtens 12, meiſt aber 13 —16 
Armſchwingen und faſt durchgehends 12, nie weniger, bei den Geiern aber 14 Steuerfedern 
ſind vorhanden. Bei vielen Raubvogelarten erſtreckt ſich die Befiederung über den ganzen 
Lauf, bis zu den Zehen herab, ja ſogar auf dieſe. Am Schenkel wird ſie oft zur „Hoſe“, d. h. 
ſie zeichnet ſich durch beſondere Längenentwickelung aus. Düſtere Färbung herrſcht im Gefieder 
vor, doch fehlt ihm anſprechende Farbenzuſammenſtellung keineswegs und noch weniger unjeren 
Schönheitsſinn befriedigende Zeichnung. Einzelne Raubvögel dürfen ſogar als farbenſchöne 
Geſchöpfe hervorgehoben werden. Die federloſen Hautſtellen am Kopfe, die Kämme und 
Kehllappen am Schnabel, die ebenfalls vorkommen, der Zügel, die Wachshaut, der Schnabel, 
der Fuß und die Iris ſind zuweilen ſehr lebhaft gefärbt. 

Unter den Sinneswerkzeugen iſt vor allem das große Auge beachtenswert. Das Gehör 
iſt ebenfalls hoch entwickelt, weit weniger gut dagegen das Riechvermögen. Wie alle Raub— 
tiere, die ſich ihre Beute durch Liſt und Schlauheit erjagen müſſen, ſind auch die Raubvögel 
geiſtig ſehr regſam. Die Stimme iſt bei den weitaus meiſten Angehörigen der Ordnung 
nichts weniger als wohltönend. 

Die Raubvögel bewohnen die ganze Erde und jeden Breiten- und Höhengürtel. Viele 
der gefiederten Räuber wandern, wenn der Winter ihr Jagdgebiet verarmen läßt, dem kleinen 
Geflügel in ſüdlichere Gegenden nach; aber gerade die im höchſten Norden wohnenden Arten 
ſtreichen nur. Auf ſolchen Wanderungen bilden ſie zuweilen Schwärme, wie ſie ſonſt bei 
ihnen nicht beobachtet werden; denn die wenigſten ſind als geſellige Tiere zu bezeichnen. 

Faſt alle Raubvogelarten brüten in den erſten Monaten des Frühlings ihrer Heimat 
und, wenn ſie nicht geſtört wurden, nur einmal im Jahre. Beide Geſchlechter beteiligen ſich 
am Aufbau des Horſtes; das Männchen trägt wenigſtens zu. Für die großen Arten iſt 

es ſchwer, die nötigen Stoffe, namentlich die ſtarken Knüppel, zu erwerben: die Adler müſſen 
ſie ſich, wie Tſchudi vom Steinadler angibt, von den Bäumen nehmen, indem ſie ſich mit 
eingezogenen Flügeln aus hoher Luft herabſtürzen, den auserſehenen Aſt mit ihren Fängen 
packen und durch die Wucht des Stoßes abbrechen. In den Krallen tragen ſie die mühſam 
erworbenen Aſte und Zweige dann auch dem Horſte zu. Wahrſcheinlich darf man Jagen, 
daß nur die Minderheit der Arten ſich ſelbſt eigene Horſte errichtet. Bei uns zulande iſt, 

nach Eugen v. Homeyers langjährigen Beobachtungen, der urſprüngliche Baumeiſter für 
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die größeren Arten der Buſſard, für die kleineren Arten ſind es die Nebel- oder Raben-, 
ſeltener die Saatkrähe oder die Elſter. Es kann geſchehen, daß abwechſelnd in dem einen 
Jahre der See- oder Fiſchadler, in dem anderen der Wanderfalke in dem gleichen Horjte brüten. 
In Horſten, die urſprünglich wahrſcheinlich vom Buſſard erbaut worden waren, fand Ho— 
meyer Schreiadler, Königsmilane, Wanderfalken, Habichte, ja ſogar die nicht zur Ordnung 
der Raubvögel gehörenden Uhus und Waldkäuze brüten. 

Der Paarung gehen mancherlei Spiele voraus, wie ſie den ſtolzen Vögeln angemeſſen 
ſind. Prachtvolle Flugübungen, wahre Reigen in hoher Luft, oft ſehr verſchieden von dem 
ſonſt gewöhnlichen Fluge, ſind die Liebesbeweiſe der großen Mehrzahl der Arten, eigentüm— 

liche, gellende oder äußerſt zärtliche Laute bekunden die Erregung einzelner. Eiferſucht ſpielt 
natürlich auch unter dieſen Vogelformen eine Rolle; jeder Eindringling ins Gehege wird 
angegriffen und womöglich verjagt. Kühne Wendungen, pfeilſchneller Angriff, glänzende 
Abwehr machen derartige Kämpfe zu einem prächtigen Schauſpiel. 

Die Eier der Raubvögel ſind rundlich, in den meiſten Fällen ziemlich rauhſchalig und 
entweder einfarbig weiß, gräulich, grünlich, gelblich oder auf lichtem Grunde mit dunkleren 
Flecken und Punkten gezeichnet. Die unbehilflichen Jungen ſind kleine, runde, über und 
über in weißgrauen Wollflaum gekleidete Tiere mit großen Köpfen und meiſt offenen Augen. 
Sie wachſen raſch heran und bekommen wenigſtens auf der Oberſeite bald eine dichte Be— 
fiederung. Ihre Eltern lieben ſie, wie auch ſchon die Eier, ungemein, verlaſſen ſie nie und 
geben ſich ihrethalben ſelbſt dem Tode preis, falls ſie ſich zu ſchwach fühlen, Angriffe abzu— 
wehren. Außerſt wenige Naubvögel zeigen ſich in ſolchen Fällen mutlos, die meiſten beweiſen 
im Gegenteil eine achtungswürdige Kühnheit. Anfänglich erhalten die Jungen im Kropfe 
halbzerſetzte Nahrung, die ihnen von den Alten vorgewürgt wird, ſpäter werden ihnen zer— 
ſtückelte Tiere gereicht. Doch iſt bei einigen nur die Mutter fähig, die Speiſe mundgerecht 
zu bereiten; das Männchen verſteht das Zerlegen der Beute nicht und muß ſeine Kinder, 
wenn die Mutter fehlt, bei vollbeſetzter Tafel verhungern laſſen. Auch nach dem Ausfliegen 
noch werden die jungen Räuber längere Zeit von ihren Eltern geführt, ernährt, unterrichtet 
und beſchützt. 

Wirbeltiere aller Klaſſen und Kerbtiere der verſchiedenſten Art, Vogeleier, Würmer, 
Schnecken, Aas, Menſchenkot, ausnahmsweiſe auch Früchte bilden die Nahrung der Raub— 
vögel. Die Verdauung iſt äußerſt lebhaft. Die Nahrung wird bereits im Kropfe teilweiſe 
zerſetzt; der ſcharfe Magenſaft tut das übrige. Knochen, Sehnen und Bänder werden, ſoweit 
ſie nicht zu Brei aufgelöſt wurden, nebſt Haaren und Federn zu Klumpen geballt und in dieſem 
Zuſtande als ſogenannte Gewölle von Zeit zu Zeit ausgewürgt. 

Wir teilen nach dem Vorgange Gadows die Ordnung der Raubvögel in zwei Unter— 
ordnungen, die der Neuweltsgeier und die der Stoßvögel. 

Erſte Unterordnung: Neuweltsgeier. 

Das Hauptkennzeichen der Vertreter der erſten Unterordnung und zugleich auch Familie 
ſind die „durchgängigen“, großen, eiförmigen Naſenlöcher. Man kann eine geeignete Sonde 
zum Naſenloch der einen Seite ein- und zu dem der anderen Seite ausführen. 

Die beiden edelſten neuweltlichen Geierarten gehören zur Gruppe der Kammgeier. 
Ihre Merkmale ſind der verhältnismäßig geſtreckte Leib und der lange, ſeitlich zuſammen— 
gedrückte, ſtark hakige Schnabel, der beim Männchen an der Wurzel mit einem hohen Kamm, 
in der Kinngegend mit Hautlappen verziert iſt, die hohen und langzehigen Füße, die langen, 
aber ziemlich ſchmalen Flügel, der lange Schwanz und das verhältnismäßig kleinfederige, leb— 
haft bunte Gefieder, das jedoch den Kopf und den Unterteil des Halſes nicht bekleidet. Das 
Männchen übertrifft das Weibchen an Größe. 

Der Kondor, Sarcorhamphus gryphus I. (ſ. die beigeheftete Tafel „Raubvögel“, 1), 
iſt lange Zeit verkannt und verſchrieen geweſen, da über ihn die wunderbarſten Sagen er— 
zählt und geglaubt wurden. Erſt den Forſchern des 19. Jahrhunderts blieb es vorbehalten, 
ſeine Naturgeſchichte von Fabeln zu reinigen. 

Das Gefieder des ausgefärbten Kondors iſt ſchwarz, ſchwach dunkelſtahlblau glänzend; 
die Flügelfedern ſind mattſchwarz, die äußerſten Deckfedern ſowie die aus weichen, haarig 
wolligen, aber ziemlich langen Federn beſtehende Krauſe weiß, die Armſchwingen an der äußeren 
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Fahne weiß geſäumt, die eigentlichen Schulterfedern ganz weiß und nur an der Wurzel 
ſchwarz. Hinterkopf, Geſicht und Kehle haben ſchwärzlichgraue, der Hals fleiſchrote, die Kropf— 
gegend blaßrote, ein ſchmaler Hautlappen an der Kehle wie die beiden warzigen Hautfalten 
zu beiden Halsſeiten des Männchens lebhafter rote Färbung. Nach Humboldts Meſſungen 
beträgt die Länge des Männchens 1,02, die Flügellänge 1,15 m, die Schwanzlänge 37 em; 
es klaftert 2,75 m breit. Das Weibchen iſt kleiner. 

Die Heimat des Kondors iſt das Hochgebirge Südamerikas. Er verbreitet ſich von Quito 
an bis faſt zur Südſpitze des Erdteils. In den Anden bevorzugt er einen Höhengürtel zwiſchen 
3000 und 5000 m; an der Magalhäes-Straße und in Patagonien horjtet er in ſteilen 
Klippen unmittelbar an der Küſte. Nach A. v. Humboldt ſieht man ihn oft über dem Chim— 
boraſſo ſchweben, ſechsmal höher als die Wolkenſchicht, die über der Erde liegt, alſo 7000 m 
über dem Meere. 

Der Kondor lebt während der Brutzeit paarweiſe, ſonſt in Geſellſchaften, wählt ſich 
ſteile Felszacken zu Kuheſitzen und kehrt, wie die Menge des abgelagerten Kotes beweiſt, 
regelmäßig zu ihnen zurück. Beim Wegfliegen erheben ſich die Kondore durch langſame 
Flügelſchläge; dann ſchweben ſie gleichmäßig dahin, ohne einen Flügel zu rühren. Erſpäht 
einer von ihnen etwas Genießbares, ſo läßt er ſich hernieder, und alle übrigen, die das 
ſehen, folgen ihm raſch nach. Waren ſie im Finden glücklich, ſo kehren ſie gegen Mittag zu 
ihren Felſen zurück und verträumen hier einige Stunden. 

Der Kondor iſt vorzugsweiſe Aasfreſſer. Humboldt berichtet, daß ihrer zwei nicht bloß 
den Hirſch der Anden und die Vicuſia, ſondern ſelbſt das Guanaco und Rindskälber an— 
greifen, dieſe Tiere auch umbringen, indem ſie ihnen nachjagen und ſo lange zuſetzen, bis die 
tödlich Verwundeten atemlos hinſtürzen; Tſchudi beſtätigt, daß die Kondore den verwilderten 
und zahmen Herden folgen und ſofort über ein verendetes Tier herfallen. Unter Umſtänden 
ſtürzen ſie ſich auf junge Lämmer, Kälber, ſelbſt auf wundgedrückte Pferde, die ſich ihrer nicht 
erwehren können und es geſchehen laſſen müſſen, daß ſie das Fleiſch rings um die Wunde 
wegfreſſen, bis ſie in die Bruſthöhle gelangen und die armen, geplagten Tiere endlich umbringen. 
Beim Ausweiden erlegter Vicufas oder Andenhirſche ſieht ſich der Jäger regelmäßig von 
Scharen von Kondoren umkreiſt, die ſich mit gieriger Haft auf die weggeworfenen Eingeweide 
ſtürzen und dabei nicht die geringſte Scheu vor dem Menſchen an den Tag legen. Ebenſo 
ſollen ſie den jagenden Puma beobachten und die Überreſte ſeiner Tafel abräumen. Am 
Meeresſtrande nähren ſich die Vögel von den durch die Flut ausgeworfenen großen See— 
ſäugetieren, die Südamerika in großer Menge umſchwärmen. Menſchliche Wohnungen meiden 
ſie, greifen auch Kinder nicht an. Indianer verſichern einſtimmig, daß ſie dem Menjchen nicht 
gefährlich werden. 

Bei der Mahlzeit verfahren die Kondore genau wie die Geier. „Zuerſt“, ſagt Tſchudi, 
„werden diejenigen Teile, welche am wenigſten Widerſtand bieten, weggeriſſen, beſonders 
die Augen, die Ohren, die Zunge und die weichhäutigen Teile um den After. Hier öffnen ſie 
gewöhnlich ein großes Loch, um in die Bauchhöhle zu gelangen. Wenn ſich eine größere An— 
zahl dieſer Vögel auf einem Tiere verſammelt, ſo reichen die natürlichen Offnungen nicht hin, 

um ihrem Heißhunger raſche Befriedigung zu gewähren. Sie reißen ſich dann einen künſtlichen 

Weg auf, gewöhnlich an der Bruſt oder am Bauche. Die Indianer behaupten, der Kondor 

wiſſe ganz genau, wo das Herz der Tiere liege, und ſuche dies immer zuerſt auf.“ Wenn 

er vollgefreſſen iſt, wird der Kondor träge und ſchwerfällig, und er würgt, wenn er gezwungen 

iſt, aufzufliegen, die im Kropfe aufgeſpeicherte Nahrung heraus. 
Die Brutzeit des Kondors fällt in unſere Winter- oder Frühlingsmonate. Der Horſt 

ſteht auf unzugänglichen Felſen, iſt aber kaum Neſt zu nennen, denn oft legt das Weibchen 

ſeine zwei Eier auf den nackten Boden. Es brütet 54 Tage. Die Jungen kommen in gräu— 

lichem Dunenkleide zur Welt, wachſen langſam, bleiben lange im Horſt und werden auch 

nach dem Ausfliegen noch von ihren Eltern ernährt, bei Gefahr mit großem Mute verteidigt. 

An gefangenen Kondoren ſind ſehr verſchiedene Wahrnehmungen gemacht worden. Ein⸗ 

zelne werden überaus zahm, andere bleiben wild und biſſig. Haeckel pflegte längere Zeit 

ihrer zwei, die höchſt liebenswürdig waren. „Ihren Beſitzer“, ſchreibt hierüber Gourey, 

„haben fie bald ſehr liebgewonnen. Das Männchen ſchwingt ſich auf ſeinen Befehl von der 

Erde auf die Sitzſtange, von dieſer auf ſeinen Arm, läßt ſich von ihm herumtragen und liebkoſt 



106 7. Ordnung: Raubvögel. Familien: Neuweltsgeier und Kranichgeier. 

ſein Geſicht mit dem Schnabel aufs zärtlichſte. Haeckel ſteckt ihm den Finger in den Schnabel, 
ſetzt ſich ihm faſt frei auf den Rücken, zieht ihm die Halskrauſe über den Kopf und treibt 
mit ihm allerlei Spielereien, wie mit einem Hunde. Dabei wird das Weibchen über das ver— 
längerte Faſten ungeduldig und zieht ihn am Node, bis es Futter bekommt. Überhaupt find 
ſie auf die Liebkoſungen ihres Herrn ſo eiferſüchtig, daß ihm oft einer die Kleider zerreißt, 
um ihn von dem anderen, mit dem er ſpielt, wegzubringen.“ 

Der Königsgeier, Gypagus papa I., iſt 84 — 89 em lang, 1,8 m breit, der Flügel 
52, der Schwanz 23 em lang. Alte, ausgefärbte Vögel tragen ein wirklich prachtvolles Kleid. 
Die Halskrauſe iſt grau, der Rücken lebhaft rötlichweiß, der Bauch reinweiß, die Flügel- und 
Schwanzfedern ſind tiefſchwarz, Scheitel und Geſicht, die von kurzen, ſteifen, borſtenähn— 
lichen Federn bekleidet ſind, fleiſchrot, rundliche Warzen im Geſicht und eine wulſtige Falte, 
die nach dem Hinterhaupte verläuft, dunkelrot, Hals und Kopf hellgelb. Die Iris iſt ſilber— 
weiß, der hohe, lappig geteilte Kamm, den auch das größere Weibchen trägt, ſchwärzlich, der 
Schnabel am Grunde ſchwarz, in der Mitte lebhaft rot, an der Spitze gelblichweiß, die Wachs— 
haut gelb, der Fuß ſchwarzgrau. Junge Vögel ſind einfarbig nußbraun. 

Der Königsgeier iſt in Südamerika, Mexiko und Texas verbreitet. Sein eigentliches 
Wohngebiet ſind die Urwaldungen oder die mit Bäumen beſtandenen Ebenen. Wit Anbruch 
des Morgens erhebt er ſich und ſchwebt längs des Waldes und in deſſen Umgebung dahin, 
um ſich zu überzeugen, ob etwa ein Jaguar ihm die Tafel gedeckt habe. Hat er glücklich ein 
Aas erſpäht, ſo ſtürzt er ſich ſauſenden Fluges aus bedeutender Höhe hinab, ſetzt ſich aber 
erſt in geringer Entfernung nieder und wirft nur dann und wann einen Blick auf das leckere 
Mahl. Hat er darauf die Mahlzeit beendet, jo fliegt er einem hochſtehenden, am liebſten 
einem abgeſtorbenen Baume zu und hält hier Wittagsruhe. 

Ganz Amerika wird bevölkert von den fünf Arten der Gruppe der Hühnergeier. 
Unter ihnen kennzeichnet ſich der Truthahngeier, Cathartes aura L., durch verhältnis- 
mäßig kurzen, aber dicken Schnabel mit weit vorgezogener Wachshaut, ſtufigen Schwanz 
und verhältnismäßig niedrige Läufe. Der Rabengeier oder Gallinazo, in Nordamerika 
Schwarzgeier oder Aaskrähe genannt, Catharistes urubu Vieill., unterſcheidet ſich durch 
dünneren und längeren Schnabel, ferner durch kürzeren, gerade abgeſchnittenen Schwanz 
und verhältnismäßig hohe Füße. Beide Vögel haben ſchwarzes Gefieder. 

Die Hühnergeier zählen in Süd- und Mittelamerika zu den gemeinſten aller Vögel. 
Ihr Leben und Treiben ähnelt dem der Geier; ſie ſind aber noch vertrauensſeliger als dieſe, 
weil in den meiſten Ländern von Obrigkeits wegen eine hohe Strafe den bedroht, der einen 
dieſer Straßenreiniger tötet. „Ohne dieſe Vögel“, verſicherte einſt Tſchudi, „würde die 
Hauptſtadt von Peru zu den ungeſundeſten des ganzen Landes gehören, indem von ſeiten 
der Behörden durchaus nichts für das Wegſchaffen des Unrats getan wird. Viele Tauſende 
von Gallinazos leben in und um Lima und ſind ſo wenig ſcheu, daß ſie auf dem Markte in 
dem dichteſten Menſchengewühle herumhüpfen.“ Im übrigen Süden, hier und da ſelbſt im 
Norden Amerikas iſt es auch jetzt noch nicht anders. Sie ſind nicht bloß geduldete, ſondern, 
wie bemerkt, durch ſtrenge Geſetze geſicherte Wohlfahrtswächter. 

Zweite Unterordnung: Stoßvögel. 

Die etwa 350 Arten umfaſſende Unterordnung der Stoßvögel oder Tagraubvögel 
hat die Verbreitung der ganzen Ordnung. Der kräftige Körper iſt meiſt gedrungen, nur 
ausnahmsweiſe ſchlank gebaut, der Kopf mittelgroß und der Hals kurz. Der Schnabel iſt 
am Grunde ſtets mit einer durch Federn nicht verdeckten Wachshaut verſehen. In dieſer 
liegen die beiden äußeren Naſenlöcher, die durch eine Scheidewand voneinander getrennt 
ſind, im Gegenſatz zu den „durchgängigen“ Naſenlöchern der Neuweltsgeier. Der Ober— 
ſchnabel biegt ſich in einem ſcharfen Haken über den Anterſchnabel. Wir teilen die Stoßvögel 
mit Gadow ein in vier Familien: Kranichgeier, Geier, Falkenvögel und Flußadler. 

Die erſte Familie der Stoßvögel, die der Kranichgeier, enthält nur eine einzige Gattung 
und Art. Von den einen als Habicht, von den anderen als Geierfalke angeſehen, wird der 
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Vogel wahrſcheinlich am richtigſten einer beſonderen Familie zugeteilt, wie wir es hier tun. 
Der Sekretär, Kranichgeier oder Schickſalsvogel, Serpentarius serpentarius Miller 
(ſ. Tafel „Raubvögel“, 2), zeichnet ſich vor allen übrigen Raubvögeln durch ſeine langen 
Läufe aus, infolge deren ſeine Beine wirklich an die der Kraniche erinnern. Er iſt ſchlank, 
der Leib geſtreckt, der Schnabel kürzer als der Kopf, dick, ſtark, faſt von der Wurzel an ge— 
bogen, der Haken mittellang, jedoch ſehr ſpitzig, die Schneide ſcharf und gerade, ohne irgend— 
welche Einbuchtung oder einen Zahn, der ſcharf abgeſtufte Schwanz auffallend lang, die 
beiden Mittelfedern über alle anderen noch weit verlängert, das Gefieder endlich reich und 
großfederig, am Hinterhaupt zu einem Schopfe verlängert, der aufgerichtet werden kann, 
im übrigen glatt anliegend. Zügel und Augengegend ſind unbefiedert. Die Färbung iſt 
einfach, aber anſprechend. Grau herrſcht vor, der Nackenſchopf, die Schwingen und die 
Anterſchenkel find ſchwarz. Die Länge des Männchens beträgt 1,15 —1,25 m, die Länge der 
mittleren Schwanzfedern 68, die Höhe des Laufes 29 em. Das Weibchen iſt etwas größer 
als das Männchen. 

Das Wohngebiet des Sekretärs umfaßt Südafrika, Oſtafrika bis Eritrea, Weſtafrika 
nördlich bis Senegambien und wohl auch weite Strecken im Inneren des Erdteils. Sein Jagd— 
bereich ſind Steppen, trockene wie feuchte wieſenartige Flächen und hier und da vielleicht noch 
dünn beſtandene Felder, nicht aber Waldungen. Alle Beobachter ſtimmen darin überein, daß 
der Sekretär paarweiſe lebt und jedes Paar ein ziemlich ausgedehntes Gebiet beherrſcht. 

Der Kranichgeier iſt hauptſächlich Kriechtier- und Lurchfreſſer, iſt er doch von alters her 
als Schlangenvertilger berühmt; er verſchmäht aber auch andere Wirbeltiere nicht, falls 
ſolche ſich ihm bieten, und noch viel weniger Inſekten, die zeitweilig ſeine Hauptnahrung 
bilden. Jules Verreaux ſchildert die Schlangenjagd unſeres Vogels folgendermaßen: „Der 
ohnehin ſo zierliche und majeſtätiſche Vogel erſcheint anziehender und anmutiger als je, wenn 
er zum Kampfe mit Schlangen ſchreitet. Um das Reptil, das er anzugreifen beabſichtigt, zu 
überraſchen, entfaltet er alle ihm eigene Vorſicht, nähert ſich daher mit größter Behutſamkeit. 
Sträuben der Schopf- und Hinterhalsfedern bezeichnen den Beginn des Kampfes. Wit mäch— 
tigem Sprunge ſtürzt er ſich auf das Kriechtier, verſetzt ihm mit dem kräftigen Fange einen 
gewaltigen Schlag und ſtreckt es nicht ſelten mit dem erſten Streiche zu Boden. Gelingt ihm 
der erſte Angriff nicht, hebt ſich die Schlange, breitet die in höchſte Wut verſetzte Uräus— 
ſchlange drohend ihren Schild, ſo zwingt ſie ihn zunächſt, mit einem Sprunge zurückzuweichen. 
Doch tut er dies nur, um lauernd auf den rechten Augenblick zu warten. Wit aufgerichtetem 
Haupte züngelt und ziſcht die Schlange, um den Feind zu ſchrecken; dieſem aber wächſt der 
Mut in demſelben Grade, wie die Gefahr ſich ſteigert. Mit gelüpften Flügeln ſchreitet er von 
neuem vor, und wiederum verſetzt er der Schlange Fußſchläge von ſo unwiderſtehlicher Kraft, 
daß ſie ſicherlich binnen kurzem kampfunfähig daniederliegt. Stürzt ſich, wie wir dies wieder— 
holt geſehen haben, die Schlange angreifend auf ihren Gegner, ſo weiß dieſer auch jetzt noch 

ihren Biſſen auszuweichen, ſei es, daß er ihr die ausgebreiteten Schwingen vorhält, ſei es, 

daß er nach rückwärts oder zur Seite ſpringt. Ermattet und erſchöpft fällt das Reptil end— 

lich platt auf den Boden nieder, und nunmehr verdoppelt der Vogel ſeine Anſtrengungen, 

zerbricht ihm mit vernichtenden Schlägen ſeiner Fänge die Wirbelſäule, raubt ihm dadurch 

Beweglichkeit und Macht und ſetzt ihm endlich, blitzſchnell vorgreifend, den kräftigen Fang 

in den Nacken. Ohne weitere Umſtände beginnt er ſodann ſeine Mahlzeit. Binnen wenigen 

Minuten hat er eine Schlange von faſt 2 m Länge aufgezehrt, bis auf den Kopf, zertrümmert 

letzteren mittels einiger Schnabelbiſſe, ſchreitet hierauf gemächlich ſeinem Ruheorte zu, zieht 

den Kopf zwiſchen die Schultern und verweilt, ruhig verdauend, mehrere Stunden nachein— 

ander in dieſer Stellung.“ Ob der Sekretär einem wirkſamen Biß größerer Giftſchlangen 

unterliegt oder in gewiſſem Sinne giftfeſt iſt, kann zurzeit mit Sicherheit noch nicht angegeben 

werden; ſo viel aber iſt zweifellos, daß er getötete Giftſchlangen ſamt ihren Zähnen ohne 

Bedenken verſchlingt, ſich alſo rückſichtslos der Gefahr ausſetzt, durch ihre Zähne innerlich 

verwundet und vergiftet zu werden. 
Sorgſam gepflegt, werden Sekretäre bald zahm, ergötzen durch ihren Anſtand, die edle 

Haltung, den ſtolzen Gang, das ſchöne Auge und das lebhafte Spiel ihrer Nackenfedern, 

können jedoch, wie Heuglin erfahren mußte, Raubgelüſte niemals ganz unterdrücken, werden 

dem Hofgeflügel oft verderblich und wagen ſich ſelbſt an Katzen und Hunde, denen ſie, wohl 
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nur aus Kampfluſt und Übermut, nicht ſelten gefährliche, immer nach dem Kopfe e, 
Fußſchläge verſetzen. 

Anſer Vogel führt von alters her den Namen „Sekretär“, indem man ihn feines Feder— 
buſches halber mit einem Schreiber verglich, der die Feder hinter das Ohr geſteckt hat. Die 
arabiſchen Namen des Vogels ſind dichteriſcher, aber unverſtändlicher: im Weſten des Sudan 
wird er das „Roß des Teufels“ genannt, im Nordoſten heißt er „Schickſalsvogel“. Jeder 
Eingeborene weiß etwas von ihm zu erzählen, die berichteten Erlebniſſe gehören jedoch 
größtenteils der Fabel an. 

In die Familie der Geier gehören die ſtattlichſten Formen der Stoßvögel. Bei ihnen iſt 
der Schnabel länger oder mindeſtens ebenſolang wie der Kopf, gerade, nur vor der Spitze 
des Oberſchnabels hakig herabgebogen, mit ſcharfen Schneiden und einer großen Wachshaut 
ausgerüſtet. Ein eigentlicher Zahn fehlt immer, wird aber durch eine hervorſpringende 
Ausbuchtung der Schneide des Oberſchnabels erſetzt. Die Füße ſind kräftig, die Zehen je— 
doch ſchwach, die Nägel kurz, wenig gebogen und immer ſtumpf, ſo daß die Fänge als An— 
griffswerkzeug nur geringe Bedeutung haben. Die Flügel ſind außerordentlich umfangreich, 
breit und meiſt ſehr abgerundet. Der Schwanz iſt mittellang, aus ſteifen Federn gebildet. 
Der Schlund erweitert ſich wie bei den übrigen Tagraubvögeln zu einem Kropf, der aber 
hier von ganz beſonderer Ausdehnung iſt und, gefüllt, wie ein Sack aus dem Halſe hervor— 
tritt; der Vormagen iſt groß. 

Die Sinne der Geier wetteifern an Schärfe mit denen anderer gefiederter Räuber, ihr 
Geſicht namentlich reicht in ſolche Fernen, daß wir uns keine Vorſtellung davon machen können. 
Sie ſind ſcheu, ſelten jedoch wirklich vorſichtig, jähzornig und heftig, aber nicht unternehmend 
und noch viel weniger kühn, geſellig, allein keineswegs friedfertig, biſſig und böswillig, dabei 
aber feig. Sie gewinnen ſelten wirkliche Anhänglichkeit an ein anderes Geſchöpf. Immer 
zeigen ſie ſich plump und roh in ihrem Auftreten. Eigen iſt ihnen eine merkwürdige Beharr— 
lichkeit in dem, was ſie einmal begonnen haben. 

Erſt wenn man die Art und Weiſe des Nahrungserwerbs der Geier kennt, lernt man 
ſie verſtehen. Der Name Raubvogel verliert bei ihnen einen Teil ſeiner Bedeutung. Wenige 
von ihnen, und auch dieſe wahrſcheinlich bloß ausnahmsweiſe, greifen lebende Tiere an in 
der Abſicht, ſie zu töten; für gewöhnlich ſammeln ſie einfach das auf, was ein günſtiger Zu— 
fall ihnen überliefert. Sie beſtatten die Leichen, die ſie finden, in ihren Magen oder räumen 
den Unrat weg, den ſie erſpähen. 

Vögel, die ſich wie ſie ernähren, können nur in warmen oder in gemäßigten Zonen der 
Erde hauſen. Der reiche Süden, der ſo viel freigebiger als der Norden iſt, liefert auch den 
Geiern ſo viel, daß ſie ſich durchs Leben ſchlagen können. Man begegnet ihnen in den heißen, 
durchglühten Ebenen wie über den höchſten Zinnen der Gebirge der Erde. Sie ſind es, die, 
ſoviel bis jetzt bekannt iſt, höher als alle anderen Vögel im Luftmeere emporſteigen; ſie ſind 
befähigt, die bedeutendſten Veränderungen des Luftdrucks ohne Beſchwerde zu ertragen. 

Bei quälendem Hunger mögen die Geier dann und wann auch lebende Tiere, nament— 
lich erkranktes Herdenvieh, angreifen; wie es ſcheint, ziehen jedoch alle Arten Aas oder 
wenigſtens Knochen jeder anderen Nahrung vor. Obenan ſtellen ſie Aas der Säugetiere, in 
Indien verzehren ſie daneben die Leichen von Menſchen, die dem heiligen Ganges anvertraut 
oder, wie Garbe, Haeckel und andere ſchildern, von den Parſen auf den „Türmen des 
Schweigens“ zu Bombay ausgelegt werden; ſie verſchmähen auch die Leichen der Vögel, 
Lurche und Fiſche nicht. 

Nach beendigter Mahlzeit entfernen ſich die Geier ungern weit von ihrer Tafel, bleiben 
vielmehr ſtundenlang in der Nähe ſitzen und warten hier die Verdauung ab. Geraume Zeit 
ſpäter begeben ſie ſich zur Tränke und bringen auch hier wieder mehrere Stunden zu. Sie 
trinken viel und baden ſich ſehr oft. Freilich iſt letzteres kaum einem Vogel nötiger als ihnen: 
wenn fie von ihrem Tiſche aufſtehen, ſtarren fie von Schmutz und Unrat; zumal die lang- 
hälſigen ſind oft über und über blutig. 

Der Flug wird durch einige raſche, verhältnismäßig hohe Sprünge eingeleitet; hierauf 
folgen mehrere ziemlich langſame Schläge mit den breiten Flügeln. Sobald die Vögel aber 
einmal eine gewiſſe Höhe erreicht haben, bewegen ſie ſich faſt ohne Flügelſchlag weiter, indem 
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ſie durch verſchiedenes Einſtellen der Flugwerkzeuge ſich in einer wenig geneigten Ebene 
hinabſenken oder aber von dem ihnen entgegenſtrömenden Winde wieder heben laſſen. So 
ſchrauben ſie ſich, anſcheinend ohne alle Anſtrengung, in die ungeheueren Höhen empor, in 
denen ſie dahinfliegen, wenn ſie eine größere Strecke zurücklegen wollen. Ungeachtet dieſer 
ſcheinbaren Bewegungsloſigkeit ihrer Flügel iſt der Flug ungemein raſch und fördernd. 

Die Geier horſten vor Beginn des Frühlings ihrer Heimatsländer, in Europa demgemäß 
in den erſten Monaten unſeres Jahres. Der Horſt wird auf Bäumen oder Felſen gebaut. 
Die größeren Arten legen nur ein Ei, die kleineren zwei Eier. 

Alle Geier ſind harte Vögel, die auch unſerer ſtrengſten Winterkälte trotzen können, 
weil ſie gewohnt ſind, bei ihrem Auf- und Niederſteigen die verſchiedenſten Wärmegrade zu 
ertragen, die ſich mit dem gemeinſten Futter begnügen und, wenn ſie eine Zeitlang gut ge— 
nährt wurden, tage-, ja wochenlang ohne Nahrung ausdauern, daher leicht in Gefangen— 
ſchaft zu halten ſind. Weitaus die meiſten werden, auch wenn ſie als alte Vögel in die Ge— 
walt des Menſchen kamen, bald zahm. 

Die Gattung der Schopfgeier, die nur durch eine Art, den Kutten- oder Mönchs— 
geier, Vultur monachus I., vertreten wird, iſt gekennzeichnet durch kräftigen Leib, kurzen, 
ſtarken Hals, großen Kopf mit kräftigem Schnabel und breite Flügel. Der Kopf iſt mit kurzem, 
krauſem und wolligem Flaum bekleidet, der am Hinterkopfe einen wenig hervortretenden 
Schopf bildet. Der Hinterhals und einige Stellen des Vorderhalſes ſind nackt. Die Krauſe 
beſteht aus kurzen, breiten, kaum zerſchliſſenen Federn. 

Der Kuttengeier iſt der größte Vogel unſeres Erdteils. Die Länge des Männchens be— 
trägt nach eigenen Meſſungen 1,1, die Breite 2,22 m, die Flügellänge 76, die Schwanzlänge 
40 cm. Das Weibchen iſt noch um 4—6 em länger und um 6—9 em breiter. Das Gefieder 
iſt gleichmäßig dunkel braungrau, der Schnabel an der Wachshaut blau, ſtellenweiſe rötlich, 
ſodann lebhaft violett, an der Spitze aber blau, ein unbefiederter King ums Auge violett. 

Der Kuttengeier kommt in Spanien, auf Sardinien und in allen Gebirgen der Balkan— 
halbinſel ſowie in Slawonien, Kroatien und den Donautiefländern als Brutvogel vor. In 
Deutſchland iſt er wiederholt erlegt worden: feiner Flugkraft verurſacht eine NReije aus Ungarn 
bis in unſer Vaterland keine Schwierigkeiten. 

Er frißt nicht nur Aas, ſondern wagt ſich auch an lebende Wirbeltiere. In Griechen— 
land ſah Heuglin ſechs bis acht Kuttengeier beim Mahle, ſchlich ſich bis auf 30 Schritt an 
ſie heran und erfuhr zu nicht geringem Erſtaunen, daß ſie ſich um den Beſitz mehrerer ziem— 
lich großer Landſchildkröten ſtritten. Der eine hielt eins der Kriechtiere zwiſchen den Fängen 
und arbeitete gewaltig mit dem mächtigen Schnabel am Kückenſchilde; die übrigen hatten 
eine Schildkröte bereits geöffnet und ihren Leib aus dem Panzer geſchält, eine andere zwiſchen 
den Nähten der Schildtafeln angebohrt und ſchwer verwundet, ſo daß ſie ſtark blutete, eine 
vierte auf den Rücken gewälzt und ebenfalls verletzt. 

Als Rieſen der Familie dürfen die Ohrengeier (Otogyps Gray) angejehen werden. 
Sie ſind beſonders durch eigentümliche Befiederung gekennzeichnet. Nur die Federn der 
Oberſeite ſind geſtaltet wie bei anderen großen Geiern, die Unterjeite deckt dichter, ziemlich 
langer Flaum von grauweißlicher Färbung, aus dem einzelnſtehende, lange und ſchmale 
ſäbelförmige Federn hervorragen. Auch Schenkel und Wade ſind mit Flaum bekleidet, der 
ſich nur durch ſeine größere Länge und durch fahlgraue Färbung von dem der Bruſt unter— 
ſcheidet. Der Kopf, der halbe Hinterhals und der ganze Vorderhals ſind nackt. Das Kinn 
iſt mit haarartigen Federn bekleidet. Der Gemeine Ohrengeier, Otogyps auricularis 
Danxd., iſt im männlichen Geſchlechte 1—1,05 m lang und 2,7— 2,8 m breit; das Weibchen 
iſt erheblich größer. Fahl graubraun iſt die vorherrſchende Färbung des Gefieders; die 
Flügel und die Steuerfedern ſind dunkler, die großen Flügeldeckfedern lichter gerandet. Der 

Vogel iſt in ganz Afrika heimiſch. 

Die ſechs Arten umfaſſende Gattung der Gänſegeier (Gyps Sav.) kennzeichnet ſich 
durch geſtreckten, ſchlanken, verhältnismäßig ſchwachen Schnabel und niedrige Füße, vor 
allem aber durch ihren langen, gänſeartigen Hals, der mit einer Haarkrauſe verſehen iſt. 
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Der Gänſegeier oder Alpengeier, Gyps fulvus Gm., der vorherrſchend licht fahl— 
braun gefärbt iſt, bewohnt die Mittelmeerländer, Nordafrika und Aſien bis zum Himalaja. 
Er verbreitet ſich mehr und mehr in Krain, Kärnten und dem Salzkammergute, wo er all— 
mählich die Stelle des Geieradlers einnimmt, und verfliegt ſich nicht allzu ſelten nach Deutſch— 
land. Als nördlichſter Brutplatz dürften die Salzburger Alpen zu betrachten ſein. 

Die Gänſegeier ſind die heftigſten, jähzornigſten und tückiſchſten Vögel der Familie. 
Ihre Geiſtesfähigkeiten ſind noch geringer als die anderer Geier. Sie leben in großen Ge— 
ſellſchaften, gründen gemeinſchaftlich Niſtanſiedelungen und vereinigen ſich regelmäßig auch 
mit anderen Arten der Familie; aber ſie ſind und bleiben immer die Störenfriede, die den 
meiſten Streit erregen. Bei längerem Zuſammenſein mit Familiengenoſſen wiſſen ſie ſich 
bald die Herrſchaft zu erringen, und gegen Angriffe verteidigen ſie ſich tolldreiſt. 

Bei einem Aas freſſen ſie vorzugsweiſe die Leibeshöhlen aus. Einige Biſſe reißen ein 
rundes Loch in die Bauchwand, und in dieſes ſtecken ſie den langen Hals ſo tief hinein, wie 
ſie können. Es verſteht ſich ganz von ſelbſt, daß bei derartiger Arbeit Kopf und Hals mit 
Blut und Schleim überkleiſtert werden und die Gänſegeier nach dem Schmauſe ein wahrhaft 
abſchreckendes Bild abgeben. Ob auch ſie über kranke oder verendende Tiere herfallen, laſſe 
ich dahingeſtellt; die Araber klagen ſie derartiger Übeltaten an, und auch die Hirten der ſüd— 
ungariſchen Gebirge erzählen ähnliches. 

Unter allen Mitgliedern der Geierfamilie hat kein einziges eine jo große Berühmtheit 
erlangt wie der Schmutzgeier, der ſeit uralter Zeit bekannte und beſchriebene Kot- oder. 
Malteſergeier, die Henne der Pharaonen, und wie er ſonſt noch benannt worden ſein 
mag, Neophron perenopterus L., eine der vier Arten ſeiner das ſüdliche Europa, das ganze 

Feſtland von Afrika, das weſtliche Mittelaſien und Vorderindien bewohnenden Gattung 
(Neophron Sav.). Er iſt es, deſſen Bildnis die altägyptiſchen Bauwerke zeigen, der von 
den alten Agyptern und den Hebräern als Sinnbild der Elternliebe gefeiert wurde und 
heutigestags noch wenigſtens keine Mißachtung zu erdulden hat. Er unterſcheidet ſich von 
allen bekannten Arten ſeiner Familie durch ſeine rabenähnliche Geſtalt, die langen, ziemlich 
ſpitzen Flügel und den langen, abgeſtuften Schwanz. Der Schnabel iſt ſehr in die Länge 
geſtreckt, der Haken des Oberſchnabels lang herabgekrümmt, aber zart und unkräftig, der Fuß 
ſchwach, die Wittelzehe faſt ebenſo lang wie der Lauf, der Fang mit mittellangen, ſchwach 
gebogenen Krallen bewehrt. Ein ſchmutziges Weiß herrſcht in der Färbung des Gefieders vor. 

Der Schmutzgeier iſt kein Koſtverächter. Er verzehrt, was genießbar iſt. Man nimmt 
gewöhnlich, aber mit Unrecht, an, daß Aas auch für ihn die Hauptſpeiſe ſei: der Schmutzgeier 
iſt weit genügſamer, denn in ganz Afrika, ja in Südſpanien ſchon, bildet Menſchenkot ſeine 
hauptſächlichſte Nahrung. Eines gewiſſen Schutzes oder, richtiger geſagt, gleichgültiger Dul— 
dung ſicher, treibt er ſich unmittelbar vor den Haustüren herum und geht ſeiner Nahrung 
mit derſelben Ruhe nach wie Hausgeflügel oder mindeſtens wie eine unſerer Krähen. Bei 
meinen Wüſtenreiſen habe ich ihn wirklich liebgewonnen. Er gibt dem Reiſezuge tagelang 
das Geleit, iſt mit den Wüſtenraben der erſte Vogel, der ſich am Lagerplatze einfindet, und 
der letzte, der die weiterziehende Karawane verläßt. 

Seine Horſte hat man meiſt auf ſteilen Felswänden aufgefunden. Auch in Indien brütet 
er auf Felſen und Klippen, ebenſo aber in großen Gebäuden, Pagoden, Moſcheen, Gräbern, 
gelegentlich ſogar auf Bäumen, baut hier wie da den Horſt aus Zweigen und mancherlei 
Abfällen und kleidet die Mulde oft mit Lumpen aus. Ein beſonders beliebter Brutort 
ſcheint, laut Ulleon, die Stadt Konſtantinopel zu fein, jedoch nur der von den Türken be— 
wohnte Teil Stambuls und nicht das Fremdenviertel Pera. Dort niſtet der Vogel ebenſo 
auf den Zypreſſen wie auf den Moſcheen, und zwar in jo bedeutender Menge, daß Alleon 
die Anzahl der alljährlich ausfliegenden Jungen auf tauſend Stück anſchlägt. 

Jung eingefangene Schmutzgeier werden ſehr zahm, folgen zuletzt ihrem Pfleger wie ein 
Hund auf dem Fuße nach und begrüßen ihn mit Freudengeſchrei, ſobald er ſich zeigt. Auch 
alt gefangene gewöhnen ſich bald ein und ertragen den Verluſt der Freiheit viele Jahre. 

Die dritte Familie der Stoßvögel, die der Falkenvögel, iſt ſehr groß. Sie enthält mehr 
als 70 Gattungen und 350 Arten. 
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Die erſte Unterfamilie iſt die der Geieradler mit der Gattung der Bartgeier (Gy— 
paetus Storr), die den Übergang zwiſchen den Geiern und den Adlern vermitteln. Ihre 
wenigen Angehörigen zeichnen ſich vor allen anderen Raubvögeln durch auffallend geſtreckten 
Körperbau aus. Der Kopf iſt groß, lang, vorn platt, hinten etwas gewölbt, der Hals kurz, 
der Flügel ſehr lang und ſpitzig, der ſehr lange, aus zwölf Federn zuſammengeſetzte Schwanz 
ſtufig oder keilförmig, der Schnabel groß und lang, die Oberkinnlade an der Wurzel ſattel— 
förmig eingebuchtet, gegen die Spitze hin aufgeſchwungen, ſcharfhakig herabgekrümmt, an der 
Schneide zahnlos; der Fuß iſt kurz und verhältnismäßig ſchwach, der Fang mittellang und 
ſehr ſchwach, mit ſtarken, aber wenig gekrümmten und ziemlich ſtumpfen Nägeln bewehrt, 
das Gefieder reich und großfederig. Die Schnabelwurzel umgeben nach vorn gerichtete Bor— 
ſtenbüſchel, die die Wachshaut bedecken und auch den Unterſchnabel teilweiſe einhüllen; den 
Kopf bekleiden dunen- und borſtenartige, kurze, den Hals dagegen große Federn; das übrige 
Gefieder liegt etwas knapper an, verlängert ſich aber namentlich an den Hoſen noch bedeutend 
und bedeckt die Fußwurzeln bis gegen die Zehen hinab. 

Der Bartgeier, Geieradler, Lämmer-, Gemſen-, Gold-, Greif- und Jochgeier, 
Weißkopf oder Grimmer, Gypaötus barbatus L., iſt, nach eigenen Meſſungen ſpaniſcher 
Stücke, 1—1,15 m lang, 2,40—2,67 m breit; die Flügellänge beträgt 79—82, die Schwanz— 
länge 48 — 55 em und das Gewicht ſelten mehr als 5—6 kg. Das Gefieder des alten 
Vogels iſt am Kopf gelblichweiß, auf Hinterkopf und Hinterhals ſchön roſtgelb, auf der 
ganzen Kückenſeite vorherrſchend dunkelſchwarz, auf dem ganzen Unterkörper hoch roſtgelb. 
Über die Bruſt verläuft ein Kranz von weißgelben, ſchwarz gefleckten Federn. Von der 
Schnabelwurzel an durch das Auge zieht ſich ein ſchwarzer Zügelſtreifen, der am Hinter— 
haupte umbiegt, ſich aber nicht ganz mit dem der anderen Seite vereinigt, alſo nur einen 
unvollſtändigen Kranz bildet. 

Der Bartgeier iſt weit verbreitet. In Europa bewohnt er die Hochgebirge Sieben— 
bürgens, einzeln auch den Balkan und die Pyrenäen ſowie alle höheren Gebirge der drei 
ſüdlichen Halbinſeln und endlich den Kaukaſus. In Aſien iſt er über ſämtliche Hochgebirge 
vom Altai an bis zu den chineſiſchen Rand- und Mittelgebirgen und von hier wie von dort 
bis zum Sinai, den Gebirgen Südarabiens und dem Himalaja verbreitet. In der Schweiz, 
wo er als Niſtvogel ausgeſtorben iſt, hauſte er, laut Girtanner, mehr oder minder regel— 
mäßig nur auf den höchſten Gebirgen von Bern, Graubünden, Teſſin und Wallis. Der mut— 
maßlich letzte Lämmergeier der Schweiz, als „'s alt Wyb“ bekannt, hauſte in den Lötſchen— 
taler Alpen in Wallis und horſtete am Hochgleifen. Dieſes alte Weibchen, das im Muſeum 
zu Lauſanne ausgeſtopft bewahrt wird, wurde im Winter 1887 vergiftet aufgefunden. Sein 
Männchen war ſchon im Jahre 1862 abgeſchoſſen worden. 

Mehr als jedes andere Witglied ſeiner Familie darf der Geieradler, wenigſtens in der 
Gegenwart, als ein Bewohner der höchſten Gebirgsgürtel angeſehen werden, doch iſt dieſe 
Angabe nur ſo zu verſtehen, daß er zwar die Höhe liebt, die Tiefe aber durchaus nicht meidet. 
Sturm und Wetter, Eis und Schnee laſſen ihn gleichgültig, aber auch die in tieferen Lagen 
ſüdlicher Gebirge regelmäßig herrſchende Hitze ficht ihn nicht erſichtlich an, um ſo weniger, 
als ihm bei ſeinem Dahinſtürmen ſelbſt die heißen Lüfte Kühlung zufächeln müſſen und er 
imſtande iſt, jederzeit beläſtigender Schwüle zu entgehen und ſeine Bruſt in dem reinen Ather 
der kalten Höhe zu baden. Da, wo er in der Tiefe, ungefährdet durch den Menſchen und 
mühelos, Nahrung findet, ſiedelt er ſich auch in niederen Lagen des Gebirges an, in der 
Kegel aber verläßt er die höchſten übergletſcherten oder ſchneeumlagerten Berggipfel nicht. 
In Spanien iſt er in allen Hochgebirgen eine keineswegs ungewöhnliche Erſcheinung, horſtet 
aber auch auf Bergzügen von 200 —300 m Höhe. Dasſelbe gilt für Perſien. In der Schweiz 
dagegen trieb er ſolange wie möglich in den höchſten und unzugänglichſten Teilen des Hoch 
gebirges, von wenigen geſehen, ſein Weſen, und erſt wenn der Winter in ſeiner grimmigſten 
Geſtalt hereingebrochen war, „erſt dann“, ſagt Girtanner, „ſchaute der kundige Bergjäger 
aus niedrigem Fenſter nach den Höhen, ob er etwa den Bartgeier über ihnen oder dem Dorfe 
kreiſen ſehe, wohl wiſſend, daß auch ihn zuletzt jener Rieſenkampf in der Natur und der 
nagende Hunger zwingen würden, von ſeinem hohen Wohnſitze hinabzuſteigen und ſich den 
menſchlichen Wohnungen zu nähern. Gelang es ihm, für ſeinen hungrigen Magen etwas zu 
erbeuten, jo wiederholte er wohl bald den Beſuch; war ihmdas Glück nicht günſtig, jo verſchwand 
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er, um vielleicht nie wiederzukehren. Er kam und ging wie ein Fremdling aus fernem, un— 
bekanntem Lande“. Jedes Paar bewohnt ein Gebiet von vielen Geviertkilometern Flächen— 
ausdehnung und durchſtreift dieſes tagtäglich, ja ſogar mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit. 
Deshalb wird man ihn da, wo er vorkommt, ſicherlich beobachten. 

In den Worgenſtunden ſieht man ihn, nach meinen Erfahrungen, ſelten oder nicht; 
erſt anderthalb Stunde nach Sonnenaufgang etwa beginnt er ſein Gebiet zu durchſtreifen, 
und ſpäteſtens um 5 Uhr nachmittags zieht er ſeinem Schlafplatze wieder zu. Beide Gatten 
des Paares fliegen in nicht allzu großer Entfernung voneinander längs den hauptſächlichſten 
Zügen des Gebirges dahin, gewöhnlich in einer Höhe von nicht mehr als etwa 50 m über 
dem Boden. Sie folgen dem Gebirgszuge ſeiner ganzen Länge nach, kehren an der Spitze 
eines auslaufenden Berges auch wohl um und ſuchen, in gleicher Weiſe dahinſtreichend, die 
andere Seite ab. Unterbrechen Quertäler den Hauptzug, ſo werden dieſe in derſelben Höhe, 
die der Vogel bisher innegehalten hatte, überflogen, ſelten aber ſogleich mit durchſucht; über 
Talkeſſeln dagegen kreiſt er meiſt längere Zeit. Findet ſein ſcharfes Auge nichts Genießbares 
auf, ſo ſteigt er empor und ſucht ganz in derſelben Weiſe die Berggipfel und Hochebenen 
ab; erweiſt ſich auch hier ſeine Umſchau vergeblich, jo ſtreicht er in die Ebene hinaus. 

Beim Fliegen läßt er ſeinen Blick nach allen Seiten ſchweifen, bis er etwas entdeckt 
hat; dann beginnt er ſofort ſeine Schraubenlinien über dem Gegenſtande zu drehen. Wenn 
er einmal ſchwebt, genügt der geringſte Luftzug, ihn in jede beliebige Höhe emporzuheben. 
Im Hochgebirge von Abeſſinien ſteigt er, laut v. Heuglin, zuweilen ſo hoch in die Lüfte, daß 
er dem ſchärfſten Auge nur noch als kleiner Punkt im blauen Ather erſcheint. 

Seine Gefährlichkeit als Räuber iſt häufig übertrieben worden. Oft jagt er nur kleinere 
Wirbeltiere, mit Vorliebe z. B. Schildkröten. „Um zu dem Fleiſche der Schildkröte zu gelangen, 
wirft er ſie aus der Höhe auf einen Felſen, damit ſie zerſchellt. Der Engländer Simpſon, der 
den Geieradler in Algerien beobachtete, beſtätigt, daß jeder Vogel einen Felſen habe, auf 
dem er die Schildkröten zertrümmere. Am 14. Mai 1861 beſuchte ich den Horſt eines Lämmer⸗ 
geiers. Unten an der Felſenwand lag eine große Menge von Schildkröten ſowie verſchiedene 
Knochen.“ (Krüper.) 

Über die Ernährung des Alpenbartgeiers berichtet Girtanner: „Daß er Aas frißt, ſteht 
feſt: hierin ſtimmen alle Berichte überein. Am deutlichſten beweiſt dies, wenn wir noch ver— 
meiden wollen, aus ſeinem Verhalten in Gefangenſchaft auf ſein Freileben zu ſchließen, der 
Umſtand, daß die Falle ſtets mit ſolchem geködert wird, und daß er oft auf Aas angetroffen 
worden iſt. Von ihm ſelbſt getötete kleinere Vierfüßer: Berghaſen, Murmeltiere, friſch geſetzte, 
überhaupt junge Gemſen und Ziegen, Lämmer, Ferkel uſw., zieht er bei uns jeder anderen 
Nahrung vor, die wild lebenden aber den Haustieren. Findet er ſolche ſeinerſeits ohne 
Anſtrengung und Gefährdung zu erbeutende Säuger in genügender Anzahl, ſo iſt er gewiß 
zufrieden, ſeinen Hunger auf die müheloſeſte Weiſe ſtillen zu können; gelingt ihm dies aber 
nicht, und iſt auch kein Aas zu haben, dann zwingt ihn der Hunger, dann führt ihn der 
Selbſterhaltungstrieb dazu, größere lebende Tiere zu überfallen und zu bezwingen: Schafe, 
Ziegen, Gemſen, Füchſe, Kälber uſw.“ 

„Wenn der Bartgeier mit ſeinen ſcharfen Augen auf dem Boden unter ſich ein Tier 
ſieht, das er freſſen will“, berichtet unſer Teſſiner Beobachter, „fällt er nicht wie ein Stein 
aus der Luft herab, gleich dem Steinadler, ſondern er kommt in weiten Kreiſen herabgeflogen. 
Oft ſetzt er ſich zunächſt auf einen Baum oder einen Felſen und beginnt den Angriff erſt, 
nachdem er ſich von hier nochmals, jedoch nicht hoch, erhoben hat. Sieht er Leute in der 
Nähe, ſo ſchreit er laut und fliegt fort. Nie greift er Tiere an, die weit von Abhängen im 
flachen Tale weiden; bemerkt er aber z. B. eine Gemſe, die nahe am Abgrunde graſt, ſo 
beginnt er, von hinten hinanſchießend, mit wuchtigen Flügelſchlägen das aufgeſchreckte Tier 
hin und her zu jagen und zu ſchleppen, bis es, völlig verwirrt und betäubt, nach dem Abhange 
hinflieht. Erſt wenn er dieſen ſeinen Zweck erreicht hat, legt er ſeine ganze Kraft in die ſtarken 
Flügel. Von beiden Seiten fahren mit betäubendem Ziſchen und Brauſen die harten 
Schwingen klatſchend auf das tödlich geängſtigte, halb geblendete Opfer. Wohl ſucht dieſes, 
zeitweiſe noch ſich zuſammenraffend, mit den Hörnern den Mörder abzuwehren — vergebens. 
Zuletzt wagt es einen Sprung oder macht einen Fehltritt; es ſpringt oder ſtürzt in die Tiefe, 
oder aber es bricht todmatt zuſammen und kollert ſterbend über die Felsbänke. Langſam 
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ſenkt ſich der Bartgeier feinem Opfer nach, tötet es nötigenfalls noch vollſtändig mit Flügeln 
und Schnabel und beginnt ungeſäumt, das warme Tier zu zerfleiſchen.“ 

Über ein ſehr intereſſantes Erlebnis weiß Saratz zu berichten: „Bei meinen Jagd— 
ſtreifereien auf Gemſen ſah ich einmal ein kleines Rudel an einem ſchmalen Gletſcher dahin— 
ziehen und ruhig, die Geiß voran, dem Berggrate ſich zuwenden. Plötzlich ſtutzt die Geiß, 
die anderen halten beſtürzt an, und im Nu haben alle einen Kreis gebildet, die Köpfe ſämt— 
lich nach innen zugekehrt. Was mochte dieſe Unruhe, dieſen plötzlichen Halt bewirkt haben? 
Hierüber gab mir ein der Höhe zugewandter Blick Aufſchluß; denn ich wurde bald gewahr, 
daß ſich über ihnen in der Luft etwas ſchaukelte, das mir mein Glas als Bartgeier zu 
erkennen gab. Plötzlich ſtürzte ſich dieſer in ſchräger Kichtung von hinten den Gemſen nach, 
die ihn jedoch mit tatkräftigem Emporwerfen der Hörner empfingen und zwangen, von ihnen 
abzulaſſen. Er erhob ſich, um viermal denſelben Angriff zu wiederholen. Nochmals ſtieg 
er empor, diesmal aber immer höher und höher, und als er nur noch als Punkt am Himmel 
ſichtbar war, da plötzlich ſtiebten die geängſtigten Tiere auseinander, um ſich im geſtreckten 
Laufe einer überhängenden Felswand zu nähern, der ſie ſich anſchmiegten und nun das Auge 
unverwandt der Höhe zurichteten. In dieſer Stellung verblieben ſie, bis ihnen die heran— 
dämmernde Nacht Beruhigung über ihre Sicherheit brachte.“ 

„Daß der Bartgeier“, ſagt Girtanner weiter, „ſich auch an Menſchen wage mit der 
Abſicht, ſie zu töten, iſt ſeit langer Zeit geglaubt und als Märchen verlacht, dann wieder 
als Tatſache behauptet oder doch wenigſtens als vielleicht möglich gehalten worden. Beiſpiele 
vom Raub kleiner Kinder durch große Raubvögel, bei denen es ſich in unſerer Alpenkette 
jedenfalls nur um den Steinadler und den Bartgeier handeln kann, ſind zu ſicher feſtgeſtellt, 
als daß hieran noch gezweifelt werden könnte. Warum nun der Verbrecher immer der 
Steinadler ſein ſoll, iſt nicht ſo ohne weiteres klar. Was den Bartgeier, der ſich erwieſener— 
maßen an erwachſene Gemſen wagt, die doch im Verhältnis mit einem kleinen Kinde jeden— 
falls wehrhaft ſind, und die dennoch meiſt beſiegt werden, abhalten ſollte, bei gebotener 
Gelegenheit ein ſolches hilfloſes Weſen wegzuſchleppen, über einen Felſen, an denen man 
ſie in den Bergen oft genug in der Nähe der Hütten herumkrabbeln läßt, hinunterzuwerfen, 
will mir nicht einleuchten. Man verteile hier ruhig die Schuldenlaſt auf beide Räuber. 
Begründeter und begreiflicher iſt der Zweifel darüber, daß ſich unſer Bartgeier auch an 
halberwachſene Menſchen wage, in der Abſicht, ſie auf irgendeine Weiſe zu vernichten.“ 

Als durchaus geſichert und glaubwürdig berichtet Girtanner indeſſen folgenden Vorfall: 
„Es war am 2. Juni 1870, nachmittags 4 Uhr, da ging Johann Betſchen, ein munterer, auf— 
geweckter Burſche von 14 Jahren, noch klein, aber kräftig gebaut, von Kien hinauf nach Aris. 
Kien liegt im Talgrunde bei Reichenbach, im Winkel, den der Zuſammenfluß der Kander 
und der Kien aus dem Kientale bildet, Aris ungefähr 150 m hoch auf einer Stufe des Berg— 
abhanges. Der Weg führte den Knaben ziemlich ſteil über friſchgemähte Wieſen hinauf, 
und wie er eben oben auf einer kleinen Bergweide, noch ungefähr 100 Schritt von den Häuſern 
entfernt, ganz nahe bei einem kleinen Heuſchober, angelangt war, erfolgte der Angriff. Plötz— 
lich und ganz unvermutet ſtürzte der Vogel mit furchtbarer Gewalt von hinten auf den 
Knaben nieder, ſchlug ihm beide Flügel um den Kopf, ſo daß ihm, nach ſeiner Bezeichnung, 

gerade war, als ob man zwei Senſen zuſammenſchlüge, und warf ihn ſogleich beim erſten 

Hiebe taumelnd über den Boden hin. Stürzend und ſich drehend, um ſehen zu können, wer 

ihm auf fo unliebſame Weiſe einen Sack um den Kopf geſchlagen, ſah ſich der Knabe abermals 

überfallen: es erfolgte der zweite Angriff und Schlag mit beiden Flügeln, die faſt miteinander 

links und rechts ihm um den Kopf ſauſten und ihm beinahe die Beſinnung raubten, jo ſturm' 

ſei er davon geworden. Jetzt erkannte der Knabe einen ungeheuren Vogel, der eben zum 

drittenmal auf ihn herniederfuhr, ihn, der etwas ſeitwärts auf dem Rücken lag, mit den 

Krallen in der Seite und auf der Bruſt packte, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhieb, 
ihn beinahe des Atems beraubte und ſogleich mit dem Schnabel auf ſeinen Kopf einzuhauen 

begann. Trotz alles Strampelns mit den Beinen und Wenden des Körpers vermochte er 

nicht, den Vogel zu vertreiben. Um ſo kräftiger benutzte der Junge ſeine Fäuſte, mit deren 

einer er die Hiebe abzuwehren ſuchte, während er mit der anderen auf den Feind losſchlug. 

Dies muß gewirkt haben. Der Vogel erhob ſich plötzlich etwas über den Knaben, vielleicht 

um den Angriff zu wiederholen. Da erſt fing dieſer mörderlich zu ſchreien an. Ob dies Geſchrei 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 8 
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das Tier abgehalten habe, den Angriff wirklich zu erneuern, oder ob er bei ſeinem Auffliegen 
eine auf das Geſchrei des Burſchen herbeieilende Frau geſehen und er ihn deshalb unterließ, 
bleibt unausgemacht. Anſtatt ſich wieder niederzuſtürzen, verlor er ſich raſch hinter dem 
Abhange. Der Knabe war jetzt ſo ſchwach, von Angſt und Schreck gelähmt, daß er ſich kaum 
vom Boden zu erheben vermochte. Die erwähnte Frau fand ihn, als er ſich eben taumelnd 
und blutend vom Boden aufraffte.“ Der Knabe erholte ſich von dem Schrecken und den 
Verwundungen bald wieder und hat ſein Erlebnis ausführlich erzählt. 

Unjere Kenntnis über die Fortpflanzung des Bartgeiers iſt in neuerer Zeit durch ver— 
ſchiedene Beobachter weſentlich erweitert worden. Ziemlich übereinſtimmend wird angegeben, 
daß auch dieſer Vogel, wie ſo viele andere Witglieder ſeiner Sippſchaft, wiederholt in dem— 
jelben Horſte brüte. In der Regel wählt der Bartgeier, nach anderer Naubvögel Art, eine 
geräumige Felſenhöhle an einer in den meiſten Fällen unzugänglichen Felswand zu ſeiner 
Brutſtätte. Seinen Horſt beſucht er bereits in den letzten Monaten des Jahres regelmäßig, 
denn ſchon im Januar, ſpäteſtens in den erſten Tagen des Februar, beginnt er ſein Brut— 
geſchäft. In weitaus den meiſten ſicher feſtgeſtellten Fällen legt das Weibchen nur ein ein— 
ziges Ei, doch bemerkt Saratz, daß an dem von ihm beobachteten Camogaskerhorſte bald ein, 
bald zwei Junge von der gegenüberliegenden Felswand aus bemerkt wurden. 

Der erſte Naturforſcher, der einen Horſt des Geieradlers erſtieg, ſcheint mein Bruder 
geweſen zu ſein. Der Horjt ſtand auf einem Felſenvorſprunge, der durch das etwas über— 
hängende Geſtein einigermaßen vor den Sonnenſtrahlen geſchützt war, kaum mehr als 15 m 
über dem Fuße des letzten Felſenkammes, war alſo verhältnismäßig leicht zu erreichen. Der 
Durchmeſſer des Unterbaues betrug ungefähr 1,5 m, der Durchmeſſer der etwa 12 em tiefen 
Neſtmulde 60 em, die Höhe 1 m. Dicke und lange Aſte, von der Stärke eines Kinderarmes 
bis zu der eines Daumens, bildeten den Unterbau; hierauf folgte eine dünne Schicht von 
Zweigen und Üjtchen, zwiſchen denen die Neſtmulde eingetieft war. Dieſe beſtand aus gleich— 
artigen, aber etwas feineren Beſtandteilen und war innen mit Baſtſtricken, Kuh- und Roß— 
haaren ſorgfältig ausgekleidet. Um den Horſt herum waren alle Felsplatten mit einer ſchnee— 
weißen Kotkruſte überzogen. 

Eine von Girtanner vorgenommene Vergleichung der von ihm und von anderen Be— 
obachtern an gefangenen ſchweizeriſchen Bartgeiern geſammelten Erfahrungen ergibt, daß ſich 
junge in die Gefangenſchaft geratene Geieradler ſehr zu ihrem Vorteil von alten unterſcheiden. 
Dieſe erweiſen ſich als träge, dumm und trotzig und wollen ſich nie an ein vertrauliches Ver— 
hältnis zu Menſchen gewöhnen, wogegen die jungen nicht nur viel beweglicher ſind, ſondern 
auch weit mehr Faſſungsgabe bekunden, ſich geiſtig und körperlich ſelbſtändiger zeigen, mit 
ihren Pflegern in vertraulicheren Verkehr treten und deshalb weit richtigere Einblicke in 
ihr Betragen auch in der Freiheit erlauben als die alten. 

Der Schaden, den der frei lebende Bartgeier dem Wenſchen zufügt, läßt ſich mit dem 
vom Steinadler verurſachten nicht vergleichen. Im Süden, wo Aas und Knochen, Schild— 
kröten und andere kleinere Tiere ihn mühelos ernähren, erlaubt er ſich nur ausnahmsweiſe 
Übergriffe auf menſchliches Beſitztum, und in der Schweiz war er zuletzt jo ſelten geworden, 
daß ſeine Näubereien hier auch nicht beſonders ins Gewicht fielen. Der Menſch iſt der 
ſchlimmſte Feind des Vogels, denn er ſchädigt dieſen, wenn nicht unmittelbar, ſo doch mittel— 
bar durch weiter und weiter um ſich greifende Beſitznahme der vormals ungehindert von ihm 
beherrſchten oder noch heutigestags bewohnten Gebiete. Zwar wird auch der Bartgeier 
von den niederen Raubvögeln, namentlich Habichtsadlern und kleinen Falken, ebenſo von 
Krähen vielfach geneckt und geplagt, nicht minder von allerlei Schmarotzern gequält; alle 
dieſe Feinde zuſammengenommen aber ſind nicht imſtande, ſein Leben zu verbittern. Der 
Herr der Erde allein iſt es, der ihn weiter und weiter zurückdrängt und aus vielen Teilen 
ſeines Verbreitungsgebietes gänzlich vertreibt. 

* 

Die Unterfamilie der Adler, zu der über 100 Arten gehören, iſt in der Neuen Welt vom 
hohen Norden bis Paraguay und in der ganzen Alten Welt mit Ausnahme Ozeaniens und 
Neuſeelands vertreten. Die Adler find große bis ſehr große Raubvögel, mit mittelgroßem, 
vollſtändig befiedertem Kopfe, hohem, zahnloſem, aber am Rande ausgebuchtetem Schnabel, 
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abgerundeten Flügeln, großem, langem und breitem Schwanz, mäßig langen, ſtarken Läufen, 
die viel kürzer als das Schienbein ſind. Die gekrümmten Krallen ſind ſtark. 

Eine weitverbreitete, ſcharf in ſich abgeſchloſſene, acht Arten zählende Gattung der Unter— 
familie der Adler umfaßt die Seeadler (Haliaétus Sav.). Dieſe find große, mächtige 
Raubvögel mit ſehr ſtarkem und langem Schnabel, mit kräftigen, nur zur Hälfte befiederten 
Fußwurzeln, gewaltigen Fängen, getrennten Zehen, langen, ſpitzigen und ſehr gekrümmten 
Nägeln, großen Schwebeflügeln, die zuſammengelegt beinahe das Ende des breiten, mehr 
oder weniger abgerundeten Schwanzes erreichen, ſowie endlich ziemlich reichem Gefieder. Die 
Federn des Kopfes und Nadens find nicht ſehr verlängert, aber ſcharf zugeſpitzt. Ein mehr 
oder minder dunkles, lebhaftes oder düſteres Grau bildet die Grundfärbung. 

An allen Seeküſten Europas lebt häufig der See-oder Meeradler, Fiſch- oder Stein— 
geier, Haliaötus albicilla L., ein gewaltiger, je nach der Gegend in der Größe, weniger 
in der Färbung erheblich abändernder Adler von 85— 95 em Länge, faſt 2,5 m Breite, 65— 
70 em Flügel- und 30—32 em Schwanzlänge. Der ausgefärbte Vogel iſt auf Kopf, Nacken, 
Kehle und Oberhals licht fahlgraugelb, Oberrücken und Wantel ſind düſter erdbraun, alle 
Federn licht fahlgelblichgrau umrandet und durch dunkelbraune Schaftſtriche geziert, Unter— 
rücken und Anterſeite ebenfalls einfarbig düſter erdbraun, die Schwingen ſchwarzbraun, die 
Schäfte der Federn weißlich, die Armſchwingen lichter braun als die Handſchwingen, die 
Federn des etwas zugerundeten Schwanzes endlich reinweiß. 

Das Verbreitungsgebiet des Seeadlers fällt mit dem des Steinadlers faſt zuſammen. 
Der mächtige Vogel bewohnt ganz Europa, als Brutvogel erwieſenermaßen Deutſchland, 
beſonders Oſt- und Weſtpreußen, Pommern, vielleicht auch einzelne Teile der Mark ſowie 
Mecklenburg, ferner Kleinaſien, Paläſtina und Agypten, nach Oſten hin endlich ganz Nord— 
und Mittelſibirien. Nach Norden hin beobachtete ich ihn, ſoweit die Ufer des Ob bewaldet 
waren, wiederholt, aber auch noch in der Tundra der Samojedenhalbinſel nördlich vom Ural, 
und es darf wohl angenommen werden, daß er ebenſo an den nördlichen Küſten der genann— 
ten Halbinſel gefunden wird, da er erwieſenermaßen auf Island, Nowaja Semlja und ander— 
ſeits in Grönland vorkommt und von Widdendorf noch unter dem 75. Grad nördl. Br. am 
Taimyr beobachtet wurde. Am Amur und im Norden Chinas ijt er häufig, da ſein Wohn— 
gebiet ſelbſt die japaniſchen Inſeln in ſich ſchließt. 

Die Seeadler find träge, aber kräftige und ausdauernde Naubvögel, dabei Räuber der 
gefährlichſten Art. Sie ſind vorzugsweiſe Küſtenvögel, verlaſſen wenigſtens bloß ausnahms— 
weiſe die Nähe des Waſſers. Im Inneren des Landes kommen alte Seeadler faſt nur an 
großen Strömen oder großen Seen vor; die jüngeren hingegen werden oft fern vom Meere 
geſehen: fie wandern in der Zeit, die zwiſchen ihrem Ausfliegen und der Paarung liegt, d. h. 
mehrere Jahre, ziel- und regellos durch die weite Welt, und gelegentlich ſolcher Reiſen er— 
ſcheinen ſie auch tief im Binnenlande, großen Strömen oder wenigſtens Flüſſen folgend. Der— 
artige Reiſen geſchehen in der Regel unbeachtet, weil die wandernden Seeadler gewöhnlich 
ſehr hoch in der Luft dahinziehen und ſich nur da, wo Waldungen ihre Heerſtraßen begrenzen, 
in die Tiefe hinabſenken mögen. Namentlich im Spätherbſt und Frühjahr müſſen viele durch 

Deutſchland wandern, weil ſich ſonſt ihr maſſenhaftes Auftreten an Beute verſprechenden 
Plätzen nicht erklären ließe. 

Alte Seeadler entſchließen ſich ungleich ſeltener als junge zum Wandern. In Deutſchland 

verweilen ſie, wenn ſie die Küſtenwälder wirklich verlaſſen, an großen Landſeen und beſchäfti— 

gen ſich fleißig mit Fiſch- und Waſſergeflügeljagd, bis die Seen zufrieren, kehren hierauf vielleicht 

nochmals an die See zurück und treten erſt dann eine weitere Reiſe an, wenn keins ihrer 

gewohnten Jagdgebiete mehr Beute gewähren will. Wie übrigens ein Seeadler auch wandern 

möge: eine Waſſerſtraße verläßt er wohl nur im ſchlimmſten Notfalle. 

Wie der Steinadler, jagt auch der Seeadler auf alles Wild, das er überwältigen kann, 

und macht außerdem von ſeinen unbefiederten, das Fiſchen erleichternden Fängen umfaſſen— 

den Gebrauch. Den Igel ſchützt ſein Stachelkleid ebenſowenig wie den Fuchs ſein Gebiß, 
der Wildgans nützt ihre Vorſicht nicht mehr als dem Tauchvogel ſeine Fertigkeit, unter den 

Wellen zu verſchwinden. An der Seeküſte ſtellt der Seeadler verſchiedenen Meeresvögeln, 

namentlich Enten und Alken, ſowie Fiſchen oder Meerſäugetieren nach. Mit der Kühnheit 
8• 
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und Kraft dieſes Vogels vereinigt ſich die größte Hartnäckigkeit. A. v. Homeyer beobachtete, 
daß ein Seeadler ſich wiederholt auf Meiſter Reineke ſtürzte, der ſich ſeiner Haut doch wohl 
zu wehren weiß, und derſelbe Beobachter erfuhr von glaubwürdigen Augenzeugen, daß ein 
Adler bei einer derartigen Jagd den von ihm erſpähten Fuchs beinahe umbrachte, indem er 

fortwährend auf ihn ſtieß, den Biſſen des Vierfüßers geſchickt auszuweichen und alle Ver— 
ſuche des letzteren, den nahen, deckenden Wald zu erreichen, zu vereiteln wußte. Daß die 
kleineren Herdentiere aufs höchſte durch dieſen Adler gefährdet ſind, iſt eine bekannte Tatſache, 
daß er Kinder angreift, keinem Zweifel unterworfen, erzählt doch Nordmann, daß einer in 
Lappland ſogar auf einen kahlköpfigen Fiſcher herabſtieß und ihm den Skalp vom Schädel nahm. 

An den Vogelbergen des Nordens findet auch er ſich regelmäßig ein und zieht mit aller 
Gelaſſenheit die Bergvögel aus ihren Neſtern hervor. Die jungen Seehunde nimmt er dicht 
neben ihren Müttern weg, die Fiſche verfolgt er ſtoßtauchend bis in die Tiefe des Waſſers. 
Doch mißglücken zuweilen ſolche Verſuche. Als Aasfreſſer ſteht der Seeadler den Geiern 
kaum nach. Selbſt an der Küſte nährt er ſich nicht zum geringſten Teile von toten, an das 
Ufer geſpülten Fiſchen; im Binnenlande verfehlt er nie, ſich bei einem gefundenen Aas ein- 
zuſtellen. Ungeachtet aller Übergriffe und Verirrungen, die der ſtattliche Raubvogel ſich zu— 
ſchulden kommen läßt, ſind und bleiben Fiſche ſeine Hauptnahrung. 

Im März ſchreitet der Seeadler zur Fortpflanzung. Seinen Horſt findet man je nach 
dem Wohnort auf ſteilen Klippen des Meeres oder auf Bäumen und Büſchen, ſogar im 
Röhricht oder auf flachem Erdboden. Er iſt unter allen Amſtänden ein gewaltiger Bau von 
1,5—2 m Durchmeſſer und 30 — 100 em Höhe und darüber, denn er wird von einem Paare 
wiederholt benutzt und durch jährliche Aufbeſſerung im Laufe der Zeit bedeutend erhöht. 
Armdicke Knüppel bilden den Unter-, dünnere Aſte den Oberbau; die ſehr flache Neſtmulde 
iſt mit zarten Zweigen bedeckt und mit trockenen Gräſern, Flechten, Mooſen und dergleichen 
ausgekleidet. 

Für die ausgeſchlüpften Jungen ſchleppen beide Eltern, nach Art der Adler, Nahrung in 
Hülle und Fülle herbei, zeigen ſich um ſo dreiſter, je mehr die Sprößlinge heranwachſen, und 
wandeln den Horſt nach und nach zu einer wahren Schlachtbank um, auf der man die Reſte 
von den allerverſchiedenſten Tieren, namentlich aber von Fiſchen und Waſſergeflügel, findet. 
Sobald fie Beute erhoben haben, eilen fie ſchnurſtracks dem Horſte zu und durchfliegen dabei 
Strecken von 4—5 km.fo raſch, daß ſie mit noch zappelnden Fiſchen bei ihren hungernden 
Kindern anlangen. Wenn ſie mit Beute beladen ſind, vergeſſen ſie auch alle ſonſt üblichen 
Vorſichtsmaßregeln, kreiſen nicht über dem Horſte, ſondern ſtürzen ſich wie ein fallender Stein 
jo ſchnell in ſchiefer Richtung hinein, daß ſelbſt ein fertiger Jäger nicht zu Schuſſe kommt. 

Wo der Seeadler auftritt, wird er eifrig verfolgt, doch weiß er die meiſten Nachſtellungen 
geſchickt zu vereiteln. Er iſt immer ſcheu, läßt ſich weder unterlaufen noch leicht beſchleichen, 
erhebt ſich, gleichviel, ob er gebäumt hat oder auf dem Boden ſitzt, ſchon in mehr als Büchſen— 
ſchußweite und wird, wenn er mehrfach Nachſtellungen erfahren hat, ſo vorſichtig, daß ihm 
in der Tat kaum beizukommen iſt. Am leichteſten erlegt man ihn vor der Krähenhütte, da 
auch er den Haß der übrigen Tagraubvögel gegen den Uhu teilt, und ebenſo, wenn man ſich 
das Warten nicht verdrießen läßt, mit Sicherheit vor der Luderhütte. Er weicht dem Men— 
ſchen ſo lange wie möglich aus, verteidigt ſich aber, wenn er gepackt wird, mit mehr und mehr 
ſich ſteigernder Wut und kann dann zu einem ſehr gefährlichen Gegner werden. Der ge— 
tötete Seeadler wird bei uns zulande höchſtens ausgeſtopft, aber in Süditalien, wenigſtens 
auf Sizilien, auch — gegeſſen. 

Im Käfig benimmt ſich der Seeadler zu Anfang ungeſtüm, geht ſelbſt ſeinem Wärter 
zu Leibe, wird aber bald zahm und tritt dann mit dem Wenſchen in ein wahres Freund— 
ſchaftsverhältnis. Den Vorſtehern aller Tiergärten find Seeadler aus dieſem Grunde lieb 

und wert. Sie begrüßen ihren Gebieter, ſo oft ſie ihn ſehen, mit hellem, frohem Geſchrei und 
erfreuen ihn beſonders dadurch, daß ſie ihn genau von allen übrigen Menſchen zu unter— 
ſcheiden vermögen. Fälle, daß Seeadler bis 40 Jahre im Käfig gelebt haben, ſind mehrfach 
vermerkt worden. 

Afrika beherbergt den prachtvollſten aller Seeadler, Haliaötus vocifer Daud. Er iſt 
einer der ſchönſten aller Falkenvögel überhaupt, eine wahre Zierde der Gegenden, die er 
bewohnt. Beim alten Vogel ſind Kopf, Hals, Nacken und Oberbruſt ſowie der Schwanz 
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blendendweiß, Mantel und Schwingen bläulichſchwarz, der Flügelrand, d. h. alle Ober— 
flügeldeckfedern vom Ellbogengelenk an bis zum Handgelenk, und die Anterſeite prächtig 
braunrot, Iris, Wachshaut und Füße lichtgelb, Ober- und Anterſchnabel blauſchwarz. 

Der Schreiſeeadler, wie wir den Vogel nennen können, wurde zuerſt von Levaillant in 
Südafrika, von anderen ſpäter in Weſtafrika und im inneren Nordoſtafrika aufgefunden. Sein 
eigentliches Wohngebiet bilden im Sudan die Urwaldungen, und hier muß man ihn ſehen, um 
ſeine volle Schönheit zu würdigen. Ein Paar Schreiſeeadler auf einem mit Schlingpflanzen 
überwebten, über den Stromſpiegel gebeugten Baume gewährt ein herrliches Bild, und ſo 
verwöhnt auch das Auge des Forſchers in jenen Gegenden wird, wo es an farbenprächtigen 
Vögeln wahrhaftig nicht mangelt: dieſer Raubvogel reißt ſtets zur Bewunderung hin. 

Sehr bemerkenswert iſt ſeine Stimme. „Die Stimmittel dieſes Vogels“, ſagt Schwein— 
furth, „ſind ohnegleichen in der gefiederten Welt. Stets unerwartet ertönt ſein Geſchrei, das 
die Waſſerfläche des Stromes weithin trägt. Bald glaubt man die Stimmen in Furcht und 
Schrecken geſetzter Weiber zu vernehmen, bald einen Haufen übermütiger Knaben, die ſich 
unter Jauchzen und Schreien aus ihrem Verſteck hervorſtürzen. Die Täuſchung iſt ſo voll— 
ſtändig, daß ich mich ſtets überraſcht nach dem Urheber des Geſchreis umwenden mußte, ſo 
oft ich auch im Verlaufe der Jahre dieſem Vogel zu begegnen Gelegenheit fand.“ Wenn er 
fliegend ſchreit, werden ſeine Bewegungen ſo heftig, daß man zuweilen glaubt, er werde ſich 
in der Luft überſchlagen. „Wenn dieſe Adler“, ſchreibt Pechuel-Loeſche, „bei Sonnenunter— 
gang in hoher Luft über eine weite Waſſerfläche hinziehen, ſieht man ſie bisweilen ganz 
plötzlich wunderbare Flugkünſte beginnen, wie in ausgelaſſener Luſt umhertaumeln und ſcharf 
zuckende wie ſchüttelnde Bewegungen vollführen, als wären ſie von Krämpfen befallen. Nach 
Verlauf einer entſprechenden Zeit hallt dann ihr Geſchrei herüber, das ſie in ſo eigenartiger 
Weiſe begleiten.“ 

Die Nahrung beſteht aus Fiſchen, nach Erlanger auch aus Fröſchen und Waſſerſchlangen, 
kurz aus Tieren, die im Waſſer leben, doch frißt der Schreiſeeadler auch Aas. Auf Fiſche 
ſtößt er, wie der Flußadler, aus hoher Luft hernieder, taucht ihnen bis tief in das Waſſer 
nach und hebt ſich dann mit gewaltigen Flügelſchlägen ſchwerfällig wieder empor. 

Ganz Afrika, vom 16. Grade nördl. Br. an bis zum Kaplande, bewohnt einer der merk— 
würdigſten aller Falkenvögel, der in Geſtalt und Weſen vielfach an den Adler erinnert. Le— 
vaillant hat dieſem Vogel den bezeichnenden Namen Gaukler gegeben, Smith ihn mit Recht 
zum Vertreter einer beſonderen Gattung (Helotarsus Smith) erhoben. Dieſe Gattung kenn— 
zeichnen kräftiger, gedrungen gebauter, kurzer Leib, kurzer Hals und großer Kopf mit nackten 
Zügeln, kräftiger, ſtarkhakiger, unbezahnter Schnabel, kurze, aber ſtarke, dickbeſchildete Läufe 
mit mittellangen Zehen, deren Nägel wenig gebogen und ſtumpf ſind, ſehr lange Flügel, 
außerordentlich kurzer Schwanz ſowie endlich auffallend reiches, aus großen, breiten Federn 
beſtehendes Gefieder. 

Färbung und Zeichnung des Gauklers, Helotarsus ecaudatus Daud. (Abb. ©. 118), 
ſind ebenſo auffallend wie ſeine Geſtalt. Ein ſchönes Mattſchwarz auf Kopf, Hals, Hinter— 
rücken und der ganzen Unterſeite ſticht lebhaft ab von dem hellkaſtanienbraunen Mantel, dem 
ebenſo gefärbten Schwanze, dem etwas lichteren Unterrücken ſowie einer breiten gräulich— 
braunen Flügelbinde. Die Iris iſt ſchön braun, goldig glänzend, das obere Augenlid karmin— 
rot, der Schnabel rotgelb an der Wurzel, hornblau an der Spitze, die Wachshaut blaß 
korallenrot, der Zügel hellrot bis blutrot, der Fuß korallenrot. | 

Auch der ungeübteſte Beobachter wird den Gaukler ſchnell erkennen lernen. Seine Er 
ſcheinung iſt ſo auffallend, daß ſie überall zu Sagen Veranlaſſung gegeben hat. Speke wurde 
von den Eingeborenen Oſtafrikas alles Ernſtes verſichert, daß der Schatten des Vogels unheil 
voll ſei; in manchen Teilen Afrikas dagegen betrachtet man den Gaukler mit einer gewiſſen 
Ehrfurcht, weil man ihn als den Arzt unter den Vögeln anſieht, der von fernher wunder 
bar heilkräftige Wurzeln herbeiträgt. Die Abeſſinier nennen unſeren Vogel, Himmelsaffen“. 

Jeder dieſer Namen und jede Sage, die der Gaukler ins Leben gerufen hat, ſind in Geſtalt 
und Betragen des Tieres begründet. Vor allem iſt der Flug in ſeiner Art ſo wunderbar wie 
bei keinem anderen Vogel. Nicht umſonſt gab Levaillant unſerem Raubvogel den Namen 
Gaukler, denn wie ein ſolcher bewegt er ſich in der Luft: er ſchwimmt, tummelt ſich, ſpielt, 
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fliegt, als ſei es nur, um ſeines Herzens Luſt Genüge zu leiſten, nicht aber, um Nahrung zu 
ſuchen. Derſelbe Forſcher erwähnt, daß er bisweilen plötzlich eine Strecke herabfällt und die 
Flügel ſo heftig zuſammenſchlägt, daß man glaubt, er habe einen von ihnen gebrochen und 
müſſe auf die Erde fallen. Ich habe ihn förmlich Luftſprünge ausführen ſehen. Eigentlich 
beſchreiben läßt ſich der Flug des Gauklers nicht: er iſt einzig in ſeiner Art. Die Flügel 
werden oft hoch über den Körper erhoben, viele Minuten lang nicht bewegt und dann 
wieder ſo heftig geſchlagen, daß man ein eigentümliches, weithin hörbares Geräuſch ver— 

Gaukler, Helotarsus ecaudatus Daud. ½ natürlicher Größe. 

nimmt. Nur während des Fluges zeigt der Vogel ſeine volle Schönheit; im Sitzen erſcheint 
er mehr auffallend als anziehend. Namentlich wenn er aufgebäumt hat, ſieht er ſonderbar 
aus. Er bläſt ſich manchmal zu einem wahren Federklumpen auf, ſträubt Kopf- und Hals— 
federn und dreht und wendet den Kopf dabei bald nach oben, bald nach unten, ganz wie ein 
Uhu. Wenn er etwas Auffallendes bemerkt, nimmt er beſondere Stellungen ein: er breitet 
dann auch die Flügel aus und begleitet dies durch noch heftigere Kopfbewegungen als ſonſt. 

Seine Hauptnahrung beſteht in Kriechtieren der verſchiedenſten Art, namentlich aber in 
Schlangen und Eidechſen; erſtere ſieht man ihn oft durch die Lüfte tragen. Ohne vorher zu 
kreiſen oder nach Art eines Buſſards oder Turmfalken zu rütteln, hält er plötzlich in ſeinem 
ſcharfen Zuge an, und wie ein fallender Stein ſtürzt er ſich mit brauſendem Geräuſch auf 
die erſpähte Schlange hernieder. Er ſchlägt ohne Anterſchied kleine wie große, giftzähnige 
wie giftloſe. Hierauf begründet ſich die Sage, die ich oben erwähnte: die Araber halten die 
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Schlangen, die der fliegende Vogel aufgenommen hat, für heilkräftige Wurzeln. Wie alle 
übrigen ſchlangenvertilgenden Raubvögel MWittelafrikas eilt unſer Vogel von weitem herbei, 
wenn das Gras der Steppe angezündet wird, jagt beſtändig längs der Feuerlinie auf und 
nieder und ſtreicht oft durch die dichteſten Rauchwolken hindurch, hart über den Flammen 
dahin, um eins der Kriechtiere aufzunehmen, die vor dem Feuer fliehen. Daß er auch kleine 

Säugetiere, Vögel und ſelbſt Heuſchrecken erbeutet, hat Heuglin durch Unterſuchung des 
Magens feſtgeſtellt; daß er auch auf Aas fällt, unterliegt keinem Zweifel. 

Der Leib der fünf Arten der Gattung der Schlangenbuſſarde oder Schlangen— 
adler (Circaötus Vieill.) iſt geſtreckt, aber kräftig, der Hals kurz, der Kopf ziemlich groß, der 
Schnabel ſtark, von der Wurzel an gekrümmt, mit langen Haken und geraden Schneiden, 
der Fuß hoch, mit einem wahren Panzer von Schilden umgeben, mit ſpitzigen Nägeln be— 
wehrt, der Flügel breit und lang, der Schwanz mittellang, breit und gerade abgeſchnitten. 
Die großen und langen Federn liegen locker an und ſpitzen ſich an Kopf und Nacken wie bei 
den Adlern zu. 

In Europa lebt eine Art der Gattung, der Schlangen- oder Natternbuſſard, 
Schlangen- oder Natternadler, Circaötus gallicus . Seine Länge beträgt 70, die 
Breite 180 em. Stirn, Kehle und Wangen ſind weißlich, ſchmal braun geſtrichelt, Kopf und 
Oberbruſt lebhaft hellbraun, die übrigen Unterteile weiß, ſpärlich hellbraun in die Quere 
gefleckt. Die ganze Oberſeite iſt braun gefärbt, der Schwanz dreimal breit ſchwarz gebändert. 
Ein Kreis von wolligem Flaum umgibt das große Auge; nach vorn gerichtete Borſten be— 
decken den Zügel. 

Der auffallende und leicht kenntliche Raubvogel mag früher mit lichten Buſſarden ver— 
wechſelt worden ſein, bis man anfing, auf ihn zu achten. Seit dieſer Zeit hat man ihn überall 
in Deutſchland, namentlich in Preußen, Pommern, Schleſien, der Mark Brandenburg, Mecklen— 
burg, auf dem Weſterwalde und in der Pfalz als Brutvogel, außerdem aber in allen Teilen 
unſeres Vaterlandes als Zugvogel beobachtet. In Deutſchland iſt er ein Sommervogel, 
der Anfang Mai eintrifft und uns im September wieder verläßt, um den Winter in Mittel— 
afrika und Südaſien mit dort feſt Angeſiedelten ſeiner Art zu verbringen. Seinen Stand 
wählt er ſich in großen, einſamen Waldungen, und hier führt er, ſoweit bis jetzt bekannt, 
ein wahres Stilleben oder macht ſich doch wenig bemerklich. 

Lebensweiſe und Betragen, Sitten und Gewohnheiten des Schlangenbuſſards erinnern 
ungleich mehr an unſeren Mäuſebuſſard als an irgendeine Adlerart. Er iſt nach meinen 
Beobachtungen ein ruhiger, fauler, grilliger und zänkiſcher Vogel, der ſich um nichts anderes 
zu bekümmern ſcheint als um das Wild, das er ſich zur Beute auserſehen hat. Beſonders 
auffallend war es mir, zu erfahren, daß er alle anderen ſeiner Art mitjcheelen Augen betrachtet 
und futterneidiſch über ſie herfällt, wenn ſie im Jagen glücklicher waren. Sowie ſich einer 
hinabſenkt, um eine Beute aufzunehmen, eilt ein zweiter auf ihn los, packt ihn wütend an, 
und nun beginnt eine Balgerei, die ſo heftig wird, daß ſich beide Gegner zuweilen inein— 
ander verkrallen, gegenſeitig am Fliegen hindern und zu Boden fallen. Hier angekommen, 
rennt jeder ein paar Schritte dahin und erhebt ſich nun langſam wieder, wahrſcheinlich eifrig 
nach der inzwiſchen entſchlüpften Beute ſpähend. 

Der Schlangenbuſſard verdient ſeinen Namen, denn ſeine Jagd gilt vorzugsweiſe dieſen 

Kriechtieren. Aber er begnügt ſich nicht mit ihnen, ſondern nimmt auch Eidechſen und Fröſche 
auf, ſtellt den Fiſchen nach, jagt ferner, nach Jerdon, auf Ratten, ſchwache Vögel, Krebſe, große 
Inſekten und Tauſendfüßer. Walter Elliot erwähnt, daß ein Schlangenbuſſard, der von 

einer Schlange eng umringelt worden war, deren Kopf doch ſo feſt hielt, daß alle ihre Anſtren— 

gungen vergeblich waren. Übrigens iſt ſeine Geſchicklichkeit und ſein dichtes Gefieder der 

einzige Schutz gegen das Gift der Schlangen; er ſelbſt iſt nicht giftfeſt, wie man früher glaubte. 

Die Haubenadler (Spizaötus Vieill.) find ſchlank gebaut, mit verhältnismäßig kurzen 

Flügeln, langem Schwanz und hohen, kräftigen Füßen, dazu beſonders ausgezeichnet durch 

einen mehr oder weniger deutlichen Schopf am Hinterkopfe. In Afrika lebt das größte und 
ſtärkſte Mitglied dieſer Gattung, der Kampfadler, Spizaötus bellicosus Daxd., ein mächtiger 

Vogel von 80—86 em Länge und entſprechender Breite. Auf der Oberſeite iſt Aſchgraubraun 
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die herrſchende Färbung, auf dem Kopfe miſcht ſich Schwarzbraun ein. Ein weißliches Band 
verläuft über den Augen nach dem Hinterkopfe zu und verliert ſich in der kurzen, breiten Holle. 
Die ganze Unterſeite iſt weiß, bläulich überzogen, faſt fleckenlos. 

Der Kampfadler wählt ſich einen vereinzelt ſtehenden Baum zu ſeinem Standorte, denn 
er iſt ſehr vorſichtig und liebt zu ſehen, was um ihn vorgeht. Von hier aus durchſtreift das 
Paar ein weites Gebiet, ſtets in treuer Gemeinſchaft, duldet auch in ihm kein anderes Paar 
derſelben Art oder keinen anderen Raubvogel überhaupt. Jeder andere Räuber, der ſich in 
die Nähe drängt, wird erbarmungslos angegriffen, mit voller Macht befehdet und zur Flucht 
gezwungen. „Es geſchieht“, wie Levaillant ſagt, „nicht ſelten, daß Scharen von Geiern und 
Raben ſich vereinigen, in der Abſicht, dem Kampfadler feine Beute abzunehmen; doch genügt 
der einfache Blick des Räubers, ſich dieſes Bettlergeſindel vom Halſe zu halten.“ Seine ge— 
wöhnliche Beute beſteht aus kleinen Antilopen und Haſen; er wird aber jedenfalls die vielen 
Wildhühnerarten auch nicht verſchonen. Sein ganzes Weſen bekundet, daß er den afrikaniſchen 
Tieren ein ebenſo gefährlicher Feind iſt wie unſer Steinadler den europäiſchen. Es gibt in 
ganz Südafrika keinen Raubvogel, der dem Kampfadler an Kraft und Raubfähigkeit gliche. 
Er iſt unumſchränkter Herrſcher in ſeinem Bereiche; Stärke und Kühnheit vereinigen ſich in 
ihm, um ihn zu einem furchtbaren Feinde aller wehrloſen Geſchöpfe zu machen. 

Eine andere Gattung der Adlervögel iſt die der Schlankadler (Eutolmaötus Diyth), 
unter denen der 47 em lange Zwergadler, Eutolmaötus pennatus GFm., vielleicht der an- 
mutigſte iſt. Es treten bei dieſer Form helle und dunkle Exemplare auf. Bei den hellen 
Stücken find Stirn und Zügel gelblichweiß, die ganze Oberſeite iſt in der Hauptſache braun, 
auf Mantel und Flügel kupferpurpurbraun glänzend; über die Flügel ziehen zwei undeut— 
liche Binden; die Unterteile ſind auf lichtgelblichem Grunde mit braunen Schaftflecken ge— 
zeichnet, die an der Kehle und Bruſt am dichteſten, am Unterleib aber am ſpärlichſten ſtehen. 
Ein weißer Fleck ziert die Schulter. Bei den dunkeln Exemplaren hingegen ſind die Unter- 
teile gleichförmig tief dunkelbraun mit kaum bemerkbaren, ſchwärzlichen Schaftſtrichen. Die 
weißen Schulterflecke ſind ebenfalls vorhanden. 

Der Zwergadler iſt über einen großen Teil Südweſt- wie Südoſteuropas und Aſiens 
verbreitet. Mit Ausnahme Indiens und, wie es ſcheint, auch Algeriens iſt er überall Som— 
mervogel, der im April am Horſt erſcheint und Ende September das Land wieder verläßt. 
Gelegentlich dieſer Reiſe durchſtreift er buchſtäblich ganz Afrika, bis endlich das Meer ſeinem 
Wanderdrange Halt gebietet. Nach Art anderer Wandervögel ſchart er ſich auf den eigent— 
lichen Heerſtraßen, beiſpielsweiſe längs des Bosporus und im Niltale, zu förmlichen Flügen, 
wogegen er, in der Winterherberge angelangt, ſich wiederum mehr oder weniger zerſtreut. 

Der Zwergadler iſt ein echter Edeladler in Geiſt und Weſen. Er unterſcheidet ſich von 
ſeinen größeren Verwandten nach meinem Dafürhalten nur durch zwei Eigentümlich— 
keiten: durch größere Gewandtheit und geringere Vorſicht. Sein Flug iſt ſchnell, kräftig und 
leicht, auf lange Zeit hin ſchwebend, beim Angriff auf die Beute pfeilſchnell. Zum Aufbäumen 
wählt er ſeltener die höchſten Spitzen der Bäume als vielmehr deren niedere Alte. Hier ſitzt 
er aufrecht, oft geraume Zeit, ohne ein Glied zu bewegen, achtet jedoch auf alles, was um 
ihn vorgeht, und am allermeiſten auf ein ſich ihm etwa darbietendes Wild. Allerlei kleine 
Vögel bilden die bevorzugte Beute, und das macht ihn zu einem ſehr ſchädlichen Räuber. 
Männchen und Weibchen halten ſich ſtets zuſammen, auch auf dem Zuge. Niemals habe 
ich in Afrika einen einzelnen Zwergadler geſehen; immer waren es Paare oder Geſellſchaften, 
die ſich zuſammenhielten. 

Dieſer treuen Anhänglichkeit der Gatten entſpricht das Betragen am Horſt in allen 
Stücken. Das Paar iſt außerordentlich zärtlich: Wodzicki ſah eins auf dem Horſte ſtehen und 
ſich nach Taubenart ſchnäbeln. Während das Weibchen brütet, ſitzt das Männchen ſtunden— 
lang auf demſelben Baume, ja es löſt die Gattin auch einigemal des Tages, nicht bloß in 
den Mittagsſtunden, im Brüten ab. Nach Wodzicki iſt es bezeichnend für den Zwergadler, 
wie er ſeinen Horſt beſteigt. Er ſetzt ſich weit von dieſem auf den At, bückt den Kopf her— 
nieder, bläſt den Kropf auf und ſchreitet langſam wie eine Taube auf den Horſt zu, bis er 
endlich auf deſſen Rand gelangt. Dabei läßt er ein wohltönendes, flötenartiges „Kei kei kei“ 
hören. Angeſichts des den Horſt bedrohenden Menſchen benimmt er ſich verſchieden. In der 
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Regel ſitzt er ſehr feſt und läßt ſich erſt durch längeres Klopfen aufſcheuchen, kommt auch, 
wenn er endlich abgeflogen war, während der Wegnahme der Eier öfters beſorgt heran, 
ſetzt ſich hin und wieder in die Wipfel benachbarter Bäume und vergißt dann oft ſeine 
Sicherheit; manchmal bricht er auch in klägliches Geſchrei aus, niemals aber wagt er, ſoviel 
bis jetzt beobachtet worden, einen Angriff auf gen Menſchen. Dagegen greift er während der 
Brutzeit mit bewunderungswürdigem Mute und erſichtlichem Ingrimm alle größeren Raub— 
vögel an, die in der Nähe ſeines Horſtes vorüberfliegen. Tödlichen Haß zeigt er gegen den 
Uhu. Die Jagd des Zwergadlers bietet wenig Schwierigkeiten, ſolange er noch keine Ver— 
folgung erfahren hat. Die treue Anhänglichkeit der Gatten wird oft beiden verderblich: ich 
habe die Vögel faſt regelmäßig paarweiſe erlegen können. 

Schlanker Leib, verhältnismäßig kurze Flügel, deren Spitzen das Ende des ſehr langen 
Schwanzes nicht erreichen, lange, bis zu den Zehen befiederte Füße, hohe Fußwurzeln und 
große, kräftige Fänge mit langen, flachgebogenen Klauen ſowie endlich der langgeſtreckte, 
aber doch ſtarke Schnabel kennzeichnen den Habichtsadler, Eutolmaötus fasciatus Vieill. 
Seine Länge beträgt 70, die Breite 145 em. Die Hauptfarbe der Oberſeite iſt Braun, die 
Stirn und ein Streifen über dem Auge ſind weiß, Kehle, Bruſt und Bauchmitte ſind auf 
weißem Grunde durch ſchwarze Schaftflecke, die Hoſen aber durch breite, dunkle, zackige Band— 
flecke gezeichnet. 

Der Habichtsadler, der ebenfalls ſchon in Deutſchland erlegt worden iſt, bewohnt das 
ſüdliche Europa, Nordweſtafrika und Südaſien. In Spanien und Algerien iſt er der häufigſte 
Adler. Waldloſe Gebirge mit ſteilen Felswänden ſind hier ſeine Wohnſitze; in Indien hauſt 
er vorzugsweiſe in hügeligen Dſchungelgebieten. 

Der Habichtsadler iſt ein außerordentlich gewandter, kühner, ja frecher Vogel, der in 
bezug auf geiſtige Begabung dem Habicht etwa gleich iſt, dieſen aber in mancher Beziehung 
übertrifft. Er hat ein wildes Weſen und vereinigt die Schnelligkeit des Falken mit der Ge— 
wandtheit des Sperbers, den Mut des Adlers mit der Wordſucht des Habichts, fürchtet ſich 
vor keinem anderen Vogel und greift jeden an, der in ſeine Nähe kommt, ſei es, um ihn zu 
vertreiben, oder ſei es, um ſich ſeiner zu bemächtigen. Mein Bruder ſah ihn ſich wütend mit 
dem Geieradler balgen, Krüper ihn auf Seeadler, höchſt gefährliche Gegner, mit demſelben 
Eifer ſtoßen wie auf langhälſige Geier; ich lernte ihn als Verfolger des Kuttengeiers und des 
Steinadlers kennen. Wahrſcheinlich ſtreitet er ſich überhaupt mit jedem Raubvogel. 

Alle Tiere, denen der Habichtsadler nachſtellt, kennen ſeine Furchtbarkeit wohl und ſuchen 
dem Räuber deshalb jo ſchleunig wie möglich zu entgehen. „Wenn ich“, erzählt Powys, 
„gut im Ried verborgen an den Seen Albaniens auf Enten und Waſſerhühner lauerte, habe 
ich oft bemerkt, welchen Eindruck das Erſcheinen eines Habichtsadlers hervorbrachte. Alle 
Waſſervögel bekümmerten ſich kaum um die Rohrweihen, die über ihnen dahinſchwebten, und 
erhoben kaum ihr Haupt, wenn ſich ein Schreiadler zeigte; ſobald aber ein Habichtsadler ſicht— 
bar wurde, rannten die Waſſerhühner in der bekannten Weiſe dem Riede zu; die Enten drückten 
ſich mit wagerecht niedergebeugtem Halſe platt auf das Waſſer, und Warnungs- und Angſt— 
rufe wurden laut von allen Seiten, bis der Tyrann vorüber war.“ 

Während meines Aufenthaltes in Spanien erhielten wir lebende Habichtsadler. Der 
eine von dieſen, ein junger Vogel, den der Fänger, wie er ſagte, ausgehoben hatte, war be— 
reits vollſtändig befiedert und ſchien ſchon alle Eigenſchaften alter Vögel zu beſitzen. Wir 
brachten ihn in einen Käfig, der bisher einen Steinadler, einen Schmutzgeier, einen Bart— 
geier und eine Dohle beherbergt hatte. Unter dieſer eigentümlichen Genoſſenſchaft hatte ſtets 
die größte Einigkeit geherrſcht, ſie wurde aber durch den Habichtsadler augenblicklich geſtört. 
Dieſer gebärdete ſich wie raſend, tobte im Käfig umher, verſuchte mit allen Genoſſen an— 
zubinden, warf ſich, wenn dieſe ihn angriffen, auf den Rücken und hieb mit den Klauen nach 
jedem ſeiner Mitgefangenen. Die kecke, muntere Dohle wurde das erſte Opfer des Wüterichs: 

eine Stunde nach ſeiner Ankunft hatte er ſie bereits im Magen. Gegen uns benahm er ſich 
ebenſo ungeſtüm wie gegen ſeine Gefährten und griff uns, wenn er uns erreichen zu können 
glaubte, ebenfalls ohne Beſinnen an. 

Zur Gattung der eigentlichen Adler (Aquila Driss.) gehört der Steinadler, Gold 

adler, Gemeine, Schwarze, Braune, Ringelſchwänzige Adler, der Stock-, Berg— 
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und Haſen- oder Rauchfußadler, Aquila chrysaötus L. (j. die beigeheftete farbige Tafel). 
Er iſt die größte und ſtärkſte, auch am gedrungenſten gebaute der echten, eigentlichen Adler— 
arten, der Beizvogel aller inneraſiatiſchen Reitervölker, der Held der Fabel und das Urbild des 
Wappentieres, das Sinnbild der Kraft und Stärke. Seine Länge beträgt 80 — 95 em, die 
Breite 2m und darüber, die Flügellänge 58-64, die Schwanzlänge 31— 36 em. Erſtere 
Maße gelten für das Männchen, letztere für das größere Weibchen. Beim alten Vogel ijt 
der Nacken, einſchließlich des Hinterhalfes, roſtbraungelb, das übrige Gefieder in den erſten 
beiden Wurzeldritteilen weiß, an der Spitze ſehr gleichmäßig dunkelbraun, der Schwanz 
ſchwarz gebändert oder gefleckt, in der Endhälfte ſchwarz. Die Hoſen ſind braun, die Unter- 
ſchwanzdeckfedern weiß. Die Iris iſt nußbraun. Im Jugendkleide iſt das Gefieder durch— 
gehends lichter, der Flügel durch einen großen weißen Spiegel ausgezeichnet, der Schwanz 
nur im Enddrittel ſchwarz, im übrigen grauweiß, die Hoſe ſehr licht, oft ebenfalls weiß. 
Mit vorſtehenden Worten iſt aber nur die am häufigſten vorkommende Färbung beſchrieben, 
denn es muß hinzugefügt werden, daß das Kleid dieſes Adlers außerordentlich abändert. 

Der Steinadler bewohnt die Hochgebirge und ſehr ausgedehnte Waldungen Europas 
und Aſiens, ſtreift auch, laut Heuglin, gelegentlich, jedoch ſelten, nach Nordoſtafrika hinüber. 
Im Norden Amerikas wird er durch einen naheſtehenden Verwandten, Aquila canadensis 

Baird, vertreten. In unſerem Vaterlande horſtet er gegenwärtig einzig und allein im 
bayriſchen Hochgebirge. In den dreißiger, ſelbſt in den vierziger Jahren des 19. Jahr— 
hunderts war das anders, da durfte man den Steinadler noch mit Beſtimmtheit zu den 
Brutvögeln Oſt-, Süd- und Mitteldeutſchlands zählen. Weit häufiger als innerhalb der 
Grenzen des Deutſchen Reiches lebt der ſtolze Vogel in Oſterreich-Ungarn, beſonders in den 
Alpen Steiermarks, Tirols, Kärntens und Krains, ebenſo, und keineswegs ſelten, in den Kar— 
pathen und in den Siebenbürger Alpen, außerdem im größten Teile Ungarns und im ganzen 
Süden des Kaiſerſtaates. Selbſt im Böhmerwalde mag dann und wann ein Steinadlerpaar 
horjten. Außerdem iſt der Vogel verbreitet über die Schweiz, Südeuropa, die Atlasländer, 
Skandinavien, ganz Rußland, ſoweit es bewaldet oder felſig iſt, Kleinaſien, Nordperſien und 
Mittelaſien, vom Aral an bis nach China und vom Waldgürtel Sibiriens an bis zum Hima— 
laja. In der Schweiz iſt er nicht mehr häufig, im Süden Rußlands dagegen eine regelmäßige, 
in den Gebirgen Mittelaſiens eine alltägliche Erſcheinung. 

Ohne größere Waldungen zu meiden, ſiedelt ſich der Adler, wie ich ihn der Kürze halber 
fortan nennen werde, doch mit entſchiedener Vorliebe im Hochgebirge und an einer ſchwer zu 
erſteigenden, am liebſten ganz unzugänglichen Felswand an. Das einmal erwählte Ge— 
biet hält das vereinte Paar mit Zähigkeit feſt, verläßt es, wenn der Wildreichtum der Gegend 
es geſtattet, auch im Winter nicht, beſucht um dieſe Zeit ſogar regelmäßig die Horſte, gleich— 
ſam als wolle es ſein Anrecht auf ſie wahren. ungezwungen wandern oder ſtreichen wohl 
nur junge Vögel, und ſie ſind es daher auch, die bei uns zulande erlegt werden. Denn der 
Adler braucht viele, vielleicht 6, möglicherweiſe 10 Jahre und darüber, bevor er im eigent- 
lichen Sinne des Wortes erwachſen, d. h. fortpflanzungsfähig iſt, und durchſtreift bis dahin 
die weite Welt, wahrſcheinlich viel ausgedehntere Strecken, als wir glauben. Seßhaft wird 
er erſt, wenn er ſich gepaart hat und an die Errichtung des eigenen Horſtes denkt. Auch dann 
noch iſt ſein Gebiet ſehr ausgedehnt, wie es der große Nahrungsbedarf des Vogels erfordert. 

Von dem Niſtorte aus unternimmt das Paar tagtäglich Streifzüge, häufig in derſelben 
Richtung. Es verläßt den Ort der Nachtruhe erſt längere Zeit nach Sonnenaufgang und 
ſtreicht nun, in ziemlich bedeutender Höhe kreiſend, durch das Gebiet. „Ich habe“, berichtet 
Girtanner, „den Steinadler und ſein Weib oft ganze Alpengebiete ſo regelrecht abſuchen 
ſehen, daß ich in der Tat nicht begreifen könnte, wie dieſen vier Adleraugen bei ſo überlegtem 
Vorgehen auch nur eine Feder hätte entgehen mögen. Von der Felſenkante in der Nähe des 
Horjtes gleichzeitig abfliegend, ſenkt ſich das Käuberpaar raſch in die Tiefe hinab, überfliegt die 
Talmulde und zieht nun an dem unteren Teile der Gehänge des gegenüberliegenden Höhen— 
zuges langſam in wagerechter Richtung dahin, der eine Gatte ſtets in einiger Entfernung 
vom anderen, doch in gleicher Höhe, ſo daß das, was dem erſten entgangen, dem nachfolgen— 
den um ſo ſicherer zu Geſicht, und was etwa von jenem aufgeſcheucht, dieſem um ſo beſtimm— 
ter in die Krallen kommen muß. Auf dieſe Weiſe am Ende des Gebietes angelangt, erheben 
ſich beide, um 100 m und darüber aufſteigend, ziehen in dieſer Höhe in entgegengeſetzter 
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Richtung zurück, erheben ſich ſodann wieder und ſuchen jo in weiten Zickzacklinien den ganzen 
Gebirgsſtock aufs ſorgfältigſte ab.“ Wehe dem nicht allzu ſchnellen Wild, das eins der 
vier ſcharfen Augen erſpäht: es iſt verloren, wenn nicht ein Zufall es rettet. Ebenſo wie 
beide Adler gemeinſchaftlich jagen, verzehren ſie auch gemeinſam die erlegte Beute; bei der 
Mahlzeit geht es jedoch keineswegs immer friedlich her: ein leckeres Gericht kann ſelbſt unter 
den zärtlichſten Adlergatten Streit hervorrufen. Die Jagd währt bis gegen Wittag, dann 
kehrt der Räuber in die Nähe des Horſtes zurück oder wählt ſich einen anderen ſicheren 
Punkt, um auszuruhen. Regelmäßig geſchieht dies, wenn er im Fange glücklich war. Er 
ſitzt dann mit gefülltem Kropfe und läſſig getragenem Gefieder längere Zeit auf derſelben 
Stelle und gibt ſich der Ruhe und der Verdauung hin, ohne jedoch auch jetzt ſeine Sicherheit 
aus den Augen zu verlieren. Nach dem Ausruhen fliegt der Adler regelmäßig zur Tränke. 
Es iſt behauptet worden, daß ihm das Blut ſeiner Schlachtopfer genüge, um ſeinen Durſt zu 
ſtillen, aber jeder gefangene Adler beweiſt das Gegenteil. Er trinkt viel und bedarf des 
Waſſers außerdem, um zu baden. Bei warmem Wetter geht ſelten ein Tag hin, an dem er 
dies nicht tut. Nachdem er getrunken und ſich gereinigt hat, tritt er einen nochmaligen Raub— 
zug an; gegen Abend pflegt er ſich in der Luft zu vergnügen; mit Einbruch der Dämmerung 
erſcheint er vorſichtig und ohne jedes Geſchrei auf dem Schlafplatze, der ſtets mit größter Vor— 
ſicht gewählt wird. Dies iſt, mit kurzen Worten geſchildert, das tägliche Leben des Vogels. 

Der Adler iſt nur im Sitzen und im Fliegen ſchön und majeſtätiſch, im Laufen dagegen 
ſo unbehilflich und ungeſchickt, daß er zum Lachen reizt. Wenn er ſich ſehr langſam auf dem 
Boden fortbewegt, trägt er ſich faſt wagerecht und ſetzt dann gemächlich ein Bein um das 
andere vor; wenn er ſich aber beeilt, ſei es, daß er, flugunfähig, entrinnen will oder ſonſt in 
Erregung gerät, ſo hüpft er unter Zuhilfenahme ſeiner Flügel in großen, wunderlichen Sprün— 
gen dahin, keineswegs langſam zwar, im Gegenteil ſo raſch, daß man ſich anſtrengen muß, 
um ihn einzuholen, aber ſo unregelmäßig und täppiſch, daß man den ſtolzen Vogel bedauern 
möchte. Um vom flachen Boden aufzufliegen, nimmt er, in ähnlicher Weiſe hüpfend, ſtets 
einen Anlauf und ſchlägt langſam und kräftig mit den Flügeln; hat er ſich jedoch erſt in 
eine gewiſſe Höhe aufgeſchwungen, ſo ſchwebt er oft viertelſtundenlang, ohne einen einzigen 
Flügelſchlag zu tun und ſich nur wenig ſenkend, raſch dahin, ſteigt, indem er ſich gegen 
den Wind dreht, wieder zu der etwa verlorenen Höhe empor und hilft nur ausnahmsweiſe 
durch einige langſame Flügelſchläge nach. Wie beim fliegenden Geier, werden die Flügel 
ſo weit gebreitet, daß die Spitzen der einzelnen Schwungfedern ſich nicht mehr berühren, 
wogegen die Schwanzfedern ſtets einander überdecken. Das Flugbild des Vogels erhält 
durch den gerade abgeſchnittenen Schwanz etwas ſo Bezeichnendes, daß man den Steinadler 
niemals mit einem Geier verwechſeln kann. Der in hoher Luft kreiſende Räuber, der eine 
Beute erſpäht, ſenkt ſich gewöhnlich erſt in Schraubenlinien hernieder, um den Gegenſtand 
genauer ins Auge zu faſſen, legt, wenn dies geſchehen iſt, plötzlich ſeine Flügel an, ſtürzt 
mit weit vorgeſtreckten, geöffneten Fängen, vernehmlich ſauſend, ſchief zum Boden hinab, 
auf das betreffende Tier los und ſchlägt ihm beide Fänge in den Leib. Iſt das Opfer wehrlos, 
ſo greift er ohne weiteres zu; iſt es fähig, ihn zu gefährden, ſo verfehlt er nie, ihm einen 
Fang um den Kopf zu ſchlagen, um ſo gleichzeitig zu blenden und zu entwaffnen. 

Der Adler wagt ſich auch an ſtärkere Tiere; man hat beobachtet, daß er ſelbſt den biſſi— 
gen Fuchs nicht verſchont. Doch endet ein Kampf mit einem ſolchen nicht immer ſiegreich 
für ihn. Wenn der Adler mit kühn blickendem Auge, geſträubten Nackenfedern und halb 
gelüfteten Schwingen auf ſeiner Beute ſteht und, wie gewöhnlich, ein förmliches Sieges— 
geſchrei ausſtößt, iſt er ein überwältigendes Bild ſtolzer Schönheit und markiger Kraft, 
deſſen Eindruck ſich niemand entziehen kann. 

Seine Stärke verleitet ihn zuweilen, ſich ſogar an dem Herrn der Erde zu vergreifen. 
Es iſt keine Fabel, wenn erzählt wird, daß er auf kleine Kinder geſtoßen und ſie, falls er 
es vermochte, davongetragen habe; man kennt ſogar verbürgte Fälle, daß er, ohne durch 
gerechtfertigte Abwehr oder Verteidigung ſeines Horſtes gezwungen zu ſein, erwachſene 

Menſchen anfiel. 
Es iſt höchſt wahrſcheinlich, daß mindeſtens der größte Teil der Untaten, die man dem 

Lämmergeier aufgebürdet hat, auf Rechnung des kühnen Adlers zu ſetzen ſind. In allen 
Gebirgen, die unſer Adler bewohnt, iſt das Kleinvieh ſtets im höchſten Grade gefährdet. 
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Unter unſeren deutſchen Vögeln find nur die Raubvögel, die Schwalben und die ſchnellen 
Singvögel vor ihm ſicher, unter den Säugern, abgeſehen von den großen Raubtieren, nur 
erwachſene Paar- und Unpaarzeher. Daß er die Jungen der erſteren nicht verſchont, ebenſo, 
daß er kleine Tiere nicht verſchmäht, iſt durch hinlängliche Beobachtung feſtgeſtellt worden. 
Auch für unſeren Adler gilt das, was ich im Eingange (S. 104) über die ſchmarotzenden Be— 
wohner des Raubvogelhorſtes ſagte. In ſeinem Neſte ſiedeln ſich namentlich Sperlinge an, 
und ſie wohnen allem Anſchein nach unbehelligt; an gutem Willen, ſie abzuwürgen, fehlt es 
dem Adler aber nicht. Aus meines Vaters Beobachtungen geht hervor, daß der Adler ſich 
auch nicht ſcheut, einen Igel anzugreifen, ſo unangenehm deſſen Stachelkleid ihm auch ſein 
mag. Ebenſowenig wie letzteres den Igel, ſchützt die eiſenharte Schale die Schildkröte vor 
ſeinen Angriffen. 

Der Adler verſchmäht auch nicht zu ſchmarotzen, läßt andere Räuber, beiſpielsweiſe 
den Wanderfalken, für ſich arbeiten und zwingt ſie, die eben gewonnene Beute ihm abzulaſſen. 
Unter beſonderen Umſtänden, vielleicht bei großem Hunger, verſchlingt er ſogar Pflanzenſtoffe: 
Reihenow hat Kartoffeln in ſeinem Magen gefunden. 

Die gefangenen und getöteten oder wenigſtens halb erwürgten Vögel werden vor dem 
Verzehren vom Adler erſt oberflächlich gerupft; nachdem dies geſchehen, fängt er beim Kopfe 
zu freſſen an, zertrümmert die Knochen und verſpeiſt dann auch ſie mit. Von größeren Vögeln 
läßt er nur den Schnabel liegen. Nach dem Kopfe wird der Hals verzehrt, ſodann der übrige 
Körper. Die mit Unrat gefüllten Gedärme verſchmäht er, alles übrige, das er zerbeißen kann, 
verſchluckt und verdaut er. Da er wie Habichte und Edelfalken nur kleine Stücke verſchlingt, 
bringt er mit dem Kröpfen einer halben Krähe etwa 20 Winuten zu. Er frißt mit größter 
Vorſicht, ſieht ſich von Zeit zu Zeit um und lauſcht nach allen Seiten hin. Bei dem geringſten 
Geräuſch hält er inne, blickt lange nach der Gegend, aus der es herkam, und fängt erſt dann 
wieder zu freſſen an, wenn alles ruhig geworden iſt. Nach der Mahlzeit putzt er ſich den 
Schnabel ſehr ſorgfältig. Haare und Federn zu verſchlingen, iſt auch ihm dringendes Bedürf— 
nis; ſie ſcheinen zur Reinigung ſeines Magens unentbehrlich zu ſein. Nach vollendeter Ver— 
dauung ballen ſie ſich zu einem Klumpen zuſammen, und dieſen, das Gewölle, ſpeit er aus, 
gewöhnlich alle 5—8 Tage einmal. Entzieht man ihm Haare oder Federn, jo würgt er Heu 
oder Stroh hinab. Knochen, die er ſehr gern mit verſchlingt, werden vollſtändig verdaut. 

Der Adler horſtet frühzeitig im Jahre, gewöhnlich ſchon Mitte oder Ende März. Sein 
Horſt ſteht im Gebirge, wenn auch nicht ausnahmslos, jo doch vorzugsweiſe in großen, oben 
gedeckten Niſchen oder auf breiten Geſimſen an möglichſt unerſteiglichen Felswänden, in 
ausgedehnten Waldungen dagegen auf den Wipfelzweigen der höchſten Bäume. Die Felſen— 
horſte ſind meiſt mit wenig Kunſt aus Knüppeln oder Reiſern hergerichtet. Wenn aber der 
Horſt auf einem Baume angelegt wurde, ſo beſteht er regelmäßig aus einem maſſigen Unter- 
bau von ſtarken Knüppeln, die der Adler entweder vom Boden aufhebt oder, indem er ſich 
aus großer Höhe herab auf dürre Alte ſtürzt und fie im rechten Augenblick mit den Fängen 
packt, von den Bäumen abbricht. Dünnere Zweige bilden den Oberbau, feinere Reiſer und 
Flechten die Ausfütterung der ſehr flachen Mulde. Ein ſolcher Horſt hat 1,30 — 2 m, die 
Mulde 70 —80 em im Durchmeſſer, nimmt aber, da er lange Zeit benutzt wird, von Jahr 
zu Jahr, wenn auch nicht an Umfang, ſo doch an Höhe zu und ſtellt ſo bisweilen ein wahrhaft 
rieſiges Bauwerk dar. 

Die Eier find verhältnismäßig klein, im Durchſchnitt 74 * 58 mm groß, ſehr rundlich, 
rauhſchalig und auf weißlichem oder grünlichem Grunde unregelmäßig mit größeren und 
kleineren bräunlichen Flecken und Punkten, die oft zuſammenlaufen, gezeichnet. Man findet 
ihrer 2 im Horſte, oft aber nur ein einziges Junges. Das Weibchen brütet ungefähr fünf 
Wochen. Die aus dem Ei geſchlüpften Jungen, die bereits in den erſten Tagen des Mai 
das Licht der Welt erblicken, find wie die anderer Raubvögel dicht mit gräulichweißem 
Wollflaum bedeckt, wachſen ziemlich langſam heran und werden kaum vor Mitte, meiſt erſt 
Ende Juli flugfähig. Anfänglich ſitzen ſie faſt regungslos auf ihren Fußwurzeln, und nur 
der manchmal ſich bewegende Kopf verrät, daß ſie leben; ſpäter recken ſie ſich dann und 
wann, bearbeiten mit dem Schnabel ſehr fleißig ihr Gefieder, das beim Heranwachſen un— 
behagliches Jucken zu verurſachen ſcheint, breiten von Zeit zu Zeit die noch ſtummelhaften 
Flügel, ſtellen, indem ſie letztere bewegen, gewiſſermaßen Flugverſuche an, erheben ſich 
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endlich auf die Zehen, trippeln ab und zu nach dem vorderen Rande und ſchauen in die 
ungeheuere Tiefe hinab oder nach den Eltern in die blaue Luft hinauf, bis ſie endlich das 
Neſt verlaſſen können. Beide Eltern widmen ſich ihnen mit hingebender Zärtlichkeit, und 
namentlich die Mutter zeigt ſich treu beſorgt, ihre Bedürfniſſe zu befriedigen. Solange ſie 
noch klein find, verläßt fie kaum das Neſt, hudert ſie, um ſie zu erwärmen, trägt, wie 
Girtanner ſelbſt geſehen hat, tagtäglich friſche Lärchenzweige in das Neſt, um die vom Kote 
der Jungen beſchmutzten und benetzten Zweige, die vorher weggeſchafft wurden, zu erſetzen 
und ſo den Kleinen ſtets ein trockenes Lager zu bereiten, und ſchleppt endlich mit dem 
Männchen im Übermaße Beute herbei, um ſie vor jedem Mangel zu ſchützen. In der frühe— 
ſten Jugend erhalten die Kleinen nur Atzung, die bereits im Kropfe der Mutter vorverdaut 
iſt; ſpäter zerlegt ihnen dieſe die gefangene Beute; endlich tragen beide Eltern unzerfleiſchten 
Raub in den Horſt und überlaſſen es den Jungen, ihre Mahlzeit zu halten, jo gut ſie ver- 
mögen, um ſie allgemach an Selbſtändigkeit zu gewöhnen. Damit hängt es zuſammen, daß 
beide Eltern eines Adlerpaares, mindeſtens das Weibchen, ſich anfänglich ſehr viel im Horſte 
aufhalten, wogegen ſie ſpäter, im Einklange mit der zunehmenden Entwickelung ihrer Jungen, 
länger und auf weiterhin ſich entfernen und zuletzt, wenn ſie die Brut mit Nahrung verſorgt 
wiſſen, ſich oft tagelang nicht mehr zu Hauſe ſehen laſſen. Gegen das Ende der Brutzeit hin 
ähnelt der Adlerhorſt einer Schlachtbank oder einer förmlichen Luderſtätte. Denn jo ſorgfältig 
die Alten auch auf Erneuerung der Niſtſtoffe bedacht ſind, jo gleichgültig laſſen ſie die Neſt— 
vögel zwiſchen den faulenden, im Horſte liegenden Fleiſchreſten und dem dort in Maſſe ſich 
entwickelnden Ungeziefer ſitzen. Dem kleineren Herdenvieh wird der Adler während der Zeit 
der Geburt der Jungen zu einer wahren Geißel, dem Hirten zur ſchlimmſten Plage: kein 
Wunder daher, daß der Herdenbeſitzer alles aufbietet, ſich des furchtbaren Räubers zu erwehren. 

Die Jagd des Steinadlers verlangt in den meiſten Fällen einen guten Bergſteiger und 
ſehr ſicheren Büchſenſchützen, denn der Vogel iſt einzig und allein da, wo er noch niemals 
Nachſtellungen erfuhr, ſo vertrauensſelig, daß er unterlaufen und ohne ſonderliche Anſtren— 
gungen beſchlichen werden kann, weitaus in den meiſten Fällen dagegen, und zwar ſchon in 
früher Jugend, ungemein vorſichtig und ſcheu. Mit zunehmendem Alter ſteigert ſich ſein 
Wißtrauen ebenſoſehr, wie ſeine Erfahrung zunimmt. 

Jung aufgezogene Adler werden bald zahm und befreunden ſich leicht mit dem Men— 
ſchen; ſie gewöhnen ſich ſo an ihren Gebieter, daß ſie ihn zu vermiſſen ſcheinen, wenn er 
längere Zeit nicht bei ihnen war, ihn mit fröhlichem Geſchrei begrüßen, wenn er wieder zu 
ihnen kommt, und ihm nie gefährlich werden. Wit ihresgleichen, auch mit anderen großen 
Raubvogelarten, vertragen ſie ſich in der Regel gut, aber doch wohl nur dann, wenn ſie ſich 
überzeugt haben, daß ſie ihren Mitgefangenen nichts anhaben können. Zu trauen iſt ihnen 
ebenſowenig wie allen übrigen Raubvögeln. Bei einigermaßen genügender Pflege halten 
ſie viele Jahre in der Gefangenſchaft aus. 

Der Steinadler wird von den Baſchkiren und anderen inneraſiatiſchen Völkerſchaften 
zur Jagd abgerichtet und dann als Beizvogel verwendet. Er wird ganz jung dem Neſte 
entnommen und mit größter Sorgfalt großgezogen. Nachdem er vollkommen flugbar ge— 
worden, zieht der Falkner mit ihm in die Steppe hinaus und lehrt ihn nun die Jagd zunächſt 
auf kleine Säugetiere, dann auf Füchſe, Wölfe, Antilopen und anderes Wild, die er mit Ge— 
ſchick und Sicherheit erlegt. 

Unter unſeren Tirolern und den Oberbayern gelten einzelne Teile des Adlers als koſt— 
barer Schmuck. Obenan ſtehen die „Adlerflaumen“ oder Anterſchwanzdeckfedern, die gern 
mit 4—10 Mark bezahlt werden; nächſtdem werden die Klauen geſchätzt. Man liebt es, an 
der meiſt ſilbernen Uhrfette die Haken des Edelhirſches, die Fangzähne des Fuchſes, die 
Klauen des Habichts und Ahus, als höchſte Zierde aber die Klauen des Adlers zu tragen. 
Beſonders hochgeſchätzt find Adlerfedern als Kopf- und Körperſchmuck bei den Indianern 
Nordamerikas, die ſich als Zeichen ihrer Heldentaten oft recht phantaſtiſch mit ihnen ſchmücken. 

Häufiger als irgendeiner der großen Adler lebt in Deutſchland der Schrei-, Rauh 

fuß- oder Entenadler, Aquila pomerana Brehm. Er iſt bedeutend kleiner als der Stein 

adler: feine Länge beträgt nur 50 — 58 em. Ein ſehr gleichmäßiges, ſchwach glänzendes 

Kaffeebraun, das im Frühjahr und Sommer bis zu glanzloſem Erdbraun verblaßt und im 
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Nacken ein wenig ſich lichtet, iſt die vorherrſchende Färbung; die Federn der Unterjeite find 
etwas heller als die des Rückens, die Handſchwingen mattſchwarz oder ſchwarzbraun, ver— 
loſchen dunkler gebändert, die Schwanzfedern etwas lichter als die Schwingen. Junge Vögel 

ſind ſtets merklich dunkler als alte. 
Soviel gegenwärtig mit Sicherheit bekannt iſt, bewohnt der Schreiadler als Brutvogel 

außer Norddeutſchland nur noch Polen, Weſtrußland, Ungarn, Galizien, die europäiſche 

Türkei und Griechenland, beſucht auf dem Zuge einzeln wohl auch Weſtdeutſchland, Frankreich, 

die Schweiz und Italien, fehlt aber ſchon in Spanien ganz. Er liebt feuchte und ſumpfige 

Gegenden, ſiedelt ſich deshalb vorzugsweiſe in Auen und Laubhölzern an. In der Mark, in 
Braunſchweig, Hannover und Mecklenburg iſt er nicht ſelten, in Pommern war er früher 

gemein, kommt aber keineswegs in allen Waldungen vor, ſondern wählt ſich ſeine Aufenthalts- 

orte, wie es ſcheint, ebenſo oft nach Laune wie nach Bedürfnis. Doch ſteht für Deutſchland ſo 
viel feſt, daß er Buchenwaldungen allen übrigen vorzieht, in reinen Kiefernwäldern dagegen 
nur äußerſt ſelten ſich ſeßhaft macht. Das Gebiet eines Paares iſt verhältnismäßig klein, 
wird aber um ſo treuer feſtgehalten. Er erſcheint frühzeitig im Jahre, gewöhnlich im April, 
auch wohl ſchon Ende März, und verweilt bis Ende September im Lande; ſeine Zugzeit 
beginnt jedoch bereits im Auguſt. Einzelne hat man freilich auch im Winter angetroffen. 

Hinſichtlich ſeines Weſens ſteht er hinter ſeinen Verwandten zurück. Er iſt der feigſte 
und harmloſeſte Adler, den ich kenne. Er iſt ſanft und viel mehr buſſard- als adlerartig 
veranlagt; ſchon ſein Ausſehen, ſein Blick bekunden dies. Im Sitzen ſieht er unedel aus, im 
Fluge hingegen zeigt er ſich als echter Adler. Auch er erhebt ſich hoch in die Lüfte und ſchwebt 
namentlich bei ſchönem Wetter in wundervollen Kreiſen ſtundenlang umher. Die Stimme iſt 
ein weitſchallendes Geſchrei, das man durch die Silben „jef jef“ wiedergegeben hat. 

Seine Nahrung beſteht aus kleinen Wirbeltieren. In Mitteldeutſchland jagt er mit 
Vorliebe Fröſche, Kriechtiere und kleine Nager. Fröſche bleiben wohl unter allen Amſtänden 
die Hauptnahrung. Zu einem höhere Tiere gefährdenden Vogel wird er wohl nur gegen das 
Ende der Brutzeit hin. Denn wenn ſeine Jungen heranwachſen und viel Nahrung bean— 
ſpruchen, raubt er, was er erlangen kann, und dann fallen ihm nicht allein Singvögel, ſondern 
auch wohl junge Haſen zum Opfer. Nach Art des Buſſards ſieht man ihn auf einzelnſtehenden 
Bäumen, auf Steinen oder Pfählen ſitzen und hier auf ſeine Beute lauern. Hat er etwas er— 
ſpäht, ſo ſchwingt er ſich behende zu Boden und ſucht das betreffende Tier zu ergreifen, es im 
Notfalle auch durch ſchnelles Nachhüpfen oder raſches Gehen mit großen Schritten zu erhaſchen, 
nach Art einer Krähe, wozu ſich meines Wiſſens ſonſt kein anderer Edeladler herabläßt. 

Unter allen deutſchen Adlerarten hängt der Schreiadler am treueſten am Walde und be— 
ſucht, wie es ſcheint, nur gezwungen unbewaldete Gegenden. Innerhalb des Waldes bevor— 
zugt er entſchieden beſtimmte Stellen; namentlich wählt er als Standort feines Horſtes, wie 
E. v. Homeyer mir mitteilte, regelmäßig die Nähe einer kleinen Waldblöße, um vom Horſte 
möglichſt unbehindert durch Aſte und dergleichen abfliegen zu können. Zur Anlage des Horjtes 
verlangt er alte, ſtarke Bäume. Buchen und Eichen ſcheinen allen übrigen vorgezogen zu 
werden. Beide Gatten des Paares beteiligen ſich am Brüten, ſitzen außerordentlich feſt auf 
den zwei Eiern, lieben ihre Brut ungemein und zeigen ſich daher angeſichts eines Menſchen 
ſelten ſcheu, vorausgeſetzt, daß ihnen vorher nicht wiederholt nachgeſtellt worden iſt. Den 
ausgekommenen Jungen ſchleppen beide Eltern ſo viel Futter zu, wie ſie vermögen; auch 
jetzt bilden Lurche und Kriechtiere die Hauptnahrung der Eltern und Kinder. Mechlenburg 
ſah die Alten oft große Schlangen dem Horſte zutragen. 

Abgeſehen von ſtärkeren Raubvögeln, die den Horſt in Beſchlag nehmen, Schmarotzern, 
die Haut und Eingeweide bewohnen, und Raben und Krähen, die ihn ſchreiend verfolgen, 
hat unſer Adler keine Feinde unter den Tieren; unter den Menſchen ſind außer den Jägern 
ſeine ſchlimmſten, weil unbarmherzigſten Feinde die Eierſammler. Der Nutzen einer wiſſen— 
ſchaftlich angelegten reichhaltigen Eierſammlung wird von mir niemals in Abrede geſtellt 
werden, der Schade aber, den ein rückſichtsloſer Eierſammler unter der Vogelwelt einer von 
ihm heimgeſuchten Gegend anrichtet, iſt noch bei weitem größer als der Gewinn, den ſein 
Sammeleifer für die Vogelkunde haben kann. Der Schreiadler nun iſt, weil ſein Horſt leicht 
aufgefunden werden kann, von ſolchen Raubgeſellen aufs ärgſte gefährdet und durch fie 
buchſtäblich ſchon aus vielen Waldungen vertrieben worden, zum Kummer aller, denen der 
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große, harmloſe Raubvogel Freude und Genuß bereitet. Ich glaube, daß man wohltut, ihn 
möglichſt wenig zu behelligen, denn aus allem, was ich erfahren habe, dürfte hervorgehen, 
daß er keinen weſentlichen Schaden anrichtet, wenn auch Grasfröſche und unſere einheimiſchen 
Reptilien außer der Kreuzotter nützliche Tiere ſind. Es mag ſein, daß er ab und zu einen 
älteren Haſen oder ein Rebhuhn wegnimmt; dieſen geringen Schaden macht er aber durch 
ſeine Mäuſejagd wieder gut. 

Der Keilſchwanzadler, Uroaötus audax Lath., der 98 —100 em lang und etwa 
2,3 m breit iſt, iſt der Adler Auſtraliens und dort nirgends ſelten. Man findet ihn im tiefen 
Walde wie in den Ebenen, paarweiſe und in Geſellſchaften. Am häufigſten iſt er in den von 
zahlreichen Känguruhs wimmelnden Gründen. „Alles, was die Schriftſteller von dem Mute, 
der Kraft und der Raubjucht des Steinadlers erzählen“, jagt Gould, „paßt auch auf den 
Keilſchwanzadler. Er raubt alle kleinen Arten von Känguruhs, die er auf den Ebenen und 
offenen Hügeln vorfindet, bewältigt den edlen Trappen und iſt der größte Feind der Schaf— 
herden, die hart von ihm mitgenommen werden.“ Er iſt deshalb in den Augen der Vieh— 
züchter eine recht ſchlimme Landplage. Die großen Känguruhs vermag er nicht zu bezwingen, 
wohl aber deren Junge; er weiß ſich ſogar ſolcher zu bemächtigen, die noch im Beutel der 
Mutter ſtecken. Auf Aas fällt der Keilſchwanzadler mit der Gier des Geiers. Känguruhjägern 
folgt er meilenweit und tagelang, nachdem er in Erfahrung gebracht, daß bei ihren Jagden 
für ihn immer etwas abfällt. 

Die Harpyie, Thrasaötus harpyia L. (ſ. Tafel „Raubvögel“, 4), iſt ein gewaltiger 
Raubvogel Südamerikas von 1m Länge. Der Leib iſt ſehr kräftig, der Kopf groß, die Be— 
waffnung auffallend ſtark, der Schnabel ungemein hoch und kräftig, mit ſtark gerundeter 
Kuppe und geſchärftem Rande, der unter dem Naſenloche eine Ausbiegung und davor einen 
ſtumpfen Zahn bildet, der Fuß ſtärker als bei jedem anderen Raubvogel, der Fang ſehr lang 
und jede der langen Zehen noch mit einer außerordentlich großen, dicken und ſtark gebogenen 
Kralle bewehrt, der Lauf hinten bis zur Ferſe nackt, vorn bis zur Witte befiedert, an den 
nackten Stellen mit großen Tafelſchuppen bekleidet, der Flügel kurz, der Schwanz zugerundet, 
das Gefieder reich und weich, faſt wie bei den Eulen, im Nacken zu einer langen und breiten, 
aufrichtbaren Holle verlängert. Kopf und Hals ſind grau, die verlängerten Nackenfedern, 
der ganze Rüden, die Flügel, der Schwanz, die Oberbruſt und die Rumpfſeiten ſchieferſchwarz, 
die Steuerfedern dreimal weißlich gebändert, Unterbruſt und Steiß weiß, die übrigen Unter— 
teile auf weißem Grunde ſchwarz getüpfelt. 

Die Harpyie bewohnt die feuchten, waſſerreichen Waldungen Südamerikas und hier 
vorzugsweiſe die Flußufer. Sie kommt überall vor, iſt jedoch nirgends häufig, wahrſchein— 
lich nur deshalb, weil ihre Federn ſeit uralter Zeit einen überaus beliebten Schmuck der 
Indianer bilden und ſie deswegen von jeher hart verfolgt wurde und noch verfolgt wird. 

A. d'Orbigny erzählt, daß die Harpyie von den Indianern ſehr häufig aus dem Neſte 
genommen, aufgezogen und gefangen gehalten werde, einzig und allein, um die geſchätzten 
Federn auf leichtere Weiſe zu gewinnen, als dies durch Erlegung des alten Vogels möglich 
iſt. Der Beſitzer einer lebenden Harpyie iſt unter den Indianern ein angeſehener Mann. 
Den Frauen fällt die Aufgabe zu, die Vögel zu füttern und bei den Wanderungen durch die 
Wälder zu tragen. Sobald die gefangenen Harpyien ausgefärbt ſind, beginnt ihre Qual, 
denn der Eigentümer reißt ihnen zweimal im Jahre die Federn des Schwanzes und der Flügel 
aus, um ſeine Pfeile damit zu verzieren oder ſich einen Kopfputz zu machen. Die Federn 
ſind einer der wichtigſten Tauſchgegenſtände der Indianer, und gewiſſe Stämme, die als ge— 
ſchickte Jäger der Harpyie bekannt ſind, gewinnen damit alles, worauf ein Indianer über— 
haupt Wert legt. 

Die Unterfamilie der Buſſarde umfaßt einige 50 Arten und iſt auf der ganzen Erde 
mit Ausnahme Ozeaniens vertreten. Ihre Angehörigen ſind von ziemlich plumper Geſtalt, 
haben einen dicken, breiten, flachen Kopf, kurzen, ſeitlich zuſammengedrückten, zahnloſen 
Schnabel, lange Flügel, kurzen, bisweilen ſogar ſehr kurzen Schwanz. Das Schienbein iſt 
viel länger als der nackte oder befiederte Lauf. Die Zehen ſind kurz und verhältnismäßig 
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ſchwach. Die Buſſarde ſind ziemlich träge, an Geſchicklichkeit hinter Falken und Habichten 
zurückſtehende Tagraubvögel, deren Jagd mehr dem laufenden als dem fliegenden Wilde gilt. 
Es gibt unter ihnen Fiſchfreſſer und viele Mäuſejäger; manche verſchmähen auch Aas und 
Küchenabfälle pflanzlicher Natur nicht. Ihre ſchwebend, ſeltener rüttelnd erſpähte Beute wird 
durch plötzliches Hinabſchwenken oder Niederſtoßen erreicht. 

In den nördlichen Ländern der Erde, insbeſondere aber in der Tundra, lebt eine Buſſard— 
art, die ſich durch ihre wie bei den Adlern befiederten Fußwurzeln auszeichnet: der Rauh— 
fußbuſſard oder Schneeaar, Archibuteo lagopus Gm. Der Schnabel iſt klein und ſchmal, 
ſtark gekrümmt und langhakig; die großen Flügel erreichen zuſammengelegt das Ende des 
langen, abgerundeten Schwanzes. Das Gefieder iſt locker, in der Gegend der Gurgel zu Bor— 
ſten umgeſtaltet. Die ungemein abändernde Färbung iſt ein Gemiſch von Weiß, Gelblich— 
weiß, Rotgrau, Braunſchwarz und Braun. Die Länge beträgt 65, die Breite etwa 150 cm. 

Als das eigentliche Brutgebiet des Rauhfußbuſſards hat man die Tundra der Alten 
und der Neuen Welt anzuſehen. Erwieſenermaßen horſtet unſer Vogel im Norden Groß— 
britanniens, namentlich in Schottland, wahrſcheinlich auch nur auf Stellen, die der Tundra 
ähneln. Von dieſer ſeiner beliebteſten Wohnſtätte ſtreift er in ſüdlicher gelegene Waldungen 
und errichtet in ihnen ſeinen Horſt. In Europa ſind es vor allem Skandinavien und Nord— 
rußland, wo man ihm während des Sommers begegnet. Bei uns zulande trifft der Rauh— 
fußbuſſard, von Norden kommend, um Mitte Oktober, ſelten früher, meiſt etwas ſpäter, ein, 
um hier, in ſeiner Winterherberge, bis in den März, ſelbſt bis zum April zu verweilen. 
Stellenweiſe und in manchen Jahren tritt er dann ſehr häufig auf. 

Ein geübter Beobachter iſt imſtande, den Rauhfußbuſſard in jeder Stellung, nament— 
lich aber im Fliegen, von ſeinen einheimiſchen Verwandten zu unterſcheiden. Die längeren 
Flügel mit den ſchwarzen Flecken am Handgelenk und die auffallende Schwanzzeichnung 
laſſen das Flugbild von dem des gemeinen Buſſards hinlänglich abweichend erſcheinen. Auch 
ſind die Bewegungen beider Vögel verſchieden, indem der Rauhfußbuſſard nach je zwei oder 
drei Schlägen eine Strecke geradeaus zu ſchweben pflegt. 

Zur Anlage des Horſtes verfehlt der Rauhfußbuſſard zwar nie, Bäume oder paſſende 
Felsniſchen zu verwenden, in der baumloſen Tundra aber horſtet er auf dem Boden ſelbſt, 
und zwar ganz augenfällig gerade auf der Spitze kleiner Bodenerhöhungen. Abgeſehen von 
dieſem für einen Buſſard ſicherlich auffallenden Standorte, zeichnet ſich der Horſt, der in 
waldigen Gegenden von dem unſeres Mauſers (vgl. S. 129) kaum abweicht, in der Tundra 
noch dadurch aus, daß ausſchließlich dünne, gebrechliche Zweige zu ſeinem Aufbau verwendet 
werden: koſtet es doch dem Rauhfußbuſſard Mühe genug, ſelbſt dieſe herbeizuſchaffen. Weite 
Strecken durchfliegend, findet er nur hier und da einen durch irgendeinen Zufall abgebrochenen 
Zwergbirkenzweig, im günſtigſten Falle einen ausgeriſſenen Zwergbirkenſtrauch oder einen 
dürren Lärchenaſt, den er verwenden kann. Entdeckt der Rauhfußbuſſard Nenntierhaare 
oder andere weiche Stoffe zur Ausfütterung, ſo ſchleppt er auch dieſe herbei, ſonſt begnügt 
er ſich, die ſehr flache Neſtmulde regelmäßiger als den unteren Teil des Horſtes mit ſehr 
dünnen Zweigen und einzelnen Riedgrashalmen auszukleiden. 

Ende Juli ſchlüpfen die 4— 5 Jungen aus. Findet man dann einen Horſt rechtzeitig 
auf, ſo vermag man mit dem Fernglaſe vor dem Auge, weiter und weiter ſchreitend, das 
Treiben der Jungen trefflich zu beobachten. Harmlos, wie üblich die Köpfe nach innen ge— 
richtet, ſitzen ſie in verſchiedenen Stellungen nebeneinander. Das eine lagert, den Hals aus— 
geſtreckt und den Kopf auf den Boden der Horſtmulde gelegt, behaglich, halb geſchloſſenen 
Auges, träumend oder ſchlummernd; das andere hockt auf den Fußwurzeln und neſtelt mit 
dem Schnabel im Gefieder; das dritte verſucht, die ſtummelhaften Flügel zu bewegen, als 
ob es fliegen wollte; das vierte ſträubt ärgerlich das Kopfgefieder, auf dem mehr als ein 
Dutzend blutgieriger Mücken ſitzen; das fünfte kauert halb in ſich zuſammengeſunken zwiſchen 
den übrigen. Nun ſtößt plötzlich der Alte, auf deſſen ängſtliches Rufen die geſamte junge 
Schar bisher noch nicht geachtet hat, tief herab und ſtreicht eiligen Fluges ſchwebend un— 
mittelbar über dem Horſte dahin: augenblicklich ducken ſich alle Jungen zu Boden nieder und 
verharren regungslos, ohne durch mehr als das Heben und Senken der atmenden Bruſt zu 
verraten, daß noch Leben in ihnen ſei. So unbeweglich bleiben ſie, ſolange man ſich am 
Neſte aufhält. Man kann ſie zeichnen, ohne befürchten zu müſſen, daß eines von ihnen ſeine 
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Stellung verändere; man darf ſie aus dem Neſte heben und wieder zurücklegen: ſie werden 
die Stellung getreulich beibehalten, die man ihnen gab. Währenddem ſchreien die Alten 

jämmerlich, ſtoßen herab, ſchwingen ſich in Kreislinien wieder nach oben empor, geben durch 

tauſend Zeichen ihre Angſt zu erkennen, wagen aber nicht, bis auf Schußweite zu nahen. 

Das Beutetier, das den Rauhfußbuſſard an die Tundra feſſelt, it die eine oder andere 

Art des Lemminggeſchlechts. Dank der außerordentlichen Häufigkeit dieſer Wühlmäuſe leidet 

Mäuſebuſſard, Buteo buteo L. ½ natürlicher Größe. 

der Vogel während der wichtigſten Zeit ſeines Lebens niemals Mangel. Lemminge fängt er 

mühelos, ſo viele er braucht; mit ihnen ernährt er ſich und ſeine Jungen. Aber auch andere 

Tiere der Tundra verſchmäht er nicht, und er kann ſelbſt den Schneehaſen gefährden, wenn 

die heranwachſenden Jungen ihn mehr als ſonſt zu rückſichtsloſem Raube anſpornen. 

Das Urbild der gegen 20 Arten umfaſſenden Gattung der Buſſarde (Buteo (. 

kennzeichnet ſich durch kleinen, ſchmalen, ſtark gekrümmten Schnabel, unbefiederte Fußwurzeln, 

verhältnismäßig kurze Fänge, breite Flügel und kurzen, höchſtens mittellangen, gerade ab 

geſchnittenen Schwanz, der von den zuſammengelegten Flügeln bedeckt wird. Anſer Mäuſe 

buſſard oder Mauſer, ſonſt auch Bußhard und Busaar, Mäuſehabicht, Mäuſefalke, 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 9 
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Mäuſeaar, Mäuſegeier, Rüttelweihe, Waſſervogel, Unkenfreſſer und Wald— 
geier genannt, Buteo buteo L. (Abb. S. 129), erreicht eine Länge von 50—56 em bei einer 

Breite von 120—125 em; die Länge der Flügel beträgt 38—40, die des Schwanzes 26 em. 
Über die Färbung iſt ſchwer etwas allgemein Gültiges zu jagen, denn der Buſſard ändert in 
außergewöhnlichem Maße ab, ſo daß man ſelten zwei vollkommen gleich gefärbte Stücke ſieht. 
Einzelne ſind gleichmäßig ſchwarzbraun, auf dem Schwanze gebändert, andere braun auf 
Oberſeite, Bruſt und Schenkeln, ſonſt aber auch auf licht braungrauem Grunde quer gefleckt, 
andere lichtbraun, bis auf den Schwanz längsgeſtreift, andere gelblichweiß mit dunkleren 
Schwingen und Schwanzfedern, auf der Bruſt gefleckt, auf den Steuerfedern gebändert uſw. 
Die Iris iſt in der Jugend graubraun, ſpäter rötlichbraun, im hohen Alter grau, die Wachs— 
haut wachsgelb, der Fuß hellgelb, der Schnabel am Grunde bläulich, an der Spitze ſchwärzlich. 

Das Verbreitungsgebiet des Mäuſebuſſards reicht nicht weit über Europa hinaus. 
Außerhalb Europas hat man den Vogel in Turkiſtan und während des Winters in Nord— 
afrika beobachtet. Er iſt in Großbritannien faſt ausgerottet worden, im ſüdlichen Skandi— 
navien, Nord- und Wittelrußland, Dänemark, Deutſchland, Oſterreich-Ungarn dagegen einer 
der häufigſten Raubvögel, in Holland hauptſächlich auf die öſtlichen Teile beſchränkt, in Bel— 
gien und Frankreich ſeltener Stand-, aber häufiger Wandervogel, auf den drei ſüdlichen 
Halbinſeln regelmäßiger Wintergaſt. Im ſüdlichen Deutſchland verweilt er gewöhnlich auch 
den Winter über. Kältere Gegenden verläßt der Buſſard jedes Jahr im Herbſt, und zwar 
im September und Oktober, um im Wärz oder April zurückzukehren. Zum Standorte wählt 
das Paar Waldungen aller Art, am liebſten, wenn ſie mit Feld und Wieſen abwechſeln, fehlt 
jedoch auch in ausgedehnten Forſten nicht und ſteigt hoch im Gebirge empor. 

Der geübte Beobachter erkennt den Mäuſebuſſard auf den erſten Blick, mag der Vogel 
ſitzen oder fliegen. Gewöhnlich ſitzt er zuſammengedrückt, mit wenig anliegenden Federn, gern 
auf einem Fuße, den anderen zuſammengebogen zwiſchen den Federn verſteckt. Der Stein, 
der Erdhügel oder der Baum, den er zum Ruheſitze erwählt hat, dient ihm als Warte, von 
der aus er ſein Gebiet überſchaut. Der Flug iſt langſam, aber leicht, faſt geräuſchlos und auf 
weite Strecken hin ſchwebend. Jagend erhält ſich der Mäuſebuſſard rüttelnd oft längere Zeit 
über einer Stelle, um dieſe auf das genaueſte abzuſuchen oder ein von ihm bemerktes Tier 
genauer ins Auge zu faſſen. Angreifend fällt er mit eng angezogenen Schwingen auf den 
Boden hinab, breitet dicht darüber die Flügel wieder aus, fliegt wohl auch noch eine kurze 
Strecke über dem Boden dahin und packt dann mit weit ausgeſtreckten Fängen ſeine Beute. 
Bei gewöhnlicher Jagd erhebt er ſich ſeltener in große Höhe, im Frühjahr aber, und nament— 
lich zur Paarungszeit, ſteigt er ungemein hoch empor und entfaltet dabei Künſte, die man 
ihm kaum zutrauen möchte. „Da, wo er horſtet“, jagt Altum ſehr richtig, „it er eine wahre 
Zierde der Gegend. Es gewährt einen prachtvollen Anblick, wenn die beiden Alten an heiteren 
Frühlingstagen und auch ſpäter noch ſich in den ſchönſten Kreiſen über dem Walde wiegen. 
Ihr lautes und ſchallendes, Hiäh' erhöht noch die angenehme Belebung. Haben ſie ihre Künſte 
im Fliegen lange genug ausgeführt, ſo zieht einer die beiden Flügel an und wirft ſich in laut 
ſauſendem Sturze hinab in den Wald, und ſofort folgt auch der andere nach.“ Die Stimme 
ähnelt dem Miauen einer Katze. 

Ende April oder Anfang Wai bezieht der Mäuſebuſſard ſeinen alten Horſt wieder oder 
erbaut einen neuen. Er wählt einen ihm paſſenden Baum in Laub- oder Nadelwäldern und 
errichtet hier, bald höher, bald niedriger über dem Boden, in der Regel möglichſt nahe am 
Stamm, entweder in Zwieſeln oder in geeigneten Aſtgabeln, den faſt immer großen, mit den 
Jahren an Umfang zunehmenden Bau, falls er nicht vorzieht, ein ihm geeignet erſcheinendes 
Kolkraben- oder Krähenneſt zu benutzen. In den meiſten Fällen jedoch iſt er nicht allein Bau— 
meiſter für ſich, ſondern auch für viele andere Raubvögel unſeres Vaterlandes. Der Horſt 
hat ungefähr 60, höchſtens 80 em im Durchmeſſer und beſteht aus ſtärkeren Zweigen, die 
nach oben hin immer dünner und zuletzt mit großer Sorgfalt ausgewählt zu werden pflegen, 
jo daß die flache Vertiefung mit zarten, grünen Reiſern ausgeſchmückt erſcheint. Zuweilen 
füttert der Buſſard die Mulde auch mit Moos, Tierhaaren und anderen weichen Stoffen aus. 
Das Gelege bilden 3—4 Eier, die auf grünlichweißem Grunde hellbraun gefleckt ſind. Das 
Weibchen ſcheint allein zu brüten, die Jungen aber werden von beiden Eltern gemeinſchaft— 
lich ernährt. 
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Jeder Übergriff des Mäuſebuſſards wird mit mißgünſtigen Blicken bemerkt, feine uns 
Nutzen bringende Tätigkeit dagegen häufig unterſchätzt. Was die Übergriffe dieſer Raub 
vögel anlangt, ſo geſtehe ich ſie ohne weiteres zu, ebenſo wie ich ſie auch früher nicht ver 
ſchwiegen habe, muß aber erklären, daß ich trotz alledem in keiner Weiſe von der überwiegen— 
den Schädlichkeit des Buſſards überzeugt worden bin. Ich will ſogar noch weitere Belege 
für die zeitweilige Schädlichkeit des Mäuſebuſſards beibringen, teils nach eigenen Beobach— 
tungen, teils nach fremden Mitteilungen. Wahr iſt es, daß er ebenſogut wie Mäuſe, Ratten 
und Hamſter, Schlangen, Fröſche, Kerbtiere und Regenwürmer auch junge Haſen fängt oder 
alten, kranken, namentlich verwundeten den Garaus macht und von ihrem Wildbret kröpft, 
möglich ſogar, daß er gewandt genug iſt, um ſelbſt im Sommer und Herbſt geſunde Feld— 

A Weſpenbuſſard, Pernis apivorus 1% natürlicher Größe. 

hühner oder Faſanen zu ſchlagen, erwieſen ferner, daß er ſeinen Jungen außer den eben ge— 
nannten Wildarten Maulwürfe, Finken, Lerchen, Amſeln und andere junge Vögel, deren er 
ſich bemächtigen kann, zuträgt. Aber ſeine Hauptnahrung beſteht trotzdem in allen Arten von 
Mäuſen, in Ratten, Hamſtern, Zieſeln, Tau- oder Grasfröſchen, Heuſchrecken und anderen 
Inſekten und deren Larven, alſo in Tieren, die uns entweder auf das empfindlichſte ſchädigen 
oder in ſo zahlreicher Menge vorhanden ſind, daß die Vernichtung einzelner von ihnen nicht 
in Betracht kommt. Blaſius hat 30 Mäuſe dem Magen eines einzigen Mäuſebuſſards ent— 
nommen, Wartin Hunderte dieſer ihm zum Ausſtopfen überlieferten Raubvögel geöffnet und 
in aller Kröpfe nur Mäuſe gefunden. Snell ſah den Vogel im Winter bei grimmigem 
Hunger Schlehen, Hagebutten und Blaukohl freſſen. 

Um den Mäuſebuſſarden, die ich auf unſeren Fluren nicht miſſen möchte, Freunde zu 

werben, will ich noch ausdrücklich hervorheben, daß der oft ſo falſch beurteilte und vielgeſchmähte 

Vogel einer der wirkſamſten Vertilger der Kreuzotter iſt. Lenz hat die umfaſſendſten Verſuche 

angeſtellt, um ſich hierüber zu vergewiſſern, und rühmt unſeren Vogel in außerordentlicher 

Weiſe. Um die Gefährlichkeit der Kämpfe des Mäuſebuſſards mit Vipern zu würdigen, muß 
man wiſſen, daß er nicht gefeit iſt gegen das Gift der Kreuzotter, ſondern den Biſſen des 

9° 
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tückiſchen Kriechtieres erliegt, wenn dieſe einen blutreichen Teil des Leibes getroffen haben. 
Es mag allerdings ſelten vorkommen, daß der Raubvogel nicht als Sieger aus dem Kampfe 
hervorgeht; einzelne aber finden gewiß ihren Tod durch Kreuzottern. 

William Bär teilt mit, daß an dieſer günſtigen Beurteilung des Mäuſebuſſards auch 
die ſeitdem verfloſſenen Jahre eifriger und kritiſcher Forſchung nichts zu ändern vermochten, 
daß im Gegenteil die zahlreichen und ſorgfältigen Unterſuchungen des Mageninhaltes nicht 
einmal die dem Vogel oben zur Laſt gelegten Übergriffe beſtätigen. Es iſt deshalb mit Freu— 
den zu begrüßen, zumal angeſichts des äſthetiſchen Wertes des kreiſenden Buſſards, daß nun— 
mehr der Mäuſebuſſard im Deutſchen Reiche durch das Reichsvogelſchutzgeſetz vom Jahre 1908 
einen Schutz erhalten hat, durch den er die gleiche Schonung genießt wie z. B. die Nachtigall. 

Der Weſpen- oder Honigbuſſard, Pernis apivorus L. (Abb. S. 131), iſt geſtreckter ge— 
baut als andere Arten von Tagraubvögeln, der Schnabel lang, niedrig, ſchwach und nur gegen 
die Spitze hin ſcharf gekrümmt, der Fuß kurz, der Fang mittellang, mit langen, ſchwachen 
und wenig gekrümmten Klauen bewehrt, der Schwanz lang, der Zügel anſtatt mit Borſten 
mit kurzen, ſteifen, ſchuppenartigen Federn bedeckt, das übrige Gefieder härter und dichter 
anliegend als bei den Verwandten und in ſeiner Färbung mannigfachem Wechſel unterworfen. 

Ganz Europa, mit Ausnahme der nördlichſten Länder, iſt die Heimat des Weſpen— 
buſſards. In Deutſchland bevorzugt er den Weſten, ohne jedoch im Norden zu fehlen. Er 
tritt im Flachlande häufiger auf als im Mittelgebirge, ſcheint überhaupt eine Höhe von 1000 m 
nicht zu überſteigen und läßt ſich außerdem durch den herrſchenden Beſtand der Wälder be— 
einfluſſen. Reine Nadelholzbeſtände meidet er mehr oder weniger, bevorzugt mindeſtens 
Laubwaldungen unbedingt und ſcheint, laut Altum, ſich wiederum lieber in Buchen- als in 
Eichenwaldungen feſtzuſetzen. Erſt ſpät im Frühjahr, nur ſehr ausnahmsweiſe um Mitte, 
in der Regel Ende April, ſtellt er ſich bei uns ein, zieht aber bis Ende Mai noch einzeln durch 
Deutſchland ſeinen nördlichen Wohngebieten zu und beginnt bereits von Auguſt an ſeine 
Rückwanderung, die ihn bis ins Innere, ſogar bis zum Süden Afrikas führt. 

„Der Weſpenbuſſard“, ſagt Naumann, „iſt ein ſehr unedler, feiger Vogel und übertrifft 
in dieſer Hinſicht alle anderen einheimiſchen Raubvögel. Gutmütigkeit und Furchtſamkeit, 
auch dummer Trotz ſind Grundzüge ſeines Charakters. Er iſt ſcheu und fliegt langſam und 
ſchwerfällig, auch meiſtenteils nur niedrig über dem Boden dahin.“ 

Nicht umſonſt trägt der Weſpenbuſſard ſeinen deutſchen Namen, denn Weſpen und 
andere Immen bilden in der Tat einen Hauptteil ſeiner Mahlzeiten. Den über der Erde 
bauenden Immen bricht er wahrſcheinlich ihre Kuppelneſter von den Zweigen ab, den unter 
dem Boden wohnenden kommt er bei, indem er die Bauten ausſcharrt. „Ich ſah einſt“, ſchreibt 
mir Liebe, „ein paar Weſpenbuſſarde auf einem Feldrande damit beſchäftigt, ein Hummelneſt 
auszugraben. Das Weibchen packte mit dem Fange Raſenſtücke und Erde und riß jo Brocken 
für Brocken heraus, bisweilen mit dem Schnabel nachhelfend. Das Männchen löſte ſeine 
Ehehälfte einige Male auf kurze Zeit ab. Nach etwa einer Viertelſtunde war die Arbeit getan.“ 
Hat der Vogel ein Immenneſt entdeckt, ſo läßt er ſich nicht leicht von ihm vertreiben. Nau— 
mann betrachtet ihn außerdem als einen argen Vogelneſtplünderer und bezichtigt ihn, neben 
Mäuſen, Ratten, Hamſtern und dergleichen auch wohl einen jungen Haſen abzuwürgen. 

Alle Beobachter, die die Inſekten im Kropfe und Magen des Weſpenbuſſards unter— 
ſuchten, mit alleiniger Ausnahme von Behrends, bemerken übereinſtimmend, daß der Vogel 
nie verfehle, dem Immengeſchlechte, alſo Horniſſen, Weſpen, Hummeln und Bienen, vor dem 
Verſchlingen den Stachel abzubeißen. Er weiß dieſe Tiere, wie Naumann ſchildert, ſo geſchickt 
zu fangen, daß er ſie beim Zuſchnappen ſeitlich quer in den Schnabel bekommt, durch raſches 
Zuſammendrücken der Kiefer die Spitze des Hinterleibes in einer Breite von einigen Willi— 
metern nebſt dem Stachel abbeißt, dieſes Stückchen fallen läßt und nicht mit verſchluckt, weil 
ihn ſonſt der Stachel im Munde, Schlunde uſw. tödlich verletzten könnte. Sämtliche Inſekten 
werden ſtets jo verſtümmelt, und nie war ein Stachel unter den Reſten zu finden. Beim 
Fange ſelbſt ſchützen den Vogel das derbe Gefieder und die harten Fußſchilde vor den Stichen 
der ihn Umſummenden. 

In der Gefangenſchaft iſt der Weſpenbuſſard, laut Behrends, höchſt unterhaltend. „Ein 
alt eingefangenes Weibchen liebte Weſpenbrut leidenſchaftlich. Hielt man ihm ein Weſpenneſt 
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vor, jo wurde es ſichtlich aufgeregt, ſtieß mit Begierde danach und verſchluckte ganze Stücke 
davon. Leere Weſpenneſter zerriß es, nach Brut ſuchend, in Fetzen. Sonſt waren Sem— 
mel und Milch ſeine Lieblingsſpeiſe. Tote Vögel ließ es oft unberührt, lieber waren ihm 
Fröſche; auch Maikäfer fraß es, doch nicht beſonders gern. Gegen meine übrigen Haustiere 
war der Weſpenbuſſard im hohen Grade verträglich. Ergötzlich war es anzuſehen, wenn 
er mit dieſen, nämlich mit zwei Meerſchweinchen, einem Star, einem Goldregenpfeifer und 
zwei Wachteln, aus einer Schüſſel fraß. Keins der genannten Tiere zeigte die geringſte 
Furcht vor ihm, ja der naſeweiſe Star biß oft aus Futterneid nach ihm oder ſpritzte ihm 
Wilch ins Geſicht, was er ganz ruhig hinnahm. Zuweilen erhob er ſich dabei ſehr würdevoll 
und überſchaute mit ſtolzem Blicke den bunten Kreis ſeiner Tiſchgenoſſen. Einmal erhielt 
ich eine Taube, ſetzte ſie neben den Weſpenbuſſard und erſtaunte nicht wenig, als ſie, ſtatt 
Furcht zu zeigen, ſich innig an den Falken ſchmiegte. Sie zeigte überhaupt bald eine ſolche 
Anhänglichkeit an ihn, daß ſie nicht mehr von deſſen Seite wich. War ſie von der Stange, 
auf der ſie neben ihm ſaß, zum Futter hinabgehüpft, ſo lief ſie, da ſie nicht fliegen konnte, 
ſo lange unter ihrem Freunde hin und her, bis man ſie wieder hinaufſetzte; verhielt ſich der 
Falke nicht ruhig, ſo hackte ſie oft nach ihm, was ihn aber gar nicht zu beleidigen ſchien. 
So gutmütig der Weſpenbuſſard gegen Menſchen und die genannten Tiere war, ſo bösartig 
war er, wenn ein Hund in ſeine Nähe kam: pfeilſchnell und mit größter Wut ſchoß er nach 
dem Kopfe des Hundes, ſchlug ſeine Fänge ein, biß und ſchlug ihn mit den Flügeln; dabei 
ſträubte er die Federn und fauchte wie eine Katze. Die Hunde, auch die ſtärkſten und bös— 
artigſten, gerieten in die größte Angſt und ſuchten das Weite. Auch wenn der Hund ent— 
ronnen war, beruhigte ſich der Vogel nicht gleich, ſondern biß eine Zeitlang in blinder Wut 
nach allem, was ſich ihm näherte.“ 

Der Wert des Weſpenbuſſards iſt, wie Altum hervorhebt, leicht zu überſchätzen, wenn 
man nur die von ihm verzehrten Raupen, Grillen und Weſpen berückſichtigt, dagegen außer 
acht läßt, daß Fröſche und Hummeln durchaus keine ſchädlichen Tiere ſind und er viele Vogel— 
bruten zerſtört. Das geht am beſten daraus hervor, daß er, laut Sachſe, ſobald er ſich blicken 
läßt, von allen Vögeln, großen und kleinen, heftig verfolgt wird, während dieſelben Vögel 
ſich um den Mäuſebuſſard wenig kümmern. 

Die ſieben Arten der Gattung der Milane (Milvus C..) find mittelgroße, ſchlank 
gebaute Falkenvögel mit ſchwachem, ziemlich langhakigem, zahnloſem, weit geſpaltenem 
Schnabel, kurzen Läufen und mäßig großen, mit ſchwach gekrümmten Krallen bewaffneten 
Fängen, verhältnismäßig ſehr großen, unten langen Flügeln, mehr oder minder gabel— 
förmigem Schwanze und großem, lockerem, abſtehendem Gefieder, das ſich dadurch auszeichnet, 
daß die Kopffedern verlängert und ſpitzig und auch die der Bruſt ſchmal und zugeſpitzt ſind. 
Dieſe Vögel bewohnen die Alte Welt. 

Wohl der ausgezeichnetſte aller Milane iſt der Königsweihe oder Rotmilan, Mil- 
vus milvus J. (Abb. S. 134), ein ſtattlicher Falkenvogel von 65 —72 em Länge und 140 bis 
150 em Breite. Von feinen europäiſchen Verwandten und allen anderen Wilanen über- 
haupt unterſcheidet er ſich durch ſeinen etwa 10 em tief gegabelten Schwanz. Im ganzen 
Gefieder herrſcht eine ſchöne roſtrote Farbe vor, auch Kopf und Hals, deren Grundfarbe weiß 
iſt, ſind roſtfarben überhaucht. Die kleineren roſtroten Federn des Körpers zeigen dunkle bis 
ſchwarze ſchmale Schaftſtriche, bei den größeren Federn der Flügel iſt die breite dunkle Mitte 
roſtfarben eingefaßt. 

Ebene Gegenden Europas von Südſchweden an bis Spanien und von hier bis ©i- 
birien ſind die Heimat dieſer unedlen Raubvogelart. In Deutſchland horſtet ſie im ebenen 
Thüringen, in der Mark, in Sachſen, Braunſchweig, Hannover, Rheinpreußen, Mecklenburg, 
Pommern, Poſen, Weſt- und Oſtpreußen geeigneten Ortes wohl überall, wogegen ſie in Weſt 
falen und Oberſchleſien ſtrichweiſe ganz zu fehlen ſcheint; in Bayern bewohnt ſie nur die weiten 
Ebenen. Der Königsweihe erſcheint regelmäßig Anfang März und verweilt im Lande bis 
zu den erſten Tagen des Oktober, bleibt vereinzelt auch wohl in gelinden Wintern in der 
Heimat, falls er glaubt, ſich hier durchs Leben ſchlagen zu können. 

In früheren Zeiten ſpielte er ſtellenweiſe in Europa dieſelbe Rolle, die gegenwärtig 
der Schmarotzermilan in Afrika übernommen hat. „In den Tagen König Heinrichs VIII.“, 
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ſagt Pennant, „ſchwärmten über der britiſchen Hauptſtadt viele Milane umher, die von den 
verſchiedenen Abfallſtoffen in den Straßen herbeigezogen wurden und ſo furchtlos waren, 
daß ſie ihre Beute inmitten des größten Getümmels aufhoben. Es war verboten, ſie zu 
töten.“ Nach Gurney erzählt ein Italiener, der ſich nicht nennt, in einem um 1500 ge— 
ſchriebenen Buche über England, die Wilane ſeien in London ſo zahm, daß ſie den Kindern 
auf der Straße Butterbrot aus der Hand fräßen. Sie bildeten, wie Gurney ſagt, ebenſo wie 
die Raben in der Hauptſtadt Großbritanniens eine Art von Wohlfahrtspolizei, und noch 
1555 war eine Strafe auf das Töten beider Vogelarten in den Straßen Londons geſetzt. 

Königsweihe, Milvus milvus Z. ½ natürlicher Größe. 

Der Königsweihe iſt nichts weniger als ein königlicher Vogel, weil er träge, ziemlich 
ſchwerfällig und widerlich feig iſt. Sein Flug iſt langſam, aber ungemein anhaltend und 
ſanft ſchwimmend, wird zuweilen viertelſtundenlang durch keinen Flügelſchlag unterbrochen, 
hebt den Vogel, ſcheinbar ohne jegliche Anſtrengung, zu ungemeſſenen, dem menſchlichen 
Auge kaum noch erreichbaren Höhen empor und trägt ihn ein andermal weite Strecken auch 
dicht über dem Boden dahin. 

Kleine Säugetiere und noch nicht flugfähige Vögel, Echſen, Schlangen, Fröſche und 
Kröten, Heuſchrecken, Käfer und Regenwürmer ſind die Nahrung des Königsweihen. Durch 
Vertilgung von Mäuſen und Hamſtern macht er ſich ſehr nützlich, und er zählt in Wahrheit 
zu den harmloſeſten aller unſerer Raubvögel. Sein Horſt, den er auf Bäumen anlegt, unter— 
ſcheidet ſich in der Bauart nicht weſentlich von dem eines Buſſards oder eines anderen Fal— 
kenvogels, wohl aber regelmäßig dadurch, daß der Königsweihe die Neſtmulde mit Lumpen 
und Papier verſchiedener Art auszukleiden liebt und nicht immer dazu das ſauberſte Mate— 
rial erwählt. 
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Unter geeigneter Pflege wird der Königsweihe in der Gefangenſchaft bald zahm. Iſt 
er beim Einfangen bereits erwachſen, ſo pflegt er ſich, wie Stölker erfuhr, angeſichts des 
Menſchen in höchſt abſonderlicher Weiſe zu gebaren, indem er „jich tot ſtellt“, ſich platt auf 
den Boden legt und regungslos verhält, ſich wohl auch von einer Sitzſtange herabfallen und 
Flügel und Schwanz ſchlaff hängen läßt, ſelbſt den Schnabel öffnet und die Zunge hervor— 
ſtreckt, geſtattet, ohne ein Lebenszeichen von ſich zu geben, daß man ihn an einem Fange auf— 
hebt, und, wenn man ihn wieder auf den Boden bringt, genau ebenſo liegen bleibt, wie man 
ihn hinlegte. Solch heuchleriſches Spiel treibt er geraume Zeit, verſtellt ſich aber bald immer 
ſeltener, ſpielt nicht mehr den Toten, höchſtens den Halbtoten, wird immer zutraulicher und 
betätigt endlich größte Hingebung an den fütternden Gebieter, mit anderen Worten: er ge— 
wöhnt ſich an den Menſchen und verliert ihm gegenüber den ſchützenden Verſtellungsinſtinkt. 

In manchen Gegenden unſeres Vaterlandes vertritt den Königsweihen, an anderen 
Orten geſellt ſich zu ihm der Milan, Schwarze Milan, Waldgeier oder Hühnerdieb, 
Milvus korschun %. Er iſt merklich kleiner als der Königsweihe: ſeine Länge beträgt 
55—58, die Breite 136—145 em. Das Gefieder iſt in allen Teilen erheblich dunkler als das 
des Königsweihen, der Name Schwarzer Milan im Vergleiche zu Roter Milan daher nicht 
ganz ungerechtfertigt. Der Schwarze Milan hat von allen einheimiſchen Naubvogelarten 
die längſten und lockerſten Dunen. Beide Geſchlechter unterſcheiden ſich nicht in der Färbung. 

Das Verbreitungsgebiet des Schwarzen Wilans iſt wie das aller ſeiner Verwandten 
ziemlich beſchränkt. In Witteldeutſchland gehört er zu den ſeltenen Vögeln; in der Mark, 
namentlich in der Nähe der Havelſeen, in Pommern, Mecklenburg, am Oberrhein und in 
der unteren Maingegend, zumal in Rheinheſſen und Baden, iſt er häufiger, in Niederöſter— 
reich, Ungarn, den Donautiefländern, einem großen Teile von Rußland und ebenſo in Italien 
und Spanien ein regelmäßig vorkommender, an geeigneten Stellen gemeiner, ſogar geſell— 
ſchaftlich horſtender Brutvogel. Bei uns zulande iſt er Sommergaſt, der im März eintrifft 
und die Heimat im Oktober wieder verläßt. 

Unmittelbar nach ſeiner Ankunft im Frühjahr begibt ſich der Milan auf ſeinen vor— 
jährigen Horſtplatz und beginnt nunmehr ſein Sommerleben. Ich danke dem Kronprinzen 
Erzherzog Rudolf von Oſterreich eine jo vortreffliche und richtige Schilderung davon, daß 
ich nichts Beſſeres tun kann, als ſie hier auszugsweiſe wiederzugeben. 

Hohe Bäume ſucht der Schwarze Wilan nur deshalb auf, um auf ihnen zu horſten 
oder zu ſchlafen. Im Laufe des Tages zieht er fortwährend über und unter den Gebüſchen 
und längs der Gewäſſer umher. Sein ganzes Sein und Weſen erfordert eine flache Gegend 
mit viel Waſſer: daher ſagen ihm die Donau-Auen beſonders zu. Er iſt ein geſelliger Vogel, 
der da, wo er auftritt, ſtets in großer Anzahl gefunden wird und auch die Geſellſchaft anderer 
Familiengenoſſen ſucht. Die Nähe der Ortſchaften meidet er ſchon in Niederöſterreich nicht, 
noch weniger aber in Ungarn, wo er ſogar Städte, die Hauptſtadt nicht ausgeſchloſſen, oft 
beſucht und in deren Inneren ſich längere Zeit umhertreibt. 

Der Flug des Vogels iſt außerordentlich ſchön, beſonders wenn er über dem Waſſer— 
ſpiegel größerer Ströme gaukelt, wie er dies viertelſtundenlang zu tun pflegt. Doch gewinnt 
man erſt im Frühjahr zur Paarungszeit die richtige Vorſtellung von ſeinen Flugkünſten. Von 
der Liebe erregt, ſteigt das Paar hoch in die Lüfte und kreiſt. Plötzlich läßt ſich der eine oder 
der andere Gatte mit ſchlaff hängenden Flügeln bis knapp über die Waſſerfläche fallen, zieht 
dann pfeilſchnell in krummen Linien eine kurze Strecke dahin, fliegt raſch wieder zurück, rüttelt 
wie der Turmfalke und führt die wunderbarſten Bewegungen nach allen Richtungen aus. 

Er horſtet auf den verlaſſenſten Inſeln, die nur ſelten ein Menſch betritt. Sein ein— 
fach gebauter Horjt ſteht tiefer als halbe Baumeshöhe auf den ſtärkſten Bäumen, meiſt in 
der Zwieſel zwiſchen dem Stamme und einem dicken Aſte. Dünn übereinandergelegte Neijer 
bilden den liederlichen Bau, über deſſen Rand man ſchon von weitem den gegabelten Stoß 
des Weibchens hervorragen ſieht. In den meiſten Fällen bemächtigt ſich unſer Milan ver— 
laſſener Reiherhorſte. Weitaus die meiſten Horſte ſtehen auf jenen Inſeln, auf denen ſich 
Keiher⸗ und Scharbenſtände befinden; auf ſolchen, wo der Buſſard, Königsweihe und die 
größeren Falken niſten, iſt der Vogel während der Brutzeit niemals zu bemerken. 

„Wer den Milan beobachtet”, ſchreibt Kronprinz Rudolf, „muß bemerken, daß er die 
Geſellſchaft des Sumpf- und Waſſergeflügels in hohem Grade liebt, und es darf wohl als 
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ein Beweis ſeiner Harmloſigkeit dienen, daß dieſe Vögel in dem freundlichſten Verhältniſſe 
mit ihm leben. Ich glaube, daß ein Hauptgrund des Zuſammenlebens der Reiher und 
Scharben mit den Wilanen die große Freßgier der letzteren und ihre Trägheit im Suchen 
nach Beute iſt. Ihre Lieblingskoſt bilden Fiſche, und leicht wird es ihnen, in der Nähe der 
Reiher ihren Hunger zu ſtillen, da dieſe von ihren Horſten viele große Fiſche fallen laſſen, 
deren ſich dann andere Schmarotzer bemächtigen. Zwar iſt unſer Wilan ein nicht ungeſchickter 
Fiſcher, findet es aber bequemer, zu betteln und zu ſchmarotzen. Auch im Fluge jagt er den 
großen Waſſervögeln und den Fiſchadlern durch ſeine Zudringlichkeit Beute ab.“ 

Hinſichtlich des Fortpflanzungsgeſchäftes unſeres Milans habe ich hinzuzufügen, daß der 
Horſt ebenſo wie der des Königsweihen regelmäßig mit Lumpen, alten Schürzen ujw., oder 
zuſammengeballten Säugetierhaaren, Werg und ähnlichen Stoffen ausgekleidet wird, ſich alſo 
leicht von dem aller übrigen einheimiſchen Falkenvögel unterſcheiden läßt. Mäuſe und Fröſche 
bilden neben den Fiſchen, die er während der Brutzeit ohnehin meiſt unter den Reiherhorſten 
auflieſt, die Hauptnahrung des Wilans: der Schaden alſo, den er verurſacht, kann in der 
Tat nicht empfindlich genannt werden, er wird durch ſeinen Nutzen ungefähr aufgewogen. 

Der afrikaniſche Verwandte unſerer deutſchen Arten iſt der Schmarotzermilan, Milvus 
aegyptius Gm. Beſonders in Nordafrika iſt er der häufigſte aller Kaubvögel und gehört 

weſentlich zur Kennzeichnung der Nilländer und des Roten Meeres. Mehr als jeder andere 
ſeiner Verwandten hat er ſich in erſter Linie den Menſchen zu ſeinem Ernährer auserſehen 
und eine Freundſchaft mit ihm geſchloſſen, die wohl für ihn ihr Gutes haben mag, dem 
Menſchen aber oft recht läſtig fällt. 

Der Schmarotzermilan iſt der frechſte, zudringlichſte Vogel, den ich kenne. Kein Tier 
kann ſeinen Namen beſſer verdienen als er. Sein Handwerk iſt das Betteln, daher hat er 
ſich die Ortſchaften ſelbſt zu ſeinem Lieblingsaufenthalte erwählt, iſt im Hofe der tägliche 
Gaſt und ſiedelt ſich auf der Palme im Garten wie auf der Spitze des Minaretts an. Ge— 
rade ſeine Allgegenwart iſt es, die ihn läſtig und ſogar verhaßt macht. Seinem ſcharfen 
Auge entgeht nichts. Sorgfältig achtet er auf das Treiben und Handeln des Menſchen, und 
dank ſeinem innigen Umgange mit ihm erlangt er eine Vertrautheit mit menſchlichen Ge— 
ſchäften wie wenige andere Vögel oder Tiere überhaupt. Dem Schaf, das zur Schlachtbank 
geführt wird, folgt er gewiß, wogegen er ſich um den Hirten nicht kümmert; dem ankommen— 
den Fiſcher fliegt er entgegen, den zum Fiſchfange ausziehenden berückſichtigt er nicht. Er er— 
ſcheint über oder ſogar auf dem Boote, wenn dort irgendein Tier geſchlachtet wird, umkreiſt 
den Koch der feſtſtehenden oder ſchwimmenden Behauſung des Reiſenden, ſobald er ſich zeigt, 
iſt der erſte Beſucher am Lagerplatze, der erſte Gaſt auf dem Aaſe. Vor ihm iſt kein Fleiſch— 
ſtück ſicher. Er ſtiehlt buchſtäblich den Leuten aus der Hand. „Weine Leute“, erzählt Er— 
langer, „warfen ihnen öfters, wenn ſie niedrig über unſer Lager kreiſten, kleine Fleiſchſtücke 
in die Luft, welche ſie geſchickt im Fluge mit den Krallen auffingen.“ 

Der Wenſch iſt jedoch nicht der einzige Brotherr unſeres Vogels, der nicht nur auf das 
Treiben der Menſchen, ſondern auch auf das Tun feiner MWitgeſchöpfe achtet. Sobald ein 
Falke oder Adler Beute erobert hat, wird er umringt von der zudringlichen Schar. Schreiend, 
mit Heftigkeit auf ihn ſtoßend, verfolgen ihn die Schmarotzermilane, und je ſtürmiſcher die 
Jagd dahinrauſcht, deſto größer wird die Zahl der Bettler. Die ſchwere Laſt in den Fängen 
hindert den Falken, ſo ſchnell wie ſonſt zu fliegen, und ſo kann er es nicht vermeiden, daß die 
trägeren Milane ihm immer im Nacken ſitzen. Nicht geneigt, ſolche ſchnöde Bettelei längere 
Zeit zu ertragen, wirft er den erbärmlichen Lungerern gewöhnlich bald ſeine Beute zu, läßt ſie 
ſich untereinander balgen, eilt zum Jagdplatze zurück und ſucht anderes Wild zu gewinnen. Auch 
den Geiern iſt der Schmarotzermilan verhaßt. Beſtändig umkreiſt er die Schmauſenden, kühn 
ſchwebt er zwiſchen ihnen hindurch, und geſchickt fängt er jedes Fleiſchſtück auf, das die großen 
Raubvögel bei ihrer haſtigen Mahlzeit losreißen und wegſchleudern. Die Hunde knurren ihn 
an und beißen nach ihm, ſobald er ſich zeigt, denn auch ihnen iſt bekannt, daß er jeden Fleiſch— 
biſſen, den ſie ſich ſauer genug erworben haben, ſtehlen, mindeſtens mit ihnen teilen möchte. 

Ein in jeder Hinſicht auffallender und bei aller Einfachheit der Zeichnung prachtvoller 
Falkenvogel Süd- und Mittelamerifas ſowie des ſüdlichen Nordamerika, der ſich jedoch ſchon 
nach Europa verflogen hat, it der Schwalbenweihe, Elanoides furcatus I, eine der fünf 
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Arten ſeiner Gattung. Er hat einen kurzen Fang mit ſtark gekrümmten, äußerſt ſpitzigen Nä— 
geln; der Flügel iſt ſchwalbenartig gebaut, ſehr lang und ſanft zugeſpitzt, der Schwanz außer— 
ordentlich entwickelt und ſo tief gegabelt, daß die äußerſten Federn mehr als noch einmal ſo lang 
ſind wie die mittelſten. Bei dem alten Vogel iſt das ganze Gefieder mit Ausnahme des Man— 
tels, der Flügel und des Schwanzes weiß; letztere Teile ſind ſchwarz, metalliſchgrün glänzend. 

Höchſt ſelten ſieht man Schwalbenweihen einzeln oder paarweiſe, gewöhnlich in zahl— 
reichen Trupps in hoher Luft ſchwebend oder teilweiſe aufgebäumt. Solche Flüge zählen 
20—200 Stück. „Der Flug des Schwalbenweihen“, jagt Audubon, „iſt überraſchend ſchön 
und ſehr anhaltend. Der Vogel bewegt ſich durch die Luft mit ſolcher Leichtigkeit und Zier— 
lichkeit, daß jeder, der auch nur einigermaßen Vergnügen an Beobachtung der Vögel hat, 
von dem Schauſpiel entzückt ſein muß. Dahingleitend, ſteigt der Weihe in großen Kreiſen zu 
unſchätzbarer Höhe auf, nur mit dem tief gegabelten Schwanze die Richtung des Fluges be— 
ſtimmend, ſtößt plötzlich mit der Schnelligkeit des Blitzes hernieder, erhebt ſich von neuem, 
ſegelt weg und iſt bald außer Sicht. Ein anderes Mal ſieht man einen Schwarm rund um 
einen Baum oder zwiſchen den Zweigen hindurch jagen, den Stamm faſt berührend, um In— 
ſekten oder kleine Eidechſen zu ergreifen. Die Bewegungen ſind bewunderungswürdig ſchnell 
und mannigfaltig. Die tiefen Bogen, die plötzlichen Kreiſe und Querzüge und die außerordent— 
liche Leichtigkeit, mit der die Vögel die Luft zerſchneiden, muß jeden Beobachter entzücken.“ 

„Bei ruhigem und warmem Wetter“, fährt Audubon fort, „ſegelt der Schwalbenweihe 
in unermeßlicher Höhe dahin, Inſekten verfolgend, und gibt dabei alle Flugkünſte zum beſten. 
Sein hauptſächlichſtes Futter bilden Heuſchrecken, Raupen, kleine Schlangen, Eidechſen und 
Fröſche. Er ſtreicht hart über dem Boden weg, hält zuweilen einen Augenblick an, ſchwebt 
hernieder, packt eine Schlange, erhebt ſie und zerreißt ſie in der Luft. Wenn die Raubvögel 
in dieſer Weiſe jagen, iſt es nicht ſchwierig, ſich ihnen zu nähern, wogegen ſie ſonſt ſehr ſcheu 
ſind. Hat man einmal einen von ihnen erlegt, dann erſcheinen alle anderen über dem Toten, 
als hätten ſie die Abſicht, ihn wegzunehmen.“ 

* 

Die etwa 90 Arten der Unterfamilie der Habichte haben einen verhältnismäßig kurzen 
Schnabel mit von der Stirn an gebogenem Firſt und ziemlich langer, hakiger Spitze, aber 
ohne ſeitlichen Zahn oder ſeitliche Ausbuchtung. Der Schwanz iſt lang, die Flügel ſind mäßig 
lang oder kurz. Der Lauf iſt ziemlich hoch und länger als die mittlere Vorderzehe; an dieſer 
hat die Kralle, die auch an den übrigen ſehr ſpitz iſt, einen vorſpringenden Innenrand. 

Alle Habichte wählen lebende Tiere, die ſie ſelbſt fangen und töten, zur Nahrung, im 
Gegenſatz zu den Buſſarden im weiteren Sinne, die auch mit totem Getier, mit Aas, vorlieb— 
nehmen. Sie find die geſchickteſten Räuber unter ihren Ordnungsgenoſſen, indem ſie mit 
gleicher Gewandtheit auf fliegende oder laufende, ſchwimmende oder ſitzende Beute ſtoßen 
und gleich geſchickt auf freiem Felde wie in dichtem Walde zu jagen verſtehen. Dementſprechend 
weicht auch ihre Jagdweiſe von derjenigen der Buſſarde und Falken weſentlich ab. Während 
dieſe, in freier Luft kreiſend, ſeltener rüttelnd, nach Beute ſuchen und plötzlich in jähem Sturze 
auf die erſpähte herabſtoßen, wenden die Habichte den Kunſtgriff der Überrumpelung an und 
erſetzen damit vollſtändig den Nachteil ihrer geringeren Stoßſicherheit in freier Luft. Ent— 
weder gleiten ſie eiligen Fluges längs der Waldränder und Hecken dahin, wenden ſich plötz— 
lich um die Ecken von Gehölzen und Gebäuden, ſchießen durch Dickichte hindurch auf Wald— 
blößen und erſcheinen unvermutet auf den Tummelplätzen ihrer ahnungsloſen Opfer, die ſie 
mit leichter Schwenkung ergreifen; oder aber ſie lauern nach echter Straßenräuberart im 
Baumgezweige verſteckt und ſtürzen ſich jäh auf vorüberfliegende oder (laufende Beute. 

Unjer Sperber gilt als Urbild der über alle Erdteile verbreiteten, faſt 30 Arten um— 
faſſenden, nach ihm benannten Gattung (Aceipiter Pyiss.). Ein geſtreckter Leib mit kleinem 
Kopfe und zierlichem, ſehr ſcharfhakigem Schnabel, kurzen Flügeln, langem, gerade abgeſchnit 
tenem Schwanze und ſehr hohen, ſchwachen Läufen mit dünnen, langen, äußerſt ſcharf be 

krallten Zehen ſind ihre Hauptmerkmale. 
Die Sperber ſind die gewandteſten und kühnſten Mitglieder der Unterfamilie und be 

ſitzen im übrigen alle deren Eigenſchaften in hervorragendem Grade. 
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Der Sperber oder Finkenhabicht, Schwalben-, Sperlings-, Vogel-, Berg-, 
Stockſtößer, Acecipiter nisus L., zählt zu den kleineren Arten der Gruppe. Seine Länge 
beträgt 32, die Breite 64 em. Das bedeutend ſtärkere Weibchen iſt um 8— 9 em länger und 
um 12—15 em breiter. Bei den alten Vögeln iſt die ganze Oberſeite ſchwärzlich aſchgrau, die 
Unterſeite „geſperbert“: weiß mit roſtroten Wellenlinien und Schaftſtrichen von roſtroter Fär— 
bung; der Schwanz iſt fünf- bis ſechsmal ſchwarz gebändert und an der Spitze weiß geſäumt. 

In Europa ſcheint der Sperber nirgends zu fehlen, und auch im größten Teile Mittel— 

Sperber, Aceipiter nisus L. 33 natürlicher Größe. 

aſiens dürfte er Standvogel fein. Im Herbſte unternimmt auch er, beſonders den Finken 
folgend, Wanderungen, die ihn von uns aus bis Nordafrika, in Aſien bis nach Indien führen. 
In Agypten, Algerien, Marokko, aber auch ſchon auf den drei ſüdlichen europäiſchen Halb— 
inſeln iſt er während des ganzen Winters gemein. Er bewohnt Waldungen aller Art, nament— 
lich Feldgehölze, am liebſten ſolche in bergigen Gegenden, ſcheut ſich aber keineswegs vor 
dem Menſchen, ſiedelt ſich im Gegenteile gern in unmittelbarer Nähe der Dörfer und Städte 
an, beſucht ſie mindeſtens im Herbſt und Winter regelmäßig, jagt ſelbſt kleine Baumgärten 
im Herzen großer Städte ab, erſcheint hier, wenn er einmal ſo glücklich war, Beute zu ge— 
winnen, tagtäglich zu beſtimmten Stunden und nimmt ſich zuweilen nicht einmal die Mühe, 
den erjagten Raub weit wegzutragen, ſondern kröpft ihn auf einem verſteckten Plätzchen in 
unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude. 
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„Der Sperber“, jagt mein Vater, der ihn ſehr ausführlich und genau beſchrieben hat, 
„hält ſich den größten Teil des Tages verborgen und kommt nur zum Vorſchein, wenn er 
rauben will. Ungeachtet ſeiner kurzen Schwingen fliegt er leicht, ſchnell und ſehr gewandt; 
ſein Gang dagegen iſt hüpfend und ungeſchickt. Er iſt ebenſo ſcheu wie dreiſt und ohne Furcht 
vor größeren Vögeln. Bechſtein ſchreibt dem Männchen und Naumann dem Weibchen eine 
größere Beherztheit zu; aber beide irren: eins iſt ſo mutig wie das andere. Freilich hat das 
Weibchen mehr Stärke und kann einen Kampf mit Glück beſtehen, in dem das Männchen 
unterliegen müßte.“ 

Der Sperber iſt der fürchterlichſte Feind aller kleinen Vögel, er wagt ſich aber auch gar 
nicht ſelten an größere. Vom Rebhuhn an bis zum Goldhähnchen ſcheint kein Vogel vor 
ſeinen Angriffen geſichert zu ſein, und kleine Säugetiere verſchmäht er ebenſowenig. Es liegen 
Beobachtungen vor, daß er Haushähne angriff, und man hat wiederholt geſehen, wie er auf 
Haſen ſtieß. Einzelne Beobachter, die ihn und ſein Weſen recht gut kennen, haben in Abrede 
ſtellen wollen, daß er Tauben und Rebhühner ſchlage. Ich kenne jedoch mehrere unzweifel— 
hafte Fälle, daß Sperber, namentlich Sperberweibchen, Tauben ſchlugen, und weiß ebenſo, 
daß ſie Rebhühner ergriffen. 

Alle kleinen Vögel kennen und fürchten ihren furchtbarſten Feind in hohem Grade. 
„Die Sperlinge treibt“, wie Naumann ſagt, „die Angſt vor ihm in die Mäuſelöcher“, und 
alle übrigen ſuchen ſich in ähnlicher Weiſe zu retten, jo gut ihnen dies gelingen will. Manche 
verfahren dabei ſehr eigentümlich und zweckmäßig: ſie beſchreiben enge Kreiſe um Baum— 
zweige oder Baumſtämme, wobei ihnen der Sperber trotz ſeiner Gewandtheit doch nicht 
ſo ſchnell folgen kann, gewinnen hierdurch einen kleinen Vorſprung und ſchlüpfen dann 
blitzſchnell in dichtes Gebüſch; andere werfen ſich beim Erſcheinen des Räubers platt auf 
den Boden, verharren regungslos und werden oft überſehen; kurz, jeder ſucht ſich nach 
beſten Kräften zu retten. Die gewandteſten unter dem kleinen Geflügel verfolgen den Wü— 
terich mit lautem Geſchrei und warnen hierdurch andere Vögel. Zumal die Rauchſchwalben 
verleiden ihm oft die Jagd. Bei ſeinen Angriffen ſtößt er nicht ſelten fehl; dafür nimmt 
er aber auch zwei Vögel auf einmal weg, wenn das Glück ihm hold iſt. Seine Beute trägt 
er einem verborgenen Orte zu, rupft ihr die großen Federn aus und verzehrt ſie hierauf 
gemächlich. Knochen, Federn und Haare gibt er in Gewöllen wieder von ſich. Junge Neſt— 
vögel, namentlich am Boden ausgebrütete, gehören zu feinem Lieblingsfutter; er verſchont 
aber auch Eier nicht. 

Die Stimme des Sperbers vernimmt man ſelten, gewöhnlich nur beim Horſte. Sie iſt 
ein ſchnell hintereinander ausgeſtoßenes „Ki fi ki“ oder ein langſames „Käk käk“. Erſteres 
ſcheint der Warnungslaut zu ſein. 

Der Horſt ſteht in Dickichten oder Stangenhölzern, ſelten hoch über dem Boden, aber 
möglichſt gut verborgen. Je nach Ort und Gelegenheit iſt es ein liederlicher, manchmal aber 
auch ein ſorgfältiger, hübſcher Bau aus Reiſern, Moos, Wurzeln, Haaren. Zwiſchen dem 
10. Mai und 20 Juni findet man in ihm 3—5 Eier, die auf bläulichem oder blaß meer— 
grünem Grunde rotbraun bis dunkelbraun gefleckt ſind. Beide Eltern tragen den Jungen 
Nahrung in Fülle zu, doch nur das Weibchen iſt imſtande, dieſe in entſprechender Weiſe zu 
zerlegen. Man hat beobachtet, daß junge Sperber, deren Mutter getötet worden war, bei 
vollbeſetzter Tafel verhungerten, weil der Vater zu ungeſchickt war, ihnen die Speiſe mund— 
recht zu machen. Auch nach dem Ausfliegen werden die Jungen noch lange von den Eltern 
gefüttert, geführt und unterrichtet. 

Die größeren Edelfalken und der Habicht freſſen den Sperber ohne Umjtände, wenn 
ſie ſeiner habhaft werden können; die kleineren Vögel betätigen ihren Haß wenigſtens durch 
Verfolgung. Der Menſch tritt dem ſehr ſchädlichen Räuber überall feindlich entgegen. Dieſer 
Raubvogel verdient auch keine Schonung, ſondern die unabläſſigſte und rückſichtsloſeſte 
Verfolgung. Bei vielen Völkern Aſiens dagegen iſt er als Beizvogel hochgeſchätzt, beſonders 
von indiſchen Falknern wird er zur Jagd im Dſchungel gern verwendet. 

In der Gefangenſchaft offenbart der Sperber ſeine unerſättliche Mordluſt, die ihn ſogar 
zum Familienmörder werden läßt. Doch hält er ſich ſchlecht. Ihm, dem leckerhafteſten aller 
deutſchen Raubvogelarten, iſt Pferdefleiſch, das faſt alleinige Futter der vierfüßigen und 
gefiederten Räuber der meiſten Tiergärten, ein Greuel, und wenn auch der Hunger ſogar ihn 
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bewegen kann, ſolches ungewohntes Futter zu freſſen, wetzt er ſich doch nach jedem Biſſen ver— 
drießlich den Schnabel, als wolle er damit ausdrücken, daß das ſaftige Fleiſch der kleinen Finken, 
Lerchen und Sänger denn doch ganz anders ſchmecke als das des edlen Roſſes. Kein Wunder, daß 
dieſer Raubvogel bei ſolcher Nahrung ſichtlich kümmert und, wenn er ſich nicht vorher den Kopf 
am Gitter einſtößt, früher oder ſpäter an der ihm widernatürlichen Nahrung zugrunde geht. 

Von den Sperbern unterſcheidet ſich die etwa 30 Arten zählende Gattung der Habichte 
(Astur Lac.) durch gedrungenen Leib, längeren Schnabel, ſtärkere Füße und einen wohl— 
abgerundeten Schwanz. Außer in Südamerika iſt ſie faſt allenthalben vertreten. 

Habicht, Astur palumbarius Z. ½ natürlicher Größe. 

Unſer Habicht oder Hühnerhabicht, Astur palumbarius I., iſt nicht bloß dem Namen, 
ſondern auch ſeinem Weſen nach der Habicht im eigentlichen Sinne des Wortes. Er iſt ein 
großer, kräftiger Raubvogel von 55 em Länge und 110 em Breite. Das bedeutend ſtärkere 
Weibchen iſt 12— 15 em länger und 15—18 cm breiter als das Männchen. Im ausgefärbten 
Kleide iſt der Oberkörper ſchwärzlich graubraun, mehr oder weniger aſchblau überflogen, der 
Unterkörper weiß, jede Feder mit braunſchwarzen Schaftſtrichen und Wellenlinien gezeichnet. 
Abänderungen ſind ſelten, wenn man auch ſehr licht gefärbte Habichte und ſelbſt Albinos 
mehrfach beobachtet hat. 

Das Verbreitungsgebiet des Habichts erſtreckt ſich über den größten Teil Europas und 
Wittelaſiens. Im Norden Amerikas wird er durch einen ihm ſehr nahe ſtehenden Verwandten 
den Schwarzkopfhabicht, Astur atricapillus Wils., vertreten. 
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Bei uns war der Habicht in bewaldeten Gegenden eine gewöhnliche Erſcheinung, iſt 
aber in Deutſchland heute überall ſelten geworden. Im November beginnt er zu ſtreichen, 
darf indeſſen kaum als regelmäßiger Zugvogel angeſehen werden, denn in Deutſchland werden 
während des Winters ebenſogut Männchen wie Weibchen beobachtet und erlegt. Dasſelbe 
gilt für Aſien. Er verlangt einen dichten Baumbeſtand, in dem er der Ruhe pflegen, und 
von dem aus er leicht Beute gewinnen kann, macht zwiſchen Schwarz- und Laubholz kaum 
einen Unterſchied, liebt aber beſonders Wälder, die mit Feldern und Wieſenflächen abwechſeln, 
kommt jedoch in größeren Waldungen häufiger vor als in kleineren. 

Der Habicht, ein einſamer, ungeſelliger Raubvogel, der ſich nur in der Paarungs- und 
Brutzeit mit ſeinem Gatten zuſammenhält, iſt höchſt ungeſtüm, wild, dreiſt, ſchnell, ſtark 
und dabei liſtig und ſcheu. Der einigermaßen geübte Beobachter unterſcheidet ihn leicht 
und in jeder Entfernung von allen heimiſchen Raubvogelarten, vielleicht mit alleiniger 
Ausnahme des Sperberweibchens; denn ſeine verhältnismäßig kurzen Flügel und der lange 
Schwanz, die ſein Flugbild dem einer Wildtaube nicht unähnlich erſcheinen laſſen, ſind außer 
ſeiner beträchtlichen Größe bezeichnende Merkmale. Für gewöhnlich ſchleicht er nach Strauch— 
ritterart niedrig über dem Boden fort, Waldſäumen und Buſchreihen folgend, Baumgruppen 
und Gebüſche oft kreuzend oder hart über deren Spitzen hinwegſchwenkend. Kaum ein anderer 
Raubvogel entfaltet im Fluge jo viele Verſchiedenheiten der Bewegung wie der Habicht, 
der Schnelligkeit mit jähen und unerwarteten Wendungen, dahinſtürmendes Jagen mit für 
einen ſo großen Vogel überraſchender Gewandtheit in ſich vereinigt. Jetzt ſteigt er raſch empor, 
ſchwebt einigemal umher, ſtößt plötzlich herab, fliegt mit der größten Sicherheit durch dichte 
Bäume hindurch und iſt bald oben, bald unten. Auf der Erde iſt auch er ungeſchickt, hüpft 
gewöhnlich und geht nur ſelten. Die Stimme iſt ein ſtarkes, weit hörbares, widriges Geſchrei, 
das jedoch nicht häufig vernommen wird. 

Man ſieht den Habicht zu jeder Tageszeit, auch in den Mittagsjtunden, die die meiſten 
übrigen Raubvögel der Ruhe widmen, in Bewegung und Tätigkeit. Er durchſtreift ein großes 
Gebiet ziemlich regelmäßig und kehrt dahin, wo er einmal im Fange glücklich war, längere 
Zeit hindurch tagtäglich zurück. Seine erſtaunliche Gefräßigkeit zwingt ihn zu faſt fortwähren— 
dem Jagen: er iſt, wie der Sperber, ſelten wirklich befriedigt, ſondern immer hungrig oder 
wenigſtens mordgierig. Seine Jagd gilt ſämtlichem Geflügel, von dem Trappen oder Auer— 
huhne an bis zu dem kleinen Finken herab, und allen Säugetieren, die er bewältigen kann. Er 
ſtößt auf den Haſen, um ihn umzubringen, erhebt das biſſige Wieſel vom Boden, wie er das 
Eichhörnchen vom Neſte wegnimmt, raubt im Fliegen wie im Sitzen, den ſchwimmenden 
Vogel wie das laufende Säugetier, zieht ſeine Beute ſelbſt aus ihren Verſteckplätzen hervor. 

Unſeren Haustauben jagt er fortwährend nach, und ein einziges Habichtspaar kann 
den reichſten Schlag binnen wenigen Monaten entvölkern. Die Tauben ergreifen, ſobald 
ſie den Habicht gewahr werden, eiligſt die Flucht, dieſer aber ſtürzt in ſchiefer Richtung 
pfeilſchnell hinter ihnen her und ſucht eine zu ergreifen, indem er gewöhnlich von oben 
auf ſie ſtößt. Dies geſchieht ohne bemerkbare Flügelbewegung mit weit vorgeſtreckten Fängen 
und etwas eingezogenen Schwingen, aber mit einer ſolchen Geſchwindigkeit, daß ein Rauſchen 
hervorgebracht wird, das man auf 100 —150 Schritt weit hören kann. 

Sehr erklärlich, weil nur zu gerechtfertigt, iſt die Todesangſt, die alle von ihm bedrohten 
Vögel bei ſeinem Erſcheinen ergreift. Sobald er ſich in weiter Ferne zeigt, entſteht Aufruhr 
in der geſamten Vogelwelt. Tauben oder Hühner, die von ihm ergriffen, aber noch gerettet 
wurden, bleiben bewegungslos am Boden ſitzen, laſſen ſich vom Menſchen mit den Händen 
aufnehmen oder flüchten ſich irgendwelchem Verſteckplatze zu und vergeſſen den Schreck tage— 
und wochenlang nicht. Starke Hühner rennen mit Aufbietung der letzten Kräfte, den Räuber 
auf dem Kücken, in das Innere des Hauſes, als wollten ſie Schutz beim Menſchen ſuchen, 
und faſt nur die mutigen Krähen, die ebenfalls von dem Habicht zu leiden haben, wagen 
es, ihn zu beläſtigen. 

Wenn der Habicht es haben kann, begnügt er ſich übrigens durchaus nicht mit einem 
Opfer, ſondern mordet zunächſt ſo viele Vögel, wie er zu fangen vermag, und frißt ſie dann 
in Ruhe auf. Mit ſeiner unerſättlichen Raub- und Mordluſt verbindet dieſer Strolch Dreiſtig— 
keit und Leckerhaftigkeit. Das Gehöft, auf dem er einmal Beute gewonnen hat, wird von ihm 
wieder und immer wieder beſucht, ganz unbekümmert um die Vorkehrungen, die der Menſch 
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zu ſeinem Empfange trifft. Kein Raubvogel weicht allen ihm geltenden Nachſtellungen ge— 
ſchickter aus als er. Das Arplötzliche ſeines Erſcheinens gewährt ihm nicht allein regelmäßig 
Beute, ſondern ebenſo auch Sicherheit. „Die jungen Haſen“, ſagt mein Vater, „überwältigt 
er leicht, die alten aber greift er planmäßig an. Er ſtößt nämlich, wenn ſich Lampe durch die 
Flucht zu retten ſucht, zu wiederholten Malen mit dem Schnabel auf ihn, und wenn der Haſe 
dann verwundet und ermattet iſt, greift er mit den Fängen zu und tötet ihn allmählich mit 
dem Schnabel und mit den Klauen. Dieſer Kampf dauert gewöhnlich lange, und ich weiß 
ein Beiſpiel, daß ſich der Haſe einige Zeit mit dem Habicht herumwälzte, ohne daß ihn dieſer 
losgelaſſen hätte, ob er gleich oft unten zu liegen kam.“ 

Es iſt wahrſcheinlich, daß die Ungeſelligkeit des Habichts in feiner unglaublichen Raub— 
gier ihren Grund hat. An ſolchen, die gefangen gehalten wurden, haben wir ſogar Familien— 
mord im weiteſten Umfange beobachtet. Unbejchreiblicher Haß begegnet ihm, ſobald er ſich 
ſehen läßt. Namentlich die Krähen, die er im Sitzen wohl zuweilen wegnehmen mag, ſind 
unermüdlich in ſeiner Verfolgung. Nächſt ihnen ſtoßen auch unſere kleinen Edelfalken auf 
den gehaßten Raubvogel, und die Schwalben machen ſich regelmäßig ein Vergnügen daraus, 
ihn unter ſchallendem und warnendem Geſchrei zu begleiten. 

Der Horſt wird auf den älteſten und höchſten Bäumen des Waldes, meiſt auf ſtarken 
Aſten nahe am Stamme, angelegt, iſt ſehr groß und flach, beſteht unten aus dürren Aſten, 
weiterhin aus Reiſern und wird oben mit grünen Tannen-, Fichten- und Kiefernzweigen 
belegt, die fortwährend erneuert zu werden ſcheinen. Der einmal gebaute Horſt wird im 
nächſten Jahre von demſelben Habichtspaare wieder benutzt, ausgebeſſert, erweitert und mit 
friſchen Zweigen beſteckt; bisweilen hat es jedoch drei oder vier Horjte, die in geringer Ent— 
fernung voneinander errichtet und wechſelweiſe benutzt werden. Das Weibchen brütet mit 
der wärmſten Hingebung und verläßt das Neſt auch nach wiederholter Störung nicht, fliegt 
manchmal nicht einmal auf, wenn man den Horſt mit Schrot beſchießt. Die Jungen wachſen 
raſch heran, freſſen aber auch unglaublich viel, und beide Eltern haben vollauf zu tun, ihren 
Heißhunger zu befriedigen. Der Horſt wird dann zu einer wahren Schlachtbank. Daß die 
ſtärkeren Neſtjungen, wenn ſie Hunger leiden, über ihre Geſchwiſter herfallen und dieſe, wie 
behauptet worden iſt, auffreſſen, dürfte kaum zu bezweifeln ſein. 

Des unſchätzbaren Schadens wegen, den der Habicht anrichtet, wird der tückiſche Käuber 
ſelbſtverſtändlich eifrig verfolgt. Die Jagd iſt aber nicht leicht, weil die Gewandtheit und 
Scheu der alten Habichte dem Jäger viel zu ſchaffen macht; um ſo beſſer belohnt ſich der 
Fang oder eine kluge Benutzung des Haſſes, den der Habicht gegen den Uhu an den Tag legt. 
So wenig er es liebt, durch andere ſtreitluſtige Vögel behelligt zu werden, ſo eifrig, heftig und 
anhaltend greift er den Uhu, auch vor der Krähenhütte, an. In eigentümlicher Weiſe mit 
den Flügeln ſchlagend, mehr flatternd als rüttelnd, nähert er ſich der verhaßten Eule bis auf 
wenige Zentimeter, jo daß man oft verhindert iſt, auf ihn zu ſchießen, um nicht den Uhu zu 
gefährden. Da er ſich jedoch gelegentlich auf die dürren Bäume vor der Hütte zu ſetzen pflegt, 
erlegt man ihn hier ohne Mühe. Das brütende Weibchen ſchießt man vom Horſte herab. 

Ein gefangener Habicht iſt für uns ein ebenſo haſſenswerter Vogel wie der frei lebende. 
Seine Wildheit und Bosheit, ſeine Unverträglichkeit und Mordgier machen ihn uns bald im 
höchſten Grade widerwärtig. Daß Habichte gezähmt werden können, haben uns die alten 
Falkner bewieſen und beweiſen uns die aſiatiſchen Falkenjager noch heute; wie man es aber 
angefangen hat, ſolche Trotzköpfe zu brechen, bleibt mir ein Kätſel. Der Habicht iſt nie zufrieden, 
man mag ihm reichen, was man wolle. Immer und immer ſitzt er verdrießlich, gleichſam zer— 
fallen mit ſich und der Welt, in einem Winkel des Gebauers, die gelben Augen rollend, mit dem 
Kücken halb an die Wand angelehnt, mit dem Schwanze aufgeſtemmt, beide Fänge bereit, jeder— 
mann zu faſſen und zu ſchlagen, ſcheinbar nur auf den Augenblick wartend, in dem er ſeine tolle 
und unſinnige Wut betätigen kann. Jeder Buſſard, jeder Milan, jeder Baumkauz iſt verloren, 
wenn man ihn mit einem Habicht in demſelben Käfig unterbringt: früher oder ſpäter wird er 
überfallen, abgewürgt und aufgefreſſen. Hat „der Löwe einmal Blut geleckt“, ſo vernichtet er 
alles Lebende, mit dem er denſelben Raum teilt, und es ſcheint dann, als könne er es nicht er— 
tragen, etwas Lebendes vor ſich zu ſehen: er mordet wie ein vom Blute berauſchter Marder. 

Solchen Geſellen unter die Botmäßigkeit des Menſchen zu beugen, iſt, wie ſchon an— 
gedeutet, ein Triumph der Zähmung. In den Augen unſerer alten Falkner ſtand der Habicht 
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hoch; von allen Aſiaten, die die Beize pflegen, wird er gegenwärtig noch ſehr geſchätzt. Ein 
gut abgerichtetes Habichtsweibchen wird in Indien gewöhnlich mit 20 —50, ein Männchen 
mit 10 — 30 Rupien bezahlt. 

Die 16 Arten der Gattung der Feldweihen (Cireus Lac.) ſind ſchlankgebaute Falken— 
vögel mit kleinem, ſchwächlichem Leibe, ſchwachem, langhakigem und ſtumpfzähnigem Schnabel, 
ſehr langen, kurzzehigen Füßen, langen und ſchmalen Flügeln, mittellangem, breitem Schwanze 
und weichem, ſeidig glänzendem Gefieder. Die Geſichtsfedern ſind zu einem „Schleier“ aus— 
gebildet, d. h. zu einem Kranze ſteifer Federn, wie bei den Eulen. Die Gattung hat in den 
meiſten Gegenden der Alten und der Neuen Welt ihre Vertreter. 

Unjer Kornweihe, Blau-, Mehl-, Korn- und Martinsvogel, Circus cyaneus IL. 
iſt einer der ſchönſten Falkenvögel unſeres Erdteils. Die ganze Oberſeite des alten Männchens, 
mit Ausnahme des braun und weiß längsgeſtreiften Genicks, hat licht aſchblaue, die Unter— 
ſeite weiße Färbung; die erſten ſechs Schwungfedern ſind ſchwarz, die übrigen und auch die 
Schwanzfedern ſind aſchgrau gefärbt. Bei dem alten Weibchen iſt die Oberſeite fahlbraun, 
das Gefieder des Hinterkopfes, Hinterhalſes und des Oberflügels roſtgelblich gerändert, ein 
Streifen über dem Auge weißlich, die Unterſeite auf roſtgelblichem Grunde bräunlich längs— 
gefleckt, der Schwanz braun und roſtgelb gebändert. Junge Vögel ähneln dem Weibchen. 

Das Heimatsgebiet des Kornweihen iſt ziemlich ausgedehnt. Er bewohnt ganz Mittel— 
europa und einen großen Teil von Mittelaſien, berührt auf ſeiner Wanderung alle Länder 
Nordafrikas bis an den Aquator hin und ebenſo ganz Südaſien. In unſerem Vaterlande 
kommt er in Preußen, Poſen, Niederſchleſien, Pommern, der Mark Brandenburg, in Sachſen, 
Mecklenburg, Hannover und im ebenen Weſtfalen ſowie in Bayern geeigneten Ortes überall 
vor, tritt außerdem einzeln in Weſtthüringen, Heſſen und den Rheinlanden auf, fehlt aber 
allen Gebirgsgegenden vollſtändig und zählt ſchon im Hügellande zu den ſeltenen Erſchei— 
nungen. Auch zuſammenhängende Waldungen meidet er. Er iſt, wie alle mir bekannten 
Arten ſeiner Gattung, Charaktervogel der Ebenen, beſonders ſolcher, in denen Felder, Wieſen 
und Gewäſſer abwechſeln. Hier über Feldern und Wieſen hält er mehrmals am Tage, früh, 
wenn der Tau getrocknet iſt, bis in die ſpäte Dämmerung, ſeine Beutezüge ab. Schaukelnden 
Fluges, ſchwankend und anſcheinend unſicher dicht über dem Boden dahinſchwebend, bald 
mit über den Leib gehobenen Flügeln ſegelnd, bald durch matte Flügelſchläge ſich fördernd, 
ſtreicht er auf ſeinen Straßen dahin, mit Vorliebe einem Gebüſch, Bach oder Waſſergraben, 
auch einer Buſchreihe folgend, dreht ſich bisweilen im Kreiſe mehrmals über einer Stelle um— 
her, fällt wiederholt zu Boden, als ob er bei jedem Niederſinken ein Opfer ergreife, erhebt ſich 
aber meiſt ohne ein ſolches und ſetzt ſeinen Flug wie früher fort, umſchwebt faſt gaukelnd eine 
Baumkrone, überfliegt eine Wieſe oder ein Getreidefeld und kehrt endlich in weitem Bogen 
nach dem Ausgangspunkte ſeiner Flugwanderung zurück. Zum Ausruhen wählt er irgend— 
welche Erhebung des Bodens oder eine beſtimmte Stelle im Graſe und Getreide, ſitzt hier 
zunächſt einige Minuten regungslos, ohne jedoch zu verſäumen, nach allen Seiten hin Um- 
ſchau zu halten, und beginnt dann ſein Gefieder zu glätten und zu putzen. Letzteres geſchieht 
jo regelmäßig, daß man ſeinen Ruheplatz, mindeſtens während der Mauſerzeit, an den hier 
umhergeſtreuten Federn erkennen kann. 

Anders benimmt ſich derſelbe Vogel in der Paarungszeit. Während man ſonſt in der 
Regel nur einen Gatten des Paares ſeinen Weg ziehen ſieht, bemerkt man jetzt Männchen 
und Weibchen geſellt, unter Umſtänden ſo nebeneinander fliegend, daß der eine den anderen 
bei der Jagd unterſtützen zu wollen ſcheint, auch wohl in Ringen, die einander ſchneiden, 
längere Zeit auf einer Stelle kreiſend. Plötzlich erhebt ſich das Männchen, ſteigt faſt ſenkrecht, 
den Kopf nach oben gerichtet, in die Höhe, bewegt ſich ſchneller, als man jemals bei ihm vor 
ausſetzen möchte, überſtürzt ſich, fällt mit halbangezogenen Flügeln ſteil herab, beſchreibt 
einen Kreis und ſteigt von neuem empor, um ebenſo zu verfahren wie vorher. Dieſes Spiel 
kann der Vogel minutenlang fortſetzen und binnen einer halben Stunde zehn- oder zwölf 
mal wiederholen. Auch das Weibchen verſucht ähnliche Flugkünſte auszuführen, treibt es 
aber, ſoweit meine Beobachtungen reichen, ſtets gemäßigter als das Männchen. 

Der Horſt, den der Kornweihe errichtet, iſt ein erbärmlicher Bau aus Reijern, Halmen, 
Kartoffelkrautſtengeln, Miſtklumpen und dergleichen. Er ſteht unter allen Umftänden auf dem 
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Boden, entweder in einem ſperrigen und niedrigen Strauche, auf jungen Holzſchlägen oder 
im ſchoſſenden Getreide, im hochgewachſenen Graſe ſumpfiger Wieſen und ſelbſt im Schilf oder 
Rohr, hier dann ſtets auf einer Raupe. Erſt wenn Gras und Getreide hoch genug gewachſen 
ſind, findet man in ihm 4— 5 matt grünlichweiße Eier, die das Licht mit intenſiv grüner 
Farbe durchſcheinen laſſen. Die kleinen, allerliebſten, in ein dichtes, gräulich überflogenes 
Jugendkleid gehüllten Vögel hocken mit den Köpfen zuſammen im Neſte, drücken ſich bei An— 
kunft eines fremdartigen Weſens platt auf den Boden nieder und verharren in dieſer Stellung, 
als ob ſie leblos wären, bis der Feind ſie ergreift oder ſich wieder entfernt hat, ſchweigen 
dabei ganz ſtill, wie lebhaft ſie auch ſonſt ihr an das Piepen junger Küchlein erinnerndes 
Geſchrei vernehmen laſſen. 

Zu meinem aufrichtigſten Bedauern darf ich nicht als Anwalt des Kornweihen auftreten. 
Es läßt ſich nicht verkennen, daß der ſchöne, lichtblaue Vogel, zumal im Frühjahr, wenn er 
über den grünen Feldern dahinſchwebt, als ein wahrer Schmuck der Ebene bezeichnet werden 
muß; es läßt ſich ebenſowenig in Abrede ſtellen, daß er durch Aufzehren von Mäuſen und 
Inſekten, namentlich Heuſchrecken, uns entſchieden nützlich wird, durch Wegfangen von 
Eidechſen und Grasfröſchen, die nächſt den Mäuſen ſeine hauptſächlichſte Nahrung bilden 
dürften, uns wenigſtens keinen allzu großen Schaden bringt: zahlreiche Übergriffe aber, 
die er ſich erlaubt, berauben ihn des Rechtes, von uns gehegt und gepflegt zu werden. Un— 
geachtet ſeiner ſcheinbaren Schwächlichkeit iſt er ein ebenſo dreiſter wie gefährlicher Feind 
aller Tiere, die er bewältigen kann. Vom Zieſel und jungen Häschen an blutet in ſeinen 
Räuberflauen jedes kleinere Säugetier, vom halb erwachſenen Faſan und Rebhuhn an bis 
zum Laubſänger herab jeder in einem auf dem Boden ſtehenden Neſte geborene junge, noch 
unbehilfliche Vogel. Die Rebhühner ängſtigt er, wie Naumann hervorhebt, gar ſehr. Im 
Fluge zwar kann er auch ihnen nichts anhaben, und ſie ergreifen deshalb jedesmal, ſobald 
ſie ihn kommen ſehen, die Flucht und verbergen ſich im langen Getreide, zwiſchen Geſtrüpp 
oder in Kohl- und Rübenfeldern jo ſchnell wie möglich vor dem gefürchteten Räuber. Seinem 
ſcharfen Auge entgeht dieſes Verſteckſpielen natürlich nicht. Er fliegt ſofort herbei, durchſucht 
den Verſteckplatz auf das genaueſte, flattert fortwährend darüber umher, fällt oftmals nieder, 
als ob er nach etwas griffe, fliegt wieder auf und treibt ſolch böſes Spiel ſo lange, bis er 
eins der jungen Hühnchen packen kann. „Feldhahn und -henne“, jagt v. Rieſenthal, „ver— 
teidigen zwar oft gemeinſchaftlich ihre Nachkommenſchaft, indeſſen geht dabei doch meiſten— 
teils das eine oder das andere Küchlein verloren.“ 

Mit den Krähen lebt der Kornweihe in beſtändigem Streite, und von mutigem Klein— 
geflügel, namentlich von Schwalben und Bachſtelzen, muß er ſich viel gefallen laſſen. Dem 
Jäger weiß er in den meiſten Fällen zu entgehen. Wer aber einen Kornweihen geſchoſſen hat, 
braucht ſich bloß in einem Buſche zu verbergen und bei Ankunft eines zweiten den getöteten 
in die Luft zu werfen, um ziemlich ſicher auch den zweiten zum Schuſſe zu bekommen; denn die 
allen Weihen, beſonders aber den Kornweihen eigene Neugier lockt einen fliegenden ſofort 
herbei, wenn er einen anderen ſeiner Art zu Boden fallen ſieht. 

Hier und da in Deutſchland geſellt ſich dem Kornweihen, in einzelnen Gegenden vertritt 
ihn der Wieſen- oder Bandweihe, Circus pygargus L. Das alte Männchen, unzweifel— 
haft der ſchönſte unſerer Weihen, iſt auf Kopf, Nacken, Rücken und Oberbruſt bläulichgrau, 
im Nacken und Kücken dunkel aſchgrau gefärbt, auf Unterbruſt, Bauch und Hoſe weiß, durch 
ſchmale roſtrote Schaftſtriche in hohem Grade geſchmückt. Über die licht aſchblauen Schwingen 
zweiter Ordnung verläuft ein ſchwarzes Band. Beim alten wie beim jüngeren Weibchen, 
die beide ein ſehr ähnliches Kleid tragen, iſt die vorherrſchende Färbung der Oberſeite braun— 
grau, die der Unterſeite weiß, mit kleinen, undeutlichen, roſtfarbigen Flecken beſprenkelt. 

Das Verbreitungsgebiet des Wieſenweihen iſt das gleiche wie der Wohnkreis des vor— 
her geſchilderten Verwandten. Seinem Namen entſprechend, verlangt er weite Wieſen oder 

wenigſtens im Sommer auf größere Strecken hin trockene Sümpfe, ſiedelt ſich deshalb vor— 
nehmlich in der Nähe von Flüſſen und beſonders in Niederungen an, die während des Win— 
ters bei hohem Waſſerſtande überflutet werden. Daher bewohnt er in unſerem Vaterlande 
vorzugsweiſe die Norddeutſche Ebene, von Oſtpreußen an bis zu den Rheinlanden. Häufiger 
tritt er in Niederöſterreich, dem Tieflande Ungarns, den ſüdlicheren Donauländern und hier 
und da in Rußland auf. 
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Der Flug des Wieſenweihen weicht vollſtändig von dem der meiſten Raubvögel ab. Der 
verſtorbene Kronprinz Rudolf von Oſterreich, der den Vogel beſchrieben hat, möchte den Flug 
mit dem der Schwalben und Möwen vergleichen: mit letzterem verwechſelt ihn ſelbſt der er— 
fahrene Jäger nicht allzu ſelten. Erhebt ſich der Wieſenweihe vom Boden, um dicht darüber 
hinzuziehen, ſo gewinnt ſein Flug oft eine auffallende Ahnlichkeit mit dem unſeres Ziegen— 
melkers. Von Tagesanbruch bis lange nach Sonnenuntergang befindet er ſich in fort— 
währender Bewegung, und zwar meiſt innerhalb der Grenzen eines ziemlich engen Bezirkes. 
Oft ſieht man ihn mit ausgebreiteten Schwingen ohne Flügelſchlag über den wogenden Korn— 
feldern dahinziehen; plötzlich fährt er in krummen Linien ein kurzes Stück niedrig über Feld— 
rainen und Wieſen vorwärts, ſchwingt ſich hierauf ſteil in die Höhe, um nach Falkenart zu 
rütteln oder kurze Zeit zu kreiſen, und läßt ſich hierauf meiſt ſenkrecht zum Boden hinab in 
das dichte Getreide oder hohe Gras fallen, um einige Augenblicke zu ruhen. 

Rohrweihe, Circus aeruginosus Z. ½ natürlicher Größe. 

Geſelliger Natur, wie er iſt, ſucht er ſelbſt im Frühjahr mehrere Genoſſen, um gemein— 
ſchaftlich mit ihnen zu niſten und ſich am Tage umherzutreiben. Oft ſieht man mehrere 
Männchen im Verein die Ebene bejagen oder von Zeit zu Zeit an das nächſte Gewäſſer 
ſtreichen. An der Donau fliegen fie oft unter Rohrweihen und Milanen am Geſtade umher 
oder tummeln ſich mit dieſen in den Lüften. 

In der Liebe zu ſeinen Eiern und Jungen übertrifft der Wieſenweihe faſt noch ſeine 
übrigen Verwandten, beſonders den Rohrweihen, und zwar ſetzt ſich nicht bloß das Weib— 
chen, ſondern auch das Männchen beim Horſte rückhaltslos jeder Gefahr aus; ſelbſt fremde 
Wieſenweihen eilen herbei, wenn der Brut eines der Ihrigen Gefahr droht, und umkreiſen 
vereint mit den Eltern unter lautem Geſchrei den Friedensſtörer. 

Die letzte Art der Gattung, deren ich Erwähnung zu tun habe, iſt der Rohrweihe, 
Circus aeruginosus L. Das Kleid unterſcheidet ſich nicht allein nach Geſchlecht und Alter, 
ſondern auch nach der Jahreszeit ziemlich erheblich. Beim alten Männchen iſt der Kopf oben 
braungelb, Wangen und Kehle blaßgelb, die Unterſeite vorn gelbbraun, nach hinten roſtrot, 
die Oberſeite kaffeebraun. Die Flügel ſind mit Ausnahme der ſchwarzbraunen Handſchwingen 
ſchön aſchgrau, die Steuerfedern heller grau, rötlich überflogen; die Federn der Unterſeite haben 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 10 
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dunklere Schaftſtriche. Beim alten Weibchen iſt die Färbung ſtets minder lebhaft und ein- 
töniger, namentlich das Aſchgrau der Flügel- und Schwanzteile ſelten ausgeprägt, Kopf, 
Schultern, Schleier und Bruſt haben lichtere Färbung. Beim jungen Vogel, der, wie es ja 
häufig der Fall iſt, im ganzen dem Weibchen ähnelt, herrſcht einfarbiges Dunkelbraun vor. 
Die Länge beträgt 55, die Breite 136 em. 

Südlich vom 57. Breitengrade fehlt der Rohrweihe keinem Lande und keinem Gaue 
Europas, außerdem bewohnt er faſt ganz Aſien und durchſtreift auf ſeinem Zuge einen großen 
Teil Afrikas. In Deutſchland tritt er nur als Zugvogel auf. Mehr als jeder andere Weihe 
iſt er an Niederungen gebunden, denn Sumpf und Waſſer gehören ſo unbedingt zu ſeinen 
Lebensbedürfniſſen, daß man behaupten darf, er laſſe beides niemals außer Sicht. Geſellig, 
wie alle Weihen, ſucht er während feiner Reiſe nicht allein die Gemeinſchaft von ſeinesgleichen, 
ſondern vereinigt ſich ſogar zeitweilig mit Buſſarden und Sperbern, in deren Geſellſchaft er 
ſodann, jedoch immer in ſeiner eigenen Weiſe, umherſtreift und jagt. 

Der Kronprinz Rudolf von Oſterreich, der den Vogel beſonders in den Sümpfen Ungarns 
genau beobachtet hat, ſchreibt über ihn: „Lebensweiſe und Weſen kennzeichnen den Rohr— 
weihen als unedlen Raubvogel, der die hervorſtechenden Eigentümlichkeiten dieſer Tiergruppe 
nicht an ſich trägt. Sein ſchwacher Bau erlaubt nur gemeine Jagd auf kraftloſes Wild, das 
er am Boden oder im Verſteck des Moraſtes im wahrſten Sinne des Wortes mordet. Dem 
Menſchen weicht er ängſtlich aus, weiß ſich auch geſchickt durch die Flucht ins Schilf oder nach 
ungangbaren Sumpfſtellen zu retten und entrinnt ſo, ohne eigentlich ſcheu zu ſein, in den 
meiſten Fällen der Verfolgung. 

„Die einzige Zeit, während der er ſeine träge Langſamkeit, ſein kriechendes Leben, wie 
ich ſagen möchte, verleugnet, während der er Sumpf und Schilf verläßt und ſich unter den 
wunderbarſten Flugkünſten in den höchſten Lüften umhertummelt, gleichſam als wolle er 
zeigen, was er im Fliegen vermöge, iſt die ſeiner Liebe. Ein Paar dieſer ſonſt ſo verborgen 
lebenden Vögel, die man faſt das ganze Jahr über nicht bemerkt, iſt imſtande, im Monat 
April die ganze Gegend zu beleben. Bevor das Weibchen ſeine Eier legt, alſo während der 
Begattungszeit, ſteigt das Paar oft in die höchſten Luftſchichten und führt, in höherem Grade 
noch als die Milane, kunſtvolle und wechſelreiche Spiele aus, die ſich von denen der Milane 
hauptſächlich dadurch unterſcheiden, daß die Vögel ſich dann und wann aus bedeutender Höhe 
auf den Boden hinabfallen laſſen, daſelbſt einige Augenblicke verweilen und von neuem zu 
ſpielen beginnen, ganz ähnlich, wie andere Weihen ebenfalls tun. An den Ufern der Donau 
erblickt man im April nicht ſelten vier oder fünf, zuweilen noch mehr Rohrweihen, die gemein— 
ſchaftlich ihre Flugkünſte ausführen, hierauf niedrig über dem Waſſerſpiegel von einem Ufer 
zum anderen gleiten, über den Sandbänken dahinſchweben und gelegentlich unter den Möwen 
umherkreiſen. Geſellen ſich zu ihnen, wie dies die Regel iſt, Milane und ſilberfarben glänzende 
Wieſenweihen, vielleicht auch noch ein Königsweihe, und üben die verſchiedenen Vögel gemein— 
ſchaftlich ihre Flugkünſte aus, ſo bieten die ſo belebten Auen dem Beobachter ein reizendes 
Frühlingsbild. 8 

„Die Rohrweihen find die zärtlichſten Eltern, die man ſich denken kann. Während alle 
übrigen Raubvögel, die Feldweihen ausgenommen, nach einmaligem Verſcheuchen vom Neſte 
ſich mehr oder minder lange beſinnen, ehe ſie zu ihm zurückkehren, läßt ſich der Rohrweihe 
einige Male hintereinander vertreiben und kommt immer ſogleich wieder zurück, häufig ſogar 
angeſichts ſeines Gegners. Wenn der Horſt frei ſteht, verſucht das Weibchen, das wie bei 
anderen Weihen allein dem Brutgeſchäfte obliegt, durch Niederlegen auf den Boden und Ab— 
platten ſeines Leibes ſich dem Auge zu entziehen, und ſteht erſt, wenn man ſich auf zwei bis 
drei Schritt genähert hat, unter lautem Geräuſche vom Horſte auf, eilt dann aber nicht nach 
Art anderer Raubvögel jo raſch wie möglich davon, ſondern ſtreicht langſam dicht über dem 
Boden dahin, und erſt, wenn es ſich auf etwa 100 Schritt entfernt hat, ein gutes Stück ſenk— 
recht in die Höhe, beſchreibt aber dann einen weiten Kreis um den Horſt und kehrt von der 
anderen Seite zurück. Bemerkt es auch jetzt noch den Eindringling unmittelbar daneben, ſo 
kreiſt es mit jämmerlichem Geſchrei umher; aber kaum hat ſich der Friedensſtörer auf 100 
Schritt entfernt, fällt es, ſich ſenkrecht aus der Luft hinablaſſend, wieder auf das Neſt. So 
leicht man unſeren Weihen am Horſte erlegen kann, ſo ſelten läßt er ſich ſonſt blicken. Mit 
dem Uhu vermag man nichts auszurichten, da er kein echter Stößer iſt. Zwar nähert er ſich 
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raſch der verhaßten Eule, überfliegt ſie aber höchſtens ein-oder zweimal und ſucht ſogleich 
darauf das Weite.“ 

Unter den Weihen muß der Rohrweihe unbedingt als der ſchädlichſte angeſehen wer- 
den. Seine Nahrung beſteht faſt ausſchließlich aus Waſſer- und Sumpfvögeln und deren 
Brut, Eiern nicht minder als jungen Neſtvögeln. Nur wenn letztere fehlen, begnügt er ſich 
mit Lurchen, Fiſchen und Inſekten. Seine Jagd betreibt er im weſentlichen ganz nach Art 
ſeiner Verwandtſchaft, ſtellt aber viel eifriger als dieſe, die immerhin viele kleine Nager und 
Inſekten fangen, der Vogelbrut nach und verübt in dieſer Beziehung Übeltaten wie kein 
einziger anderer Raubvogel. 

Eins der auffallendſten Mitglieder der Unterfamilie und einen der ſonderbarſten Vögel 
überhaupt, den wir Schlangenſperber nennen wollen, Polyboroides typicus 8%. finden 
wir in Afrika. Er bewohnt ganz Mittelafrifa von der Weſt- bis zur Oſtküſte und den Süden 
dieſes Erdteils. Ihn kennzeichnen ein kleiner Körper und ein ſehr kleiner, nacktwangiger 
Kopf mit verhältnismäßig ſchwachem Schnabel, aber unverhältnismäßig große Flügel, die 
ſowohl ſehr lang als auch ſehr breit ſind, und ein ſehr großer, breiter, wenig abgerundeter 
Schwanz. Der Lauf iſt ſehr hoch, viel länger als die verhältnismäßig kurzen Zehen, und 
höchſt auffallenderweiſe im Fußgelenk ſowohl nach vorn als nach hinten beweglich: eine 
Eigenſchaft, die dem Vogel, wie Neichenow vermutet, beim Hervorziehen von Lurchen und 
Kriechtieren aus ihren Verſtecken zugute kommen dürfte. Man begegnet ihm nur zuweilen 
im lichteren Walde, jedoch nie weit von Gewäſſern. Der große Vogel fällt augenblicklich 
auf. Wenn er fliegt, kann man ihn leicht für einen Adler halten, denn er hat Flugwerk— 
zeuge, die einen ſolchen bequem durch die Lüfte tragen könnten. Mit langſamen, ſchlaffen 
Flügelſchlägen ſieht man ihn von einem Baume zum anderen fliegen oder abends den höch— 
ſten ſich zur Ruhe wählen. Er iſt ſcheu und vorſichtig, lebt einſam und ſcheint das mürriſche 
Weſen anderer Kriechtier- und Lurchfreſſer zu teilen. Nach J. Verreaux zeigt der Schlangen— 
ſperber eine Gelenkigkeit in ſeinen Fängen, die ohne Beiſpiel daſteht. Beſonders die Beweg— 
lichkeit der Fußwurzel wird von dem ſonderbaren Vogel bei ſeiner Jagd auf Lurche in der 
ausgiebigſten Weiſe benutzt. Er ſteckt ſeine Läufe in Sumpflöcher und dreht und wendet ſie 
hier nach allen Richtungen mit überraſchender Geſchicklichkeit, bis es ihm glückt, ſeine Beute 
zu faſſen. Die kurzen Zehen ermöglichen ihm, den Fuß auch in die ſchmalſten Erdſpalten ein— 
zuführen und aus ihnen ſich Fröſche oder Eidechſen hervorzuholen, die in ihren Schlupflöchern 
vor anderen Raubvögeln vollſtändig geſchützt ſind. 

* 

Die über 80 Arten zählende Unterfamilie der Falken kennzeichnet ſich durch einen ziem— 
lich gedrungenen Körper, großen Kopf, langen Hals, deutlichen Zahn am Rande des kurzen 
Oberſchnabels, eine ihm entſprechende Auskerbung am Anterſchnabel, mäßig lange Läufe und 
lange und ſpitze, faſt bis ans Ende des langen Schwanzes reichende Flügel. Die kosmo— 
politiſch verbreiteten Falken leben nur von ſelbſterbeuteten Tieren und übertreffen durch die 
Gefälligkeit und Schnelligkeit ihres Fluges alle anderen Raubvögel. Der Stoß auf ihre 
Beute iſt ſo reißend, daß die ungeſtümſten unter ihnen nur auf fliegende Vögel oder Inſekten 
jagen. Sie horſten auf hochragenden Baumwipfeln, auf Felſen oder Türmen. 

Unter allen Tagraubvögeln gebührt meiner Anſicht nach den durch runde Naſenlöcher 
gekennzeichneten Edelfalken die erſte Stellung. Sie ſind unter den Vögeln dasſelbe, was 
die Katzen unter den Raubtieren find: die vollendetſten aller Naubvögel überhaupt. Ihre 
geiſtigen Eigenſchaften entſprechen ihrer leiblichen Begabung. Sie ſind Räuber der ſchlimm— 

ſten Art, aber man verzeiht ihnen das Unheil, das fie anrichten, weil ihr ganzes Leben und 

Wirken zur Bewunderung hinreißt: Stärke und Gewandtheit, Mut und Jagdluſt, edler An— 

ſtand ſind Eigenſchaften, die niemals verkannt werden können. 
Alle Erdteile und alle Gegenden beherbergen Edelfalken. Man findet ſie von der Küſte 

des Meeres an bis zu den Spitzen der Hochgebirge hinauf, vorzugsweiſe in Waldungen, 
kaum minder häufig aber auf Felſen und alten Gebäuden, an menſchenleeren Orten wie in 

volkbelebten Städten. Viele Arten ſind Zugvögel, andere wandern nur, und einzelne 

endlich zählen zu den Strichvögeln. 
10 * 
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Sämtliche Edelfalken ſind äußerſt flugbegabte Tiere: ihr Flug iſt ungemein ſchnell, 
anhaltend und in hohem Grade gewandt. Der Falke durchmißt weite Strecken mit unglaub- 
licher Naſchheit und ſtürzt ſich beim Angriff zuweilen aus bedeutenden Höhen mit ſolcher 
Schnelligkeit zum Boden hinab, daß das Auge nicht fähig iſt, ſeine Geſtalt zu erfaſſen. Auf 
dem Zuge und während der Zeit der Liebe ſteigen die Edelfalken zu unermeßlichen Höhen 
empor, ſchweben dann lange in prächtigen Kreiſen hin und her und führen zu eigener Be— 
luſtigung und zur Unterhaltung des Weibchens förmliche Flugreigen auf. Auf dem Boden 
aber ſind ſie ungeſchickt und hüpfen mit abwechſelnder Fußbewegung in ſonderbar un— 
behilflicher Weiſe dahin, müſſen auch gewöhnlich die Flügel mit zu Hilfe nehmen, um 
fortzukommen. 

Kein einziger Edelfalke nährt ſich in der Freiheit von Aas. Wirbeltiere, und zwar 
vorzugsweiſe Vögel, aber auch Inſekten ſind die Nahrung der Edelfalken. Sie fangen ihre 
Beute faſt regelmäßig im Fluge und ſind nicht imſtande, einen auf dem Boden ſitzenden 
Vogel wegzunehmen. Auf einem Umſicht und Deckung gewährenden Orte wird die Beute erſt 
gerupft, auch teilweiſe enthäutet und dann aufgefreſſen. Die Morgen- und die Abendſtunden 
ſind die Jagdzeit der Edelfalken. Während des Mittags ſitzen fie gewöhnlich mit gefülltem 
Kropfe an einer hochgelegenen und ruhigen Stelle regungslos und ſtill, mit geſträubtem 
Gefieder, einem Halbſchlummer hingegeben, um zu verdauen. Sie ſchlafen ziemlich lange, 
gehen aber erſt ſpät zur Ruhe; einzelne ſieht man noch in der Dämmerung jagen. 

Geſelligkeit iſt zwar den Edelfalken beſonders während der Reife nicht fremd, aber doch 
durchaus kein Bedürfnis. Während des Sommers leben die meiſten paarweiſe in dem ein— 
mal erwählten Gebiete und dulden hier kein anderes Paar der gleichen Art, nicht einmal 
einen Raubvogel anderer Art. 

Die Horſte der Edelfalken werden verſchieden angelegt, am liebſten in paſſenden Höh— 
lungen ſteiler Felswände, auf hohen Gebäuden und auf den Wipfeln der höchſten Wald— 
bäume; doch horjten einzelne Arten da, wo es an Bäumen und Feſlſen fehlt, auch auf der 
bloßen Erde oder wählen ſich eine geräumige Baumhöhlung zu ihrem Heim. Sehr gern 
nehmen fie auch die Neſter anderer großer Vögel, namentlich die verſchiedener Rabenarten, 
in Beſitz. Beſondere Mühe geben fie ſich mit dem Neſtbau nicht. Das Gelege beſteht aus 3—7 
Eiern von ſehr übereinſtimmendem Gepräge. Die Eier ſind rundlich, mehr oder minder 
rauhſchalig und in der Regel auf blaß rötlichbraunem Grunde dicht mit dunkleren feinen 
Punkten und größeren Flecken von gleicher Farbe gezeichnet. Das Weibchen brütet allein 
und wird, ſolange es auf den Eiern ſitzt, vom Männchen ernährt. 

Die ſtärkeren Edelfalkenarten gehören zu den ſchädlichen Vögeln und können bei uns 
zulande nicht geduldet werden; nicht einmal alle kleineren Arten ſind nützliche Tiere, die 
Schonung verdienen. Dagegen ſind die Edelfalken ſeit altersgrauer Zeit von den Menſchen 
zur Jagd benutzt worden und werden es in mehreren Ländern Aſiens und Afrikas noch 
heutigestages. Sie ſind die „Falken“ unſerer Dichter, die zur Beize abgerichtet wurden. Lenz 

hat das meiſte hierauf Bezügliche zuſammengeſtellt, und es ſei hier im Auszug wiedergegeben: 

Die Kunſt, Falken abzurichten, iſt uralt, beſonders bei den aſiatiſchen Völkern, in Europa 
aber verhältnismäßig ſpät aufgetreten. Von den Römern iſt ſie ſelbſt noch im 5. Jahr— 

hundert nach Chriſtus wenig getrieben worden. Doch ſchon nach 500 war dieſe Liebhaberei 

ſo verbreitet, daß das Halten von Jagdfalken auf mehreren Kirchenverſammlungen den 

Geiſtlichen verboten wurde. Karl der Große erließ ein Geſetz zum Schutze der Falknerei. 

Die ritterlichen Kaiſer Friedrich Barbaroſſa, Heinrich VI. und Friedrich II. ſind ſelbſt eifrige 

Falkner geweſen, letzterer ſchrieb ein Buch über die Kunſt, mit Falken zu jagen. Als ſpätere 

Liebhaber umd Förderer der Falknerei werden beſonders Philipp Auguſt von Frankreich, 

Eduard III. von England, Franz J. von Frankreich, Kaiſer Karl V. und auch die kleineren 

deutſchen Landesfürſten hervorgehoben. Zur Erlernung der Kunſt wurden im Mittelalter 
richtige Falknerſchulen gegründet. Um immer Reiher zur Abrichtung der Falken zu haben, 
richtete man Reihergärten ein, wo jene jung aufgezogen wurden. „Jahrhunderte beſtand die 
beſte und zuletzt einzige Falknerſchule Europas in dem Dorfe Falkenwerth (richtig ‚Valkens— 
waard‘) in Flandern. Die an Ort und Stelle gefangenen Falken reichten früherhin für den 
Bedarf durchaus nicht hin, daher gingen die Leute bis Norwegen und Island auf den Fang, 
und namentlich lieferte die genannte Inſel die beſten Beizvögel.“ Über den Zuſtand der 
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Falknerei in Valkenswaard teilt der holländiſche General von Ardeſch um das Jahr 1860 
folgendes mit: „In Valkenswaard leben noch jetzt mehrere Leute, die den Fang und die Ab— 
richtung der Falken eifrig betreiben. Der Ort liegt auf einer ganz freien Heide und begünſtigt 
daher das Geſchäft ſehr. Im Herbſte werden die Falken gefangen. Man behält in der Regel 
nur die Weibchen, und zwar am liebſten die vom ſelbigen Jahre, weil dieſe am beſten ſind; 
die zweijährigen gelten auch noch als brauchbar; ältere läßt man aber wieder fliegen. Der 
Fang iſt ſo eingerichtet: Der Falkner ſitzt gut verborgen auf freiem Felde, und von ihm 
aus geht ein etwa 100 m langer Faden, an deſſen Ende eine lebende Taube befeſtigt iſt, 
die im übrigen frei auf der Erde ſitzt. Etwa 40 m vom Falkner geht der genannte Faden 
durch einen King, und neben dieſem Ringe liegt ein Schlagnetzchen, von dem ebenfalls ein 
Faden bis zum Falkner geht. Iſt ein Falke im Anzuge, ſo wird der Taube mit dem Faden 
ein Ruck gegeben, wodurch ſie emporfliegt, den Falken anlockt und von ihm in der Luft 
ergriffen wird. In dem Augenblicke, wo dies geſchieht, zieht der Falkner die Taube und 
mit ihr den ſie krampfhaft feſthaltenden Falken allmählich bis zu dem Ringe, wo plötzlich 
das Schlagnetz beide bedeckt. Es kommt viel darauf an, es ſogleich zu erfahren, wenn ein 
Falke die Gegend durchſtreift, und deswegen bedient ſich der Jäger eines eifrigen und ſcharf— 
ſichtigen Wächters, nämlich des Raubwürgers, Lanius excubitor, der unweit der Taube 
angefeſſelt wird und nicht verfehlt, ſobald er einen Falken in unermeßlicher Ferne gewahrt, 
ſein weit ſchallendes Geſchrei zu erheben.“ 

„Im 18. Jahrhundert“, fährt Lenz fort, „iſt die Falkenbeize allmählich aus der Mode 
gekommen. Als Knabe kannte ich in Weimar einen Falkner, der ſein Geſchäft noch mit 
großem Eifer betrieb, und ein ähnlicher lebte damals noch in Meiningen. Jetzt iſt ſie in 
Europa meines Wiſſens noch an folgenden Orten in Gebrauch: erſtens zu Bedford in Eng— 
land beim Herzog von Bedford; zweitens zu Didlington-Hall in der Grafſchaft Norfolk beim 
Lord Barnars. Jeden Herbſt kommen nach Bedford und Didlington-Hall Falkner aus 
Valkenswaard, die ihre Falken mitbringen und im Winter wieder zurückreiſen. Zu Didling— 
ton iſt ein eigener Reihergarten, woſelbſt die Reiher in zahlloſer Menge niſten und gehegt 
werden. Drittens: im Loo, einem Landgute des Königs von Holland, iſt ums Jahr 1841 
noch fleißig mit Falken gejagt worden. 

„Die zur Falkenjagd gehörigen Gerätſchaften ſind: eine lederne Haube, die ſo ein— 
gerichtet iſt, daß ſie die Seher nicht drückt, eine Kurzfeſſel und eine Langfeſſel, beide aus 
Riemen, die letztere gegen 2 m lang; fie werden an dem Geſchühe, d. h. der ledernen Fuß— 
umkleidung des Beizvogels, befeſtigt. Das Federſpiel iſt ein mit einem Paar Vogelflügeln 
beſetzter eirunder Körper, der dazu dient, den Falken, der ihn von weitem für einen Vogel 
hält, wieder anzulocken. Starke Handſchuhe müſſen die Hände des Falkners vor den Krallen 
des Falken ſichern. Sobald die Abrichtung beginnen ſoll, wird der Vogel verkappt angefeſſelt 
und muß 24 Stunden hungern, worauf er auf die Fauſt genommen, abgekappt und mit 
einem Vogel geſpeiſt wird. Will er nicht kröpfen, ſo wird er wieder verkappt und erſt nach 
24 Stunden wieder vorgenommen, und ſollte dieſes Verfahren auch fünf Tage fortgeführt 
werden müſſen. Je öfter er übrigens während dieſer Zeit abgekappt und auf der Fauſt 
getragen wird, deſto eher wird er zahm werden und freiwillig auf der Fauſt kröpfen. Sit 
er ſo weit, ſo beginnen nun die eigentlichen Lehrübungen, vor deren jeder er erſt lange 
abgekappt auf der Fauſt getragen und nach jeder verkappt angefeſſelt wird, damit er das 
Vorgetragene in Ruhe einſtudieren kann. Der Vogel wird abgekappt auf eine Stuhllehne 
geſetzt und muß von da, um zu kröpfen, auf die Fauſt des Falkners erſt hüpfen, ſpäter 
immer weiter fliegen; dasſelbe wird dann im Freien wiederholt, wobei er aber durch einen 
langen, an der Langfeſſel angebrachten Faden am Entwiſchen gehindert wird; der Falkner 
ſteht übrigens ſo, daß der Vogel gegen den Wind fliegen muß, da er, wie alle Vögel, nicht 
gern mit dem Winde zieht. Macht er nun ſeine Sachen ſo weit gut, ſo wird er des Abends 
verkappt in einen ſchwebenden Reif geſetzt und die ganze Nacht hindurch geſchaukelt, ſo daß 
er gar nicht ſchlafen kann; an den nächſten drei Tagen werden die früheren Ubungen wieder— 
holt: erſt dann wird ihm nächtliche Ruhe gegönnt. Am fünften Tage wird er ohne Bind— 
faden, nur mit Beibehaltung der Langfeſſel, frei auf den Boden geſetzt und muß, um zu 
kröpfen, auf die Fauſt fliegen; fliegt er an dieſer vorbei, ſo geht man ihm nach und lockt ihn 
jo lange, bis er doch endlich kommt. Dieſe Übung wird nun oft im Freien wiederholt, auch 
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der Vogel gewöhnt, dem zu Pferde ſitzenden Jäger auf die Fauſt zu fliegen und weder 
Menſchen noch Hunde zu ſcheuen. 

„Jetzt kommen die eigentlichen Vorübungen zur Beize ſelbſt. Man wirft eine tote Taube 
in die Luft, läßt den am langen Bindfaden gehaltenen Vogel nachſchießen und das erſtemal 
ein wenig davon kröpfen; ſpäterhin aber wird ihm die Taube immer gleich abgenommen, 
und er bekommt auf der Fauſt etwas zu kröpfen. Dieſelbe Übung wird an den folgenden 
Tagen mit lebenden Vögeln, deren Schwingen verſtutzt ſind, wiederholt; darauf ſucht man 
mit dem Hühnerhunde Rebhühner, womöglich ein einzelnes, auf, kappt den Vogel, ſobald es 
auffliegt, ſchnell ab und läßt ihn nachſchießen. Sollte er fehlſtoßen, ſo lockt man ihn mit einer 
lebenden Taube, deren Schwingen verſtutzt find, oder mit dem Federſpiele zurück. Um ihn 
zu gewöhnen, auch ſtärkere Vögel, wie z. B. Reiher und Kraniche, anzugreifen, übt man ihn 
erſt an jungen Vögeln der Art oder an alten, deren Schwingen verſtutzt ſind, und deren 
Schnabel in einem Futterale ſteckt; auch läßt man ihn anfangs womöglich in Geſellſchaft 
eines guten alten Falken daran. Den zu dieſer Übung beſtimmten Reihern und Kranichen 
legt man, damit ſie nicht ſo leicht erwürgt werden, ein Futteral von weichem Leder um den 
Hals. Dem Reiher ſuchen die Falken, raſch emporſteigend, die Höhe abzugewinnen, um von 
oben auf ihn zu ſtoßen; der Reiher hingegen ſucht ſeinerſeits auch immer höher zu ſteigen und 
ſtreckt mit erſtaunlicher Schnelligkeit den ſtoßenden Feinden die ſcharfe Spitze ſeines Schnabels 
entgegen, um ſie zu ſpießen. Endlich wird er gepackt und ſtürzt mit ihnen aus der Höhe herab. 
Die herbeieilenden Jäger löſen ſchnell die Falken, reichen ihnen zur Belohnung guten Fraß und 
berauben den Reiher ſeiner ſchönſten Federn. Es wird ihm dann ein metallener Ring um den 
Fuß gelegt, auf welchem die Jahreszahl und der Ort des Fanges eingegraben iſt, und darauf 
die Freiheit geſchenkt. Einzelne Reiher ſind öfters, manchmal nach langen Jahren wieder, 
gebeizt und mit mehreren Ringen geziert worden.“ 

Am großartigiten iſt ſeit uralten Zeiten die Falkenjagd in Wittelaſien getrieben worden. 
J. E. Harting, der ſich um die Erforſchung der Geſchichte der Falkenjagd beſonders verdient 
gemacht hat, ſagt, ihr Urſprung ſei nicht mehr zu entdecken, aber ſeit den älteſten hiſtoriſchen 
Zeiten hätten, ſoweit bekannt iſt, beſonders die Völker des Orients dieſen Sport betrieben. 
Ein Beweis hierfür ſei darin zu finden, daß Sir A. H. Layard in den Ruinen von Chor— 
ſabad in Babylonien ein Basrelief fand, auf dem ein Falkner dargeſtellt iſt mit einem Falken 
auf der Fauſt, woraus man ſchließen darf, daß dort die Falkenbeize ſchon vor mehr als 3600 
Jahren ausgeübt worden iſt. Vom Orient her wurde der Sport nach Europa gebracht, aber 
die genauere Zeit, wann das geſchah, läßt ſich nicht mehr feſtſtellen. In China war die 
Falkenjagd noch früher als in Babylon bekannt. In einem alten japaniſchen Werke iſt feſt— 
geſtellt, daß ſich unter den Geſchenken, die den Prinzen unter der Hia-Dynaſtie gemacht wurden, 
auch abgerichtete Falken befanden, und das war um das Jahr 2205 vor Chriſti Geburt. 
„Im März“, ſagt Marco Polo ums Jahr 1290, „pflegt Kublai Chan Kambalu zu verlaſſen; 
er nimmt dann eine Zahl von etwa 10000 Falknern und Vogelſtellern mit ſich. Dieſe werden 
in Abteilungen von 200 — 300 Mann im Lande verteilt, und was von ihnen erlegt wird, 
muß dem Chan abgeliefert werden. . . . Der Chan reitet während der Jagd auf einem Ele— 
fanten und hat ſtets zwölf der beſten Falken bei ſich. Zu ſeiner Seite reitet eine Menge 
Leute, die ſich immer nach Vögeln umſehen und dem Chan gleich Anzeige machen, wenn 
ſich ein jagdbarer zeigt. Im ganzen Umfange des Reiches wird das Haar- und Federwild 
jahraus, jahrein ſorgfältig gehegt, damit immer Überfluß für die Jagden des Chans vor— 
handen iſt.“ Auch in Perſien war ſeit alter Zeit die Falkenjagd im Schwange. Durch H. 
Moſer wiſſen wir ferner, daß auch jetzt noch in Zentralaſien die Beizjagd eifrig betrieben 
wird, und daß in Buchara und Turkmenien ein guter Falke im Preiſe dem beſten Pferde 
gleichgeachtet wird. Bei den Kirgiſen, wo die Falknerei, wie Moſer anführt, noch eine förm— 
liche Wiſſenſchaft iſt, wo man Falken für kleines und Adler für großes Wild verwendet, 
wird ein bewährter Falke ſo hoch geſchätzt, daß der Beſitzer ſich eher entſchließen würde, ſein 
Weib als ſeinen Vogel zu verkaufen. 

Regelmäßig wird die Falkenjagd noch von den Arabern, beſonders den Beduinen der 
Sahara, von den Perſern, Indern, verſchiedenen Völkerſchaften in Kaukaſien und Mittelaſien, 
den Chineſen und anderen Mongolen betrieben. Erſtere benutzen mit entſchiedener Vorliebe 
den Würgfalken Südoſteuropas, der ſich als Wintergaſt im Norden Afrikas einſtellt oder aus 
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Syrien, Kleinaſien, der Krim und Perſien eingeführt wird, bei den Indern werden beſonders 
der Wanderfalke und der „Schahin“ oder Königsfalke, Falco peregrinator, abgerichtet. 

Die Urſachen des Verfalls der Falkenjagden im Abendlande find nach Harting ver- 
ſchieden: die Aufteilung und Einhegung größerer wüſter Landſtriche, die Dränierung und 
Urbarmahung von Sumpfgegenden, die bedeutende Vervollkommnung der Feuerwaffen 
aller Art und beſonders die allgemeine Einführung von Schrot haben, jedes in ſeiner Art, 
dazu beigetragen, das Intereſſe, das man einſt an der Falkenbeize nahm, erlahmen zu laſſen. 
Ohne Zweifel hat auch die Mode viel mit dem Verfall zu tun, und ſobald die regierenden 
Fürſten aufhörten, jenem Sport ihre Aufmerkſamkeit zuzuwenden, folgten die Höflinge und 
ihr Anhang. 

Nach dieſen einleitenden Bemerkungen betrachten wir die bekannteſten und wichtigſten 
Arten der Edelfalken, die in eine Reihe von Gattungen geſondert werden. 

Anſer Wanderfalke, Falco peregrinus Tunst. (. Tafel „Raubvögel“, 3) kann als 
Typus der durch verhältnismäßige Kürze des Schwanzes und der Läufe ausgezeichneten 
Gattung Falco I. gelten. Er iſt auf der ganzen Oberſeite hell ſchiefergrau, mit dunkel ſchie— 
ferfarbigen, dreieckigen Flecken bandartig gezeichnet. Die Stirn iſt grau, die Kehle, durch 
ſchwarze Backenſtriche eingefaßt, wie die Oberbruſt weißgelb, die Unterbrujt wie der Bauch 
lehmrötlichgelb, erſtere braungelb geſtrichelt und durch rundlich-herzförmige Flecke gezeichnet, 
der Bauch durch dunklere Querflecke gebändert, die namentlich am After und auf den Hoſen 
hervortreten. Die Schwingen ſind ſchieferſchwarz, auf der Innenfahne mit roſtgelben, bänder— 
artigen Flecken beſetzt, die Steuerfedern hell aſchgrau gebändert und an der Spitze der Seiten— 
federn gelblich geſäumt. Bei den lebenden Tieren liegt ein gräulicher Duft auf dem Gefieder. 
Das Weibchen zeigt gewöhnlich friſchere Farben als das Männchen. Die Länge des alten 
Männchens beträgt 42 — 47, die des bedeutend größeren Weibchens 47— 52 em. 

Der Wanderfalke verdient ſeinen Namen, denn er ſtreift faſt in der ganzen Welt um— 
her. Seine außerordentliche Verbreitung erklärt ſich, wenn man bedenkt, daß er nicht bloß 
den nördlichen gemäßigten, ſondern auch den nördlichen kalten Gürtel bewohnt, in der Tundra 
rings um den Pol ſogar der vorherrſchende Falke iſt, aber allwinterlich gezwungen wird, 
dieſes Brutgebiet zu verlaſſen und nach Süden zu wandern. Gelegentlich ſeines Zuges be— 
rührt er alle nördlichen Länder Europas, Aſiens und Amerikas, durchfliegt unſeren heimat— 
lichen Erdteil bis zum äußerſten Süden und tritt hier in den Wintermonaten ſtellenweiſe 
ſehr häufig auf, folgt den Zugvögeln auch über das Wittelländiſche Meer nach und wandert 
deren Heerſtraßen entlang bis tief hinein nach Afrika, ebenſo wie er in Aſien bei dieſer Ge— 
legenheit in Japan, China und Indien und in der Neuen Welt in den Vereinigten Staaten, 
Mittelamerika und Weſtindien angetroffen wird. Nach meinen Erfahrungen, die von anderen 
beſtätigt werden, find es jedoch hauptſächlich Weibchen, die ihre Neije weit nach Süden hin 
ausdehnen, wogegen die Männchen mehr im Norden zurückbleiben. Auch in Amerika wan— 
dert er weit nach Süden. Ob er in Braſilien vorkommt, weiß ich nicht, wohl aber kann ich 
mit Beſtimmtheit behaupten, daß er den Golf von Mexiko überfliegt. Seiner außerordent— 
lichen Wanderfähigkeit find Reiſen von 1000 km gewiſſermaßen Spazierflüge. 

In Mitteldeutſchland bewohnt der Wanderfalke ausgedehnte Waldungen, am liebſten 
ſolche, in deren Witte ſich ſteile Felswände erheben. Ebenſo häufig trifft man ihn im wald— 
loſen Gebirge, und gar nicht ſelten endlich ſieht man ihn inmitten großer, volkbelebter Städte. 
Auf den Kirchtürmen Berlins, auf dem Stephansturm in Wien, auf den Domen von Köln 
und Aachen habe ich ihn ſelbſt als mehr oder weniger regelmäßigen Bewohner beobachtet, 
daß er auf anderen hohen Gebäuden ſogar ſtändig vorkommen ſoll, durch glaubwürdige 
Beobachter erfahren. In Berlin ſieht man ihn keineswegs bloß im Winter, ſondern ſehr 
häufig auch im Sommer, und wenn man bis jetzt, meines Wiſſens, ſeinen Horſt noch nicht auf 
einem der höheren Türme aufgefunden hat, ſo iſt dies doch keineswegs ein Beweis dafür, daß 
er hier nicht brüten ſollte. Beſonders günſtige Ortlichkeiten, namentlich unerſteigliche Fels— 
wände, beherbergen ihn mit derſelben Regelmäßigkeit wie die nordiſchen Vogelberge den 
Jagdfalken. So trägt der Falkenſtein im Thüringer Walde ſeinen Namen mit Fug und Recht, 
denn auf ihm horſtet ein Wanderfalkenpaar ſeit Menſchengedenken. Aber weder Bäume noch 
Felſen noch hohe Gebäude ſind zu ſeinem Wohlbefinden notwendige Bedingung. Keineswegs 
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ſeltener, eher noch häufiger als bei uns begegnet man ihm, wie bereits bemerkt, in der Tundra. 
In der Tundra der Samojedenhalbinſel fehlen ihm Felswände faſt vollſtändig; gleichwohl 
findet er auch hier Plätze, die ihm zur Anlage des Horſtes geeignet erſcheinen, und iſt des— 
halb regelmäßiger Sommergaſt des unwirtlichen, ihm aber zuſagenden Gebietes. 

„Der Wanderfalke“, ſagt Naumann, „iſt ein mutiger, ſtarker und äußerſt gewandter 
Vogel; ſein kräftiger Körperbau und ſein blitzendes Auge bekunden dies auf den erſten An— 
blick. Dabei iſt er aber ſehr ſcheu und ſo vorſichtig, daß er zur nächtlichen Ruhe meiſt nur 
die Nadelholzwälder aufſucht. Hat er dieſe nicht in der Nähe, ſo bleibt er öfters lieber im 
freien Felde, auf einem Steine ſitzen, und es gehört unter die ſeltenen Fälle, wenn er einmal 
in einem kleinen Laubholze übernachtet. Aus Vorſicht geht er auch in letzterem des Abends 
erſt ſehr ſpät zur Ruhe und wählt dazu die dichten Aſte hoher alter Bäume ... Sitzend 
zieht er den Hals ſehr ein, ſo daß der runde Kopf auf den Schultern zu ſtehen ſcheint; die 
weiße Kehle mit den abſtechenden ſchwarzen Backen machen ihn von weitem kenntlich.“ Nau— 
manns Angabe über die Scheu und Vorſicht des Wanderfalken gilt wohl für unſere Wal— 
dungen, nicht aber für alle übrigen Verhältniſſe. Auch in der menſchenleeren Tundra weicht 
der Wanderfalke dem herankommenden Jäger vorſichtig aus, in größeren Städten hingegen 
kümmert ihn das Getriebe unter ihm nicht im geringſten, und er bekundet dann nicht ſelten 
eine Dreiſtigkeit, die mit ſeinem ſonſtigen Verhalten, abgeſehen von ſeinem Benehmen an— 
geſichts einer ihm winkenden Beute, in auffallendem Widerſpruche ſteht. Noch mehr aber 
erſtaunt man, ihn in Nordoſtafrika, namentlich in Agypten, unbeſorgt mitten in Dörfern 
auf vereinzelten Palmen oder einer den Marktplatz beſchattenden Sykomore, auf Tempel— 
trümmern, Häuſern und Taubenſchlägen ſitzen und von hier aus ſeine Raubzüge unternehmen 
zu ſehen. Man erkennt hieraus, daß ſein Betragen ſich immer und überall nach den Verhält— 
niſſen richtet, daß er Erfahrungen ſammelt und verwertet. 

Es ſcheint, daß der Wanderfalke nur Vögel frißt. Er iſt der Schrecken aller gefiederten 
Geſchöpfe, von der Wildgans an bis zur Lerche herab. Unter Rebhühnern und Tauben richtet 
er die ärgſten Verheerungen an; die Enten verfolgt er mit unermüdlicher Ausdauer, und 
ſelbſt den wehrhaften Krähen iſt er ein furchtbarer Feind: er nährt ſich oft wochenlang aus— 
ſchließlich von ihnen. Nach Art ſeiner nächſten Verwandtſchaft greift er für gewöhnlich ſeine 
Beutetiere nur an, ſolange ſie ſich in der Luft bewegen oder auf Bäumen ſitzen, nicht aber 
Vögel, die auf dem Boden liegen oder auf dem Waſſer ſchwimmen; das Aufnehmen einer 
Beute unter ſolchen Umjtänden verurſacht ihm beinahe unüberwindliche Schwierigkeiten, ge— 
fährdet ihn infolge ſeines ungeſtümen und jähen Fluges wohl auch in bedenklicher Weiſe. 
Führen ſeine Stöße auf ſitzendes Wild nicht zum Ziele, ſo hilft er ſich auf andere Weiſe. „Da, 
wo man ihn im Felde auf der Erde ſitzen ſieht“, ſagt Naumann, „liegt gewöhnlich ein Volk 
Rebhühner in der Nähe, von welchen er, ſobald fie auffliegen, eines hinwegnimmt, denen 
er aber, ſolange ſie ſtill liegen bleiben, keinen Schaden zufügen kann. Er lauert jedoch ge— 
wöhnlich jo lange, bis die Rebhühner glauben, er ſei fort. Sie fliegen dann auf, und er er— 
reicht ſeinen Zweck.“ Fliegend gelingt es ſelbſt den ſchnellſten Vögeln ſelten, ſich vor ihm zu 
retten. Nächſt Rebhühnern und Tauben, wilden wie zahmen, haben, nach Altums Beobach— 
tungen, namentlich die Kiebitze von ihm zu leiden. In Pommern wie in der Wark pflegt der 
Boden der Waldesteile, in denen ſein Horſt ſteht, mit größeren Kiebitzfedern beſtreut zu ſein. 

Alle Vögel, die der Wanderfalke angreift, kennen ihn ſehr wohl und ſuchen ſich vor allen 
Dingen vor ihm zu retten. Nicht einmal die mutigen Krähen bedrohen ihn, ſondern fliegen, 
ſobald fie ihn erblicken, jo eilig wie möglich davon, haben auch alle Urſache, vor ihm zu flüch— 
ten, denn er läßt ſich durch ſie, die faſt jeden anderen Falken angreifen und lange verfolgen, 
nicht im mindeſten beirren, erhebt ſich vielmehr über ſolche, die, vielleicht noch ungewitzigt, 
ſich erdreiſten wollten, ihn zu necken, ſtößt von oben auf ſie und ſchlägt ſie unfehlbar. Aus 
eigener Beobachtung kenne ich nur einen einzigen Vogel, der mit Erfolg auf ihn ſtößt und 
ihn unweigerlich aus ſeinem Gebiete vertreibt: die Schmarotzermöwe. 

Schlägt der Wanderfalke eine Beute, ſo erdolcht oder erwürgt er ſie gewöhnlich ſchon 
in der Luft, ſehr ſchwere Vögel aber, die er nicht fortſchleppen kann, wie Waldhühner und 
Wildgänſe, erſt auf dem Boden, nachdem er ſie ſo lange gequält hat, bis ſie mit ihm zur Erde 
hinabſtürzen. Bei Verfolgung ſeiner Beute fliegt er ſo fabelhaft ſchnell, daß man alle 
Schätzungen der Geſchwindigkeit verliert. Vor dem Kröpfen rupft er wenigſtens eine Stelle 



Wanderfalke. Baumfalke. 153 

des Leibes vom Gefieder kahl. Kleinere Vögel verſchlingt er ſamt dem Eingeweide, das er 
bei größeren verſchmäht. 

Hierzulande horſtet der Wanderfalke am liebſten in Höhlungen an ſteilen Felswänden, 
die ſchwer oder nicht zu erſteigen ſind, im Notfalle aber auch auf hohen Waldbäumen. In 
der Tundra wurde ſein Gelege hinter Steinen oder Erdklumpen ſogar unmittelbar auf dem 
Boden gefunden. Einen eigenen Bau errichtet er wohl nur in ſeltenen Fällen, benutzt viel— 
mehr andere Raubvogelhorſte, vom Seeadler- bis zum halbverfallenen Milanhorjte herab, 
ebenſo auch ein verlaſſenes oder gewaltſam in Beſitz genommenes Krähenneſt. Gern bezieht 
er einen Horſt inmitten einer Reiherſiedelung, denn die jungen Reiher, die er einfach aus 
den Neſtern nimmt, erleichtern ihm ſeine Jagd und das Auffüttern ſeiner eigenen Brut. 

Der Wanderfalke kann bei uns nicht geduldet werden, denn der Schade, den er anrichtet, 
iſt ſehr beträchtlich. Wenn der ſtolze Räuber nur zu eigenem Bedarfe rauben wollte, könnte 
man ihn vielleicht gewähren laſſen: er muß aber für eine zahlreiche Sippſchaft anderer Raub— 
vögel ſorgen. Es iſt eine auffallende Tatſache, daß alle Edelfalken, wenn ſie ſich angegriffen 
ſehen, die eben gewonnene Beute wieder fallen laſſen. Dies wiſſen die Bettler unter den 
Naubvögeln ſehr genau. Ich kann mir ein ſolches Verfahren bei einem jo kräftigen und ſtol— 
zen Vogel, wie es der Wanderfalke iſt, nur mit der Annahme erklären, daß ihm das Gebaren 
der bettelnden Raubvögel überläſtig wird und er aus dieſem Grunde, ſeiner Naubfertigfeit 
vertrauend, ihnen die leicht erworbene und leicht zu erſetzende Beute überläßt. 

Dem nicht in Abrede zu ſtellenden Schaden gegenüber ſpricht man dem Wanderfalken 
jeglichen Nutzen ab, und Jäger und Taubenzüchter ſehen in ihm einen ihrer ärgſten Feinde, 
deſſen Ausrottung jedes Mittel heiligt. Und doch möchte ich und mit mir jeder andere, der 
den ſtolzen Vogel jemals fliegen und rauben ſah, ihn nimmermehr miſſen, denn er iſt eine 
Zierde unſerer Wälder und Fluren. 

Bei ſorgſamer Pflege hält ſich der Wanderfalke jahrelang im Gebauer und nimmt hier 
mit allerlei friſchem Fleiſche vorlieb, verlangt aber viel Nahrung. „Ich hatte einmal“, ſagt 
Naumann, „einen ſolchen Falken über ein Jahr lang in einem großen Käfige, und dieſer fraß 
in zwei Tagen einen ganzen Fuchs auf, desgleichen drei Krähen in einem Tage; er konnte 
aber auch über eine Woche lang hungern. Er packte oft ſechs lebendige Sperlinge, in jede 
Klaue drei, wobei er auf den Ferſen ſaß; dann drückte er einem nach dem anderen den Kopf 
ein und legte ihn beiſeite. Eine lebende alte Krähe machte ihm in ſeinem Gefängniſſe viel 
zu ſchaffen, desgleichen auch eine Eule. Wenn er mich mit einer lebenden Eule kommen ſah, 
machte er ſich ſtruppig und ſetzte ſich ſchlagfertig auf den oberſten Sitz ſeines Behälters; die 
Eule legte ſich, ſobald fie in den Käfig kam, auf den Rücken, ſtellte ihm ihre offenen Klauen 
entgegen und fauchte fürchterlich; der Falke kehrte ſich aber hieran nicht, ſondern ſtieß ſo lange 
von oben herab, bis es ihm glückte, ſie beim Halſe zu packen und ihr die Gurgel zuzuhalten. 
Auf ſeiner Beute ſitzend, breitete er jetzt freudig ſeine Flügel aus, rief aus vollem Halſe ſein 
„Kgia kgia fgia!‘ und riß ihr mit dem Schnabel die Gurgel heraus. Mäuſe fraß er auch, aber 
bei Hamſtern und Maulwürfen verhungerte er.“ 

Der Baumfalke oder der Lerchenſtoßer, Falco subbuteo Z., gehört zu den kleineren 
Edelfalken. Seine Länge beträgt 31, ſeine Breite 78 em. Das Weibchen iſt um 4 em länger 
und um 5—7 em breiter. Seine Kennzeichen find geringe Größe, geſtreckter Leibesbau und 
verhältnismäßig lange, ſichelförmige, bis an oder über die Schwanzſpitze hinausreichende 
Flügel. Die ganze Oberſeite iſt blauſchwarz, der Kopf gräulich, der Nacken weißfleckig; die 
Schwingen ſind ſchwärzlich, roſtgelb gekantet, die Schwanzfedern oben ſchieferblau, Flügel 
und Schwanz roſtrot gefleckt. Die Unterſeite iſt auf weißem oder gelblichweißem Grunde vom 
Kropfe an mit ſchwarzen Längsfleden beſetzt; die Hoſen, die Steiß- und die Unterſchwanzdeck— 
federn ſind ſchön roſtrot. Die Bartſtriche treten deutlich hervor. 

Europa, vom mittleren Skandinavien, Südfinnland und Nordrußland an bis Griechen— 
land und Spanien, beherbergt dieſen ſchnellſten unſerer Edelfalken als Brutvogel. Außer— 
dem bewohnt er ganz Aſien vom Ural bis zum Amur und ſüdwärts bis in den Himalaja. 
Wirklich gemein ſoll er, laut Eversmann, in den Vorbergen des Ural und in den angrenzen— 
den Steppen ſein. In Deutſchland zieht er Feldhölzer und namentlich Laubwälder allen 
anderen Ortlichkeiten vor; in ausgedehnten Waldungen wird er nur auf ſeinem Zuge be— 
merkt. Ebenſo meidet er das Gebirge, beſucht es mindeſtens nur ausnahmsweiſe und immer 
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nur einzeln. Er iſt bei uns ein Sommervogel, der uns im September und Oktober regel— 
mäßig verläßt und im April wieder zurückkehrt. 

In ſeinem Betragen zeichnet ſich der Baumfalke in mancher Hinſicht vor anderen Edel— 
falfen aus. „Er iſt“, jagt mein Vater, „ein äußerſt munterer, kecker und gewandter Raub- 
vogel, der ſich in der Schnelligkeit ſeines Fluges mit jedem anderen meſſen kann. Sein 
Flug hat viel Ahnlichkeit mit dem der Schwalben. Er hält wie dieſe die Flügel meiſt fichel- 
förmig, breitet den Schwanz wenig und ähnelt in ſeiner ganzen Haltung dem Mauerjegler 
ſehr. Verläßt er einen Baum, dann ſtreicht er oft ganze Strecken auf 300 —400 Schritt weit, 
faſt ohne alle bemerkbare Flügelbewegung, durch die Lüfte hin und nicht etwa wie die Buſſarde 
und Turmfalken langſam, ſondern ſehr geſchwind. Kommt er zu tief — denn er ſenkt ſich bei 
dieſem Hingleiten durch die Luft merklich — dann koſtet es ihm nur wenige Flügelſchläge, 
und er hat ſeine vorige Höhe wieder erreicht. So geht dieſer herrliche Flug fort und entrückt 
den Falken in kurzer Zeit dem menſchlichen Auge. Iſt der gewöhnliche Flug ſchnell, ſo iſt er 
beim Verfolgen eines Vogels reißend. Wie ein Pfeil ſchießt der Baumfalke hinter einer 
Kauchſchwalbe her, und hat er freien Spielraum, ſie zu verfolgen, dann iſt ſie verloren.“ 

Wie ſchon Naumann hervorhebt, iſt der Baumfalke der Schrecken der Feldlerchen. Er 
verſchmäht aber auch andere Vögel keineswegs und wird ſelbſt den ſchnellen Schwalben ge— 
fährlich. Seine Jagd auf Schwalben gewährt ein prachtvolles Schauſpiel. Regelmäßig ver— 
einigen ſich beide Gatten eines Paares, und während der eine die behenden Schwalben zu 
überſteigen ſucht, hält der andere ſoviel wie möglich unter ihnen. Beide aber wechſeln im 
Verlaufe der Jagd fortwährend ihre Rollen und entfalten dabei ebenſo überraſchende Flug— 
künſte wie die geängſtigten Schwalben. Unter gewiſſen Umſtänden vernichtet er ſo viele von 
unſeren Haus- oder Mehlſchwalben, daß man ihre Abnahme deutlich merken kann; ſo große 
Verheerungen wie unter den Lerchen richtet er jedoch unter ihnen wohl niemals an. 

Während die Schwalben in ihm ihren Erzfeind erkennen, ſcheinen ſich die Mauerſegler 
nicht im geringſten um ihn zu kümmern. Es entſpricht dem Weſen der Segler, ſich durch 
ſolche Nachbarſchaft nicht behelligen zu laſſen, und den Falken mag es in den meiſten Fällen 
wohl auch leichter ſein, andere Beute zu gewinnen als einen dieſer ſtürmiſchen Geſellen; gleich— 
wohl iſt erwieſen, daß er auch ſie zu fangen vermag. „Er iſt der einzige Raubvogel“, jagt 
ſchon Gloger, „der manchen der pfeilſchnellen Mauerſegler ereilt“, und „ich habe ihn einmal 
ſogar einen Segler fangen ſehen“, beſtätigt Altum. 

Zur Fortpflanzung ſchreitet der Baumfalke erſt Mitte oder Ende Juni. Das Gelege 
beſteht aus 2—4 Eiern. Beide Eltern lieben ihre Brut außerordentlich, verlaſſen ſie nie und 
verteidigen ihren Horſt gegen jeden Feind, ſtoßen auch mit unvergleichlichem Mut auf einen 
den Horſt erklimmenden Menſchen, bis auf Meterweite am Haupte des gewaltigen Feindes 
vorüberfliegend. 

Um die Jungen nach wiederholten Störungen mit Futter zu verſorgen, verfahren die 
Alten mit bemerkenswerter Zweckmäßigkeit. Mit dem gefangenen Vogel in den Fängen 
kreiſen ſie über dem Horſte, halten einen Augenblick ſtill und laſſen die Beute aus der Höhe 
auf den Horſt hinabfallen. Erlegt man das Weibchen, jo übernimmt das Männchen allein 
alle Mühewaltung der Aufzucht der Jungen und ſchleppt unverdroſſen vom frühen Morgen 
bis tief in die Nacht hinein in reichlicher Fülle Atzung herbei. Anfänglich erhalten die jungen 
Baumfalken größtenteils wohl Inſekten, namentlich Libellen, Heuſchrecken, Brach- und andere 
weichhäutige Käfer, ſpäter kleine Vögel verſchiedenſter Art, beſonders Lerchen und Schwalben. 

Sind die Jungen ſo weit im Fluge geübt, daß ſie ihren Eltern auf weiterhin folgen 
können, ſo beginnen dieſe einen regelrechten Unterricht, um ihre Kinder zur Selbſtändigkeit 
vorzubereiten. Rufend und ſchreiend fliegen beide Eltern in die Luft hinaus, rufend und 
ſchreiend folgt ihnen die junge Geſellſchaft. Anfänglich ziehen jene in verhältnismäßig lang— 
ſamem und einfachem Fluge dahin, bald aber beginnt der eine von ihnen allerlei Schwen— 
kungen auszuführen, der andere tut dasſelbe, und die Jungen folgen, anfangs erſichtlich un— 
geſchickt, im Verlaufe der Zeit aber mit einer von Tag zu Tag ſich ſteigernden Gewandtheit. 
Eine Beute kommt in Sicht und wird raſch gefangen, entweder von einem Alten allein oder 
unter Mithilfe des zweiten. Sofort nach dem Fange erhebt ſich der glückliche Jäger hoch in 
die Luft, überſteigt die Schar der Jungen und läßt die Beute fallen. Sämtliche Jungen ver— 
ſuchen ihr Geſchick, und alle ſtürzen gemeinſchaftlich unter lautem Schreien dem fallenden 
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Vogel nach. Gelingt es einem, ihn zu ergreifen, jo trägt er ihn, nicht immer unbeläſtigt durch 
die anderen, einem geeigneten Baumaſte zu, um ihn hier zu verſpeiſen; fehlen alle, ſo ſtößt 
der unter den Kindern einherfliegende zweite Gatte des Paares auf den Vogel, fängt ihn 
und ſteigt nun ſelbſt über die Jungen empor, um das Spiel von neuem zu beginnen. So 
währen Lehre und Unterricht 8, 14 Tage, vielleicht auch 3 Wochen fort, bis die Jungen hin— 
länglich geübt ſind, um ſich auf eigene Fauſt ihr tägliches Brot zu erwerben. Damit iſt dann 
auch in der Regel die Zeit der Abreiſe gekommen, und alt und jung zieht, meiſt noch gemein— 
ſchaftlich, der Winterherberge zu, bereits getrennt aber im nächſten Frühjahre wieder heimwärts. 

Auch der Baumfalke richtet nicht unbedeutenden Schaden an. Lenz rechnet ihm nach, 
daß er jährlich etwa 1100 kleine Vögel vertilge. Dafür iſt er der liebenswürdigſte Haus— 
genoſſe, den wir aus ſeiner Familie gewinnen können. 

In jedem Herbſte durchzieht vom hohen Norden, ſeiner Heimat, aus ein kleiner reizender 
Edelfalke unſer Vaterland, um in Südeuropa und Nordafrika den Winter zu verbringen und 
im Frühling nach ſeinem Brutgebiet, der Tundra, zurückzuwandern. Das iſt der Merlin, 
Stein- oder Zwergfalke, Smirill, Schmerl, Falco aesalon Te s., deſſen kurzer Flügel 
zuſammengelegt nur zwei Drittel der Schwanzlänge erreicht. Der Vogel iſt noch etwas kleiner 
als der Baumfalke. Ungeachtet ſeiner geringen Größe ſteht er aber an Raubfertigkeit, Mut 
und Kühnheit hinter keiner einzigen anderen Edelfalkenart zurück. Gewandtheit und Schnellig— 
keit befähigen ihn im allerhöchſten Grade zur Jagd des Kleingeflügels, das er ebenſo in 
Schrecken verſetzt wie der Baumfalke oder Sperber. Die nötige Nahrung liefert ihm das in der 
Tundra lebende Kleingeflügel. Blaukehlchen und Sporenammer, Pieper, Zitron- und Schaft— 
ſtelzen, Meiſen und Laubſänger haben viel von ihm zu leiden, nicht minder aber auch alle 
Strandläufer, überhaupt das kleine Strandgeſindel, und ebenſo die Droſſeln. 

Früher wurde er wegen ſeines unübertroffenen Mutes und ſeiner unvergleichlichen 
Gewandtheit zur Beizjagd auf alles kleinere Wild abgerichtet. Er war der Lieblingsfalke 
jagdluſtiger Frauen, ein beſonderer Liebling auch der ruſſiſchen Kaiſerin Katharina II., zu 
deren Gebrauche alljährlich eine nicht unbeträchtliche Anzahl eingefangen und abgetragen 
wurde, um nach den Jagden im Spätherbſte wieder in Freiheit geſetzt zu werden. 

Ich verſtehe, weshalb dieſer Vogel ſich die Liebe jedes Pflegers erwarb. Als echter Edel— 
falke trägt er ſich ſtets hoch aufgerichtet und hält ſich immer nett und ſauber. Dank ſeinen 
ebenſo zierlichen wie gewandten Bewegungen weiß er ſich auch im kleineren Raume fliegend 
ſo zu benehmen, daß er ſich ſelten die Schwingen abnutzt. Mit dem Wärter befreundet er ſich 
bald innig, und wenn man ſich mehr mit ihm abgibt, wird er ſo zahm wie irgendein Wit— 
glied ſeiner Familie. 

Die edelſten aller Falken find die Jagdfalken (Hierofalco Cuv.; ſ. die beigeheftete 
farbige Tafel), Bewohner des hohen Nordens der Erde. Sie kennzeichnet die ſehr bedeutende 
Größe, der verhältnismäßig ſtarke, in ſcharfem Bogen gekrümmte Schnabel, die bis zu zwei 
Drittel der Länge befiederten Fußwurzeln und der im Vergleich zu den Flügeln längere 
Schwanz. In allem übrigen ſind ſie anderen Edelfalken durchaus ähnlich. 

Noch ſind aber die Forſcher, trotz der allerſorgfältigſten Anterſuchung, darüber nicht 
einig, ob wir eine, zwei oder ſelbſt drei verſchiedene Jagdfalkenarten annehmen müſſen, und 
deshalb herrſcht in allen Lehrbüchern hinſichtlich dieſer Vögel arge Verwirrung. Ich glaube, 
daß man zwei Arten anerkennen darf, was freilich keineswegs ausſchließt, daß ſie ſich zu 
guter Letzt doch als Unterarten desſelben Vogels herausſtellen können. 

Das Gefieder des Jagdfalken, Hierofalco candicans Gm., ijt reinweiß, mehr oder 
weniger mit düſter ſchwarzbraunen Flecken gezeichnet, die faſt vollſtändig verſchwinden können, 
wenn ſie aber vorhanden ſind, am Ende der Federn des Kleingefieders entweder tropfen— 
oder pfeilſpitzenartige Form haben. So gefärbte und gezeichnete Falken werden als Brut— 
vögel ausſchließlich in den höchſten Breiten, erwieſenermaßen in Nordgrönland und Nowaja 
Semlja, gefunden und berühren den Süden Grönlands, Nordisland, den Nordrand Oſtaſiens 
wie den höchſten Norden Amerikas nur während des Winters. Sie beſonders hat man mit dem 
Namen Polarfalken bezeichnet und von ihnen die auf Island und in Südgrönland ſowie 
auch die auf Labrador lebenden, durchaus gleichgebauten Jagdfalken als beſondere Arten unter— 
ſchieden. Nun bemerkt aber Holböll, der mehrere Jahre ſeines Lebens in Grönland zubrachte 
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und der dortigen Vogelwelt ſorgfältigſte Aufmerkſamkeit widmete, ausdrücklich, daß der 
Jagdfalke, in Grönland die gemeinſte Art ſeiner Familie, gleich häufig im Süden wie im 
Norden des Landes auftrete, aber ſehr verſchieden an Farbe ſei und vom Weiß mit einzelnen 
dunklen Flecken bis zum faſt einfarbigen Dunkelblaugrau abändere. Danach würden wir 
all dieſe verſchieden gefärbten Vögel als eine einzige, aber ſtark abändernde Falkenart an— 
zuſprechen haben. 

Der Gerfalke, Gierfalke oder Geierfalke, Hierofalco gyrfalco I., iſt auf der Ober— 
ſeite dunkel graublau, auf dem Rücken und Mantel ſchwarz, auf dem licht graublauen Schwanze 
dunkler gebändert; die Schwingen ſind braunſchwarz, die gräuliche oder gelblichweiße Unter— 
ſeite iſt mit dunklen Längsflecken gezeichnet, die ſich auf den Seiten und auf den Hoſen in 
Querflecke verwandeln. Neſtvögel des Gerfalken ſind von gleichalten Wanderfalken kaum 
zu unterſcheiden. Die Größenverhältniſſe aller Jagdfalken ſind faſt genau dieſelben; der 
Gerfalke ſcheint der kleinſte zu ſein. Nach meinen eigenen Meſſungen beträgt die Länge des 
Weibchens 60, die Breite 126 em. Das Verbreitungsgebiet des Gerfalken beſchränkt ſich, 
ſoweit bis jetzt bekannt, auf den Norden Skandinaviens und das nördliche Rußland. 

Noch heutigestages ſind wir über das Freileben der Jagdfalken nicht genügend unter— 
richtet und noch weniger imſtande, zu ſagen, ob überhaupt und inwiefern die verſchiedenen 
Arten in dieſer Beziehung ſich voneinander unterſcheiden. 

Die Jagdfalken bewohnen in den nördlichen Ländern vorzugsweiſe ſteile Seeküſten, auf 
deren Felswänden ſie ſich anſiedeln, ohne jedoch den Wald ganz zu meiden. Doch kann man 
ſie nicht in dem Grade wie andere Falken als Waldvögel bezeichnen. Am liebſten ſiedeln ſie 
ſich in der Nähe der Vogelberge an, wo während des Sommers Willionen von Seevögeln 
ſich vereinigen, um zu brüten. Nur die jungen Vögel ſtreifen umher, und ſie ſind es daher 
auch, die zuweilen die Grenzen ihres eigentlichen Verbreitungsgebietes weit überſchreiten 
und unter ſolchen Umjtänden im nördlichen Skandinavien, auf den Färöer, in Großbritan— 
nien, Dänemark und Deutſchland bemerkt werden, ebenſo wie ſie vom Norden Rußlands 
aus nach den ſüdlicheren Teilen des Landes und von Nowaja Semlja aus den Ob entlang 
bis zum ſüdlichen Ural ſtreichen, wenigſtens noch in der Gegend von Tjumen vorkommen. 
Jedes Paar hält an dem einmal gewählten Wohnſitze mit zäher Beharrlichkeit feſt und 
wird, wenn es vertrieben wurde, ſehr bald durch ein anderes erſetzt. Gewiſſe Felswände in 
Lappland beherbergen Gerfalken ſeit Menſchengedenken. In ihrem Betragen und Weſen 
haben die Jagdfalken mit dem Wanderfalken die größte Ähnlichkeit. Man kann höchſtens 
ſagen, daß der Flug nicht ſo ſchnell und die Stimme tiefer iſt als bei dieſem. 

Seevögel im Sommer und Schneehühner im Winter bilden ihre Nahrung. Sie ſind furcht— 
bare Feinde des von ihnen bedrohten Geflügels und der Schrecken aller Bewohner der Vogel— 
berge. Nach der Brutzeit kommen die Jagdfalken oft den menſchlichen Wohnungen nahe, 
zeigen überhaupt wenig Scheu und laſſen ſich ſogar herbeilocken, wenn man ein Schneehuhn 
oder einen anderen Vogel wiederholt aufwirft. Im Winter verlaſſen ſie die Seeküſten und 
verfolgen das Schneehuhn in den Bergen. Die Abhängigkeit des Jagdfalken von den See— 
vögeln erklärt, daß er nicht ebenſo regelmäßig wandert wie Wanderfalke und Werlin, die 
mit ihm im hohen Norden haufen. Für ihn verliert der hochnordiſche Winter ſeine Schrecken. 

Der große, flache Horſt des Jagdfalken ſteht, nach Faber, in der Niſche einer unzugäng— 
lichen Felswand, nahe am Meere. Nach Nordvys Verſicherung bemächtigt ſich der Gerfalke 
gewöhnlich eines Kolkrabenneſtes, das er unbeſetzt vorfindet, oder aus dem er den recht— 
mäßigen Inhaber mit Gewalt vertreibt. Von den Vögeln ſelbſt errichtete Neſter beſtehen 
aus ſehr dicken Anüppeln, wie ſie weder Raben noch Buſſarde verwenden, und etwas trocke— 
nem Graſe. 

Abgeſehen vom Menſchen, hat der Jagdfalke nur im Kolkraben einen Gegner, der ihm 
wenigſtens zu ſchaffen macht. Faber und Holböll erwähnen übereinſtimmend, daß man beide 
Vögel ſich ſehr oft balgen ſehe. 

Nach meinen Beobachtungen betragen ſich die Jagdfalken im Gebauer ebenſo wie ge— 
fangene Wanderfalken. Sie verlangen dieſelbe Pflege wie dieſe, erreichen aber im Käfig nur 
ausnahmsweiſe ein höheres Alter. Aus der Geſchichte der Falknerei wiſſen wir, daß Jagd— 
falken 20 Jahre lang benutzt werden konnten; die Geſchichte unſerer Tiergärten hat Ahn— 
liches nicht aufzuweiſen. Man iſt froh, wenn man einen der prächtigen Vögel bis zum 
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Anlegen ſeines Alterskleides bringt. Freilich iſt man hier kaum imſtande, allen Edelfalken 
eine ſo ausgezeichnete Pflege angedeihen zu laſſen, wie ſie ſolche nach älteren Schriftſtellern 
ſeitens der Falkner erhalten haben. Die Kunſt der letzteren beſtand nicht allein darin, die 
Falken regelrecht abzutragen, ſondern auch, ſie entſprechend zu füttern und etwaige Krank— 
heiten zu verhüten oder zu heilen. 

Eine Edelfalkenart, die vormals nicht viel weniger geſchätzt wurde als der hochberühmte 
Jagdfalke, iſt der Würgfalke, Hierofalco cherrug Gray, ein jtattlicher Vogel von 54 em 
Länge und 1,4 m Breite, der einem jungen Wanderfalken nicht unähnlich gefärbt iſt. Beſonders 
kennzeichnend in der Färbung iſt ein großer dunkler Fleck im Genick und die großen, dunklen, 
nach der Spitze tropfenartig erweiterten Längsflecke der rötlichweißen Anterſeite. 

Der Würgfalke zählt nicht zu den deutſchen Brutvögeln, iſt vielmehr über den Südoſten 
unſeres heimatlichen Erdteils, beſonders Niederöſterreich, Galizien, Polen, Ungarn, die Donau— 
tiefländer, Südrußland und die Balkanhalbinſel, verbreitet, kommt außerdem in einem großen 
Teile Aſiens vor. 

In ſeinem Weſen, ſeinem Betragen und Gebaren ähnelt er dem Wanderfalken, doch 
fliegt er ſchneller als ſein Verwandter, mehr dem Baumfalken gleich, bewegt raſch und heftig 
die Flügel, um nach mehreren Schlägen gleitend dahinzuſchießen, und beſchreibt, über dem 
Horjte ſpielend, weite Kreiſe, mit wundervoller Leichtigkeit, faſt ohne Flügelſchlag längere Zeit 
dahinſchwebend. 

Sein Horjt ſteht nicht auf Felſen, ſondern ſtets auf Bäumen, meiſt auf Eichen, aus— 
nahmsweiſe auch auf Linden. Die Eier, auch die eines Geleges, ändern, wie bei allen Falken, 
in Größe, Form und Färbung erheblich ab. Ihr größter Durchmeſſer beträgt 55—58, ihr 
kleinſter 40—44 mm; die Färbung iſt der der Jagdfalkeneier ſehr ähnlich. Das Weibchen 
ſitzt ſehr feſt auf den Eiern, entfernt ſich gewöhnlich erſt, wenn der Steiger am Baum empor— 
klettert, verharrt oft ſo lange, bis dieſer nahe am Horſte iſt, und umkreiſt dann ſehr unruhig 
den Horſtplatz, hält ſich jedoch in gehöriger Entfernung davon. Bei unſeren Falknern ſtand 
der Vogel in hohen Ehren und wurde dem Gerfalken faſt gleichgeſchätzt. 

Der Turmfalke und feine nächſten Verwandten (Cerchneis Boie) ähneln in Geſtalt, im 
Bau des Schnabels, der Flügel und des Schwanzes noch ihren edleren Verwandten, haben 
aber längeres und lockereres Gefieder, kürzere und weichere Flügel, längeren Schwanz, ſtärkere 
Füße mit kürzeren Zehen und je nach dem Geſchlecht verſchieden gefärbtes Kleid. 

In Lebensweiſe und Betragen ſtehen ſich dieſe Falkenarten ebenſo nahe wie in Geſtalt 
und Färbung. Man ſieht es ihnen jedoch an, daß ſie nicht ſo befähigte Mitglieder ihrer Fa— 
milie ſind wie die bereits geſchilderten Edelfalken. Im Fluge werden ſie von letzteren bei 
weitem übertroffen, fliegen aber immerhin noch leicht und ziemlich ſchnell, halten ſich dabei 
in mäßiger Höhe und ſind vor allem an dem häufigen Rütteln zu erkennen. An ſchönen 
Sommerabenden ſteigen ſie jedoch zu ihrem Vergnügen manchmal hoch empor und führen 
dabei die zierlichſten Schwenkungen aus. Im Sitzen tragen ſie ſich läſſiger als die edleren 
Falken und erſcheinen deshalb größer, als ſie ſind; doch iſt auch ihre Haltung für Falken 
eine ausnahmsweiſe ſchlanke. Auf dem Boden ſind ſie ziemlich geſchickt; ihre längeren Läufe 
erlauben ihnen ſogar einen ziemlich leichten Gang. An Sinnesſchärfe ſtehen ſie den übrigen 
Edelfalken durchaus nicht nach, in ihrem Weſen aber unterſcheiden ſie ſich von ihnen. Sie 
ſind munterer, fröhlicher und dabei keck und neckluſtig. Größeren Naubvögeln werden ſie 
durch eifriges Verfolgen oft recht läſtig, und den Uhu ärgern ſie nach Herzensluſt. Selbſt 
gegen den Menſchen legen ſie zuweilen einen bewunderungswürdigen Mut an den Tag. Sie 
ſind frühzeitig munter und gehen erſt ſpät zur Ruhe; man ſieht ſie oft noch in der Dämmerung 
des Abends umherſchweben. Ihr Geſchrei iſt ein helles, fröhliches „Kli kli kli“, das verſchieden 
betont wird, je nachdem es Angſt oder Freude ausdrücken ſoll. Im Zorne kichern ſie. 

Der Turmfalke, Cerchneis tinnunculus L. (Abb. S. 158), iſt ein ſehr ſchmucker Vogel. 
Beim ausgefärbten Männchen ſind Kopf, Nacken und Schwanz, mit Ausnahme der blau— 
ſchwarzen, weißgeſäumten Endbinden, aſchgrau, die Oberteile ſchön roftrot, alle Federn mit 
dreieckigem Spitzenfleck, die Unterteile an der Kehle weißlichgelb, auf Bruſt und Bauch ſchön 
rotgrau oder blaßgelb, die einzelnen Federn mit ſchwarzem Längsfleck gezeichnet, die Schwung— 
federn ſchwarz und mit 6 bis 12 weißlichen oder roſtroten dreieckigen Flecken an der Innenfahne 
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geſchmückt, an der Spitze lichter geſüäumt. Das alte Weibchen iſt auf dem ganzen Oberkörper 
rötelrot, bis zum Oberrücken mit ſchwärzlichen Längsflecken, von hier an aber mit Querflecken 
gezeichnet; ſein Schwanz iſt auf graurötlichem Grunde an der Spitze breit und außerdem 
ſchmal gebändert, nur der Bürzel rein aſchgrau. Auf der Unterſeite ähnelt die Färbung der 
des Männchens. Die Jungen tragen das Kleid der Mutter. Die Länge beträgt 33, die Breite 
70 em. Das Weibchen iſt um 2—3 em länger und um 3—4 em breiter als das Männchen. 

Von Lappland an bis Südſpanien und von den Amurländern an bis zur Weſtküſte 
Portugals fehlt der Turmfalke keinem Lande, keinem Gaue Europas und Aſiens. Er lebt in 
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Turmfalke, Cerchneis tinnuneulus Z. ½ natürlicher Größe. 

Ebenen wie in gebirgigen Gegenden, gleichviel, ob ſie bewaldet ſind oder nicht, denn er iſt 
ebenjowohl Felſen- wie Waldbewohner. Auf ſeinem Zuge überfliegt er das Schwarze und 
das Mittelländiſche Meer, ſucht bei heftigen Stürmen nötigenfalls auf Schiffen Zuflucht, ruht 
einige Stunden, vielleicht tagelang, am jenſeitigen Afer aus und wandert nun weiter bis 
nach Südaſien und bis tief ins innere Afrika. 

Bei der Rückkehr aus ſeiner Winterherberge erſcheint er oft ſchon im Februar, ſpäteſtens 
im März, und wenn der Herbſt einigermaßen günſtig iſt, verweilt er nicht bloß wie gewöhn— 
lich bis Ende Oktober, ſondern noch bis tief in den November hinein in ſeinem Brutgebiete. 
Dort iſt der eigentliche Aufenthaltsort ein Feldgehölz oder auch ein größerer Wald, wo auf 
einem der höchſten Bäume der Horſt ſteht, ebenſo häufig aber eine Felswand und, zumal in 
ſüdlichen Gegenden, ein altes Gebäude. Verfallenen Ritterburgen fehlt der Turmfalke ſelten; 
auch die meiſten Städte geben ihm regelmäßig Herberge. Ich habe ihn in vielen größeren 
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und kleineren Städten, deren Türme, Kirchen und andere hohe Gebäude ihm Unterkunft ge— 
währen, beobachtet, wenn auch nicht überall als Brutvogel. Manchmal teilt er wenigſtens 
zeitweilig denſelben Aufenthalt mit dem Wanderfalken, und es erſcheint mir keineswegs un— 
wahrſcheinlich, daß beide in den Höhlungen desſelben Felſens oder eines hohen und alten Ge— 
bäudes horſten. Unter Dohlen und Tauben brütet er ebenſo regelmäßig wie im freien Felde 
unter Saatkrähen oder ſelbſt inmitten eines NReiherjtandes. 

Der Turmfalke zählt unſtreitig zu den liebenswürdigſten Falken unſeres Vaterlandes. 
Seine allgemeine Verbreitung und ſein hier und da häufiges Vorkommen geben jedermann 
Gelegenheit, ihn zu beobachten; wer dies aber tut, wird ihn liebgewinnen müſſen. Vom 
frühen Morgen bis zum ſpäten Abend, oft noch in tiefer Dämmerung, ſieht man ihn in Tätig— 
keit. Von ſeinem Horſte aus, der immer den Mittelpunkt ſeines Wohnbezirkes bildet, fliegt 
er einzeln oder paarweiſe, im Herbſte wohl auch in größeren Geſellſchaften, mindeſtens im 
Verein mit ſeiner herangewachſenen Familie, auf das freie Feld hinaus, ſtellt ſich rüttelnd 
über einem beſtimmten Punkte feſt, überſchaut von dieſem ſehr ſorgfältig das Gebiet unter ſich 
und ſtürzt, ſobald ſein unübertrefflich ſcharfes Auge ein Mäuschen, eine Heuſchrecke, Grille oder 
ſonſt ein größeres Inſekt erſpäht, mit hart an den Leib gezogenen Flügeln faſt wie ein fallen— 
der Stein zum Boden hinab, breitet, dicht über dieſem angelangt, die Flügel wiederum ein 
wenig, faßt die Beute nochmals ins Auge, greift ſie mit den Fängen und verzehrt ſie nun 
entweder fliegend oder trägt ſie, wenn ſie größer iſt, zu einer bequemeren Stelle, um ſie dort 
zu verſpeiſen. Brütet das Weibchen auf den Eiern, ſo verkündet ihm das Männchen durch 
ein von ſeinem ſonſtigen Lockrufe ſehr verſchiedenes, gezogenes und etwas ſchrilles Geſchrei 
ſchon von weitem ſeine Ankunft und ſein Jagdglück. Umgeben ihn ſeine im Fange noch un— 
geübten Jungen, ſo entſteht ein luſtiges Getümmel um den Ernährer, und jedes bemüht ſich, 
das andere zu übervorteilen, jedes das erſte zu ſein, dem die Jagdbeute gereicht wird. Ein 
ſolches Familienbild gewährt ein überaus reizendes Schauſpiel: die treue Hingebung des 
Vogels an ſeine Brut läßt ihn noch anmutender erſcheinen, als er in Wirklichkeit iſt. 

Als Horſt dient meiſt ein Krähenneſt, in Felſen und Gebäuden irgendeine paſſende Höh— 
lung. Bei uns zulande niſtet er in alten Raben- oder Saatkrähenneſtern, in Norddeutſch— 
land ebenſo in Elſterneſtern, in alten Beſtänden gern auch in Baumlöchern. Geſellig, wie 
ſeine nächſten Gattungsverwandten, bildet auch er zuweilen förmliche Niſtanſiedelungen: man 
kennt Beiſpiele, daß 20 — 30 Paare in einem Feldgehölze friedlich nebeneinander horſteten. 
Das Gelege beſteht aus 4—6, auf weißem oder roſtgelbem Grunde braunrot gefleckten und 
gepunkteten, in Größe und Geſtalt vielfach wechſelnden Eiern. Beide Eltern beweiſen bei 
der Verteidigung der Jungen auch dem Wenſchen gegenüber außerordentlichen Mut. 

Die bevorzugte Beute des Turmfalken bilden Mäuſe; nächſtdem verzehrt er Inſekten. 
Wer ihn kennt, weiß, daß er zu unſeren nützlichſten Vögeln zählt und unſeren Feldern nur 
zum Segen gereicht, mag auch dann und wann ein Häschen oder Rebhuhn von ihm weg— 
genommen werden. 

„Der Turmfalke“, ſchreibt mir Liebe, „iſt ein prächtiger Hausgenoſſe, der ſich ſogar für 
das Zimmer eignet. Vor ſeinen Verwandten zeichnet er ſich durch große Reinlichkeit aus. 
Wenn man den Boden des Käfigs mit Moos belegt, ſo entwickelt ſich kein übler Geruch . . . 
Die Turmfalken halten ihr Gefieder beſſer in Ordnung als alle anderen Kaubvögel und dulden 
nicht leicht Schmutz darauf. Sie trinken bisweilen, wenn auch nicht immer, und wiſchen dann 
wiederholt den naſſen Schnabel am Gefieder ab, das hierauf ſofort einer gründlichen Durch— 
neſtelung unterzogen wird. Leicht gewöhnen ſie ſich daran, von Zeit zu Zeit ſich mit Waſſer 
übertropfen zu laſſen, bekunden dabei ſogar eine gewiſſe Behaglichkeit, während eine der— 
artige Nachahmung des Regens den übrigen Raubvögeln ein Greuel bleibt. Das Gefieder 
ſelbſt iſt ſehr weich und wenig brüchig, und daher hält ſich der lange, ſchöne Schweif im 
Käfige ſehr gut... Junge Turmfalken gewöhnen ſich ſchnell daran, auf den Finger zu ſteigen, 
und fangen bald an, auf ihm feſtgeklemmt, die jungen Flugwerkzeuge durch Flattern vor— 
zuüben. Ihre Anhänglichkeit an den Herrn iſt bekannt. Ich beſaß in meinen Schuljahren 
ein Weibchen, das durch das Fenſter aus und ein und draußen auf meine Schultern flog, 
wenn ich mitten unter meinen Schulgenoſſen ſpazieren ging. Hat man die rechte Zeit ver— 
ſehen und ſind die jungen Vögel zu alt geworden, dann laſſen ſie ſich ſchwer zähmen, am 
ſchwerſten, wenn fie dem Horſte bereits entflogen ſind und nahebei auf den Aſten ſitzen. 
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Leichter gelingt es, alte, mögen ſie im Neſte gefangen oder angeſchoſſen ſein, bis zu einem 
gewiſſen Grade zu zähmen.“ 

In Südeuropa geſellt ſich dem Turmfalken der ihm ſehr nahe verwandte, ſchönere Rötel— 
falke, Cerchneis naumanni Fleisch. Er iſt in Süd- und Mittelſpanien, auf Sizilien und 
in Griechenland gemein, in der Türkei etwas ſeltener, aber doch überall verbreitet, in den 
ſüdruſſiſchen, ſibiriſchen und turkiſtaniſchen Steppen neben dem Votfußfalken der häufigſte 
aller dort vorkommenden Raubvögel. 

Rötelfalfe, Cerchneis naumanni Fleisch. 1½ natürlicher Größe. 

Lebensweiſe, Weſen und Gebaren find ein treues Spiegelbild vom Auftreten unjeres 

Turmfalken, ähneln aber doch noch mehr dem Tun und Treiben des Votfußfalken, mit dem 

er den innigſten Verkehr pflegt. 
Um die Akropolis in Athen und die Kirchtürme Madrids habe ich die Nötelfalten ihre 

prächtigen Flugreigen ausführen ſehen, und wenn ich während meines Aufenthaltes in 

Granada ſie als Bewohner des vielbeſungenen Maurenſchloſſes vermiſſen mußte, war dies 

nur aus dem Grunde der Fall, weil ich zur Winterszeit dort war: im Sommer umſchwärmen 

ſie auch hier maſſenhaft die prachtvolle Feſte. Aber ſie beſchränken ſich keineswegs, wie unſer 

Turmfalke in der Regel zu tun pflegt, auf beſonders hervorragende Gebäude, ſondern 

nehmen mit der kleinſten Lehmhütte vorlieb. Denn ungeachtet der Mordſucht der Spanier, 

Italiener und Griechen vielen anderen Vögeln gegenüber denkt im Süden Europas niemand 
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daran, fie grundſätzlich zu verfolgen, und in den Augen der Türken und Ruſſen gelten 
ſie geradezu als unverletzliche Vögel. Man hat im Morgenlande wie in Südrußland ihre 
Nützlichkeit wohl erkannt. Dort ſieht man ſie als einen vom Himmel geſandten Helfer in 
der Heuſchreckennot an, hier erfreut man ſich außerdem an ihrer munteren Beweglichkeit und 
betrachtet ſie dankbar als Zeugen des Lebens in der einſamen Steppe, läßt ſich wenigſtens 
gern durch ſie unterhalten, wenn man zu Pferde oder Wagen das weite Gebiet durchzieht, 
beim Näherkommen ſie von ihren Ruheſitzen und Warten aufſcheucht und weiter und weiter 
vor ſich hertreibt. In noch höherem Grade als der Turmfalke ſind ſie Inſektenfreſſer und 
wohl die am erfolgreichſten wirkenden tieriſchen Feinde des verderblichen Gezüchtes. Eine 
Maus, ein junges, unbeholfenes Vögelchen, eine Eidechſe werden ſie gewiß auch nicht ver— 
ſchmähen, wenn ſie ihnen in den Weg kommen, im allgemeinen aber teilen ſie mehr die 
Nahrung des Rotfuß- als des Turmfalken. 

Die Brutzeit des Nötelfalfen fällt, wenigſtens in Griechenland und Spanien, in die 
letzten Tage des April oder in die erſten des Mai. Der Horſt ſteht hier wie dort regelmäßig 
in Mauerlöchern oder Höhlungen unter den Dächern der Häuſer, gleichviel ob ſie bewohnt 
ſind oder nicht. Manche Gebäude bergen mehrere Horſte, alte Ruinen zuweilen viele. In 
Athen ſah ich die Vögel nicht allein auf der Akropolis mit dem Horſtbau beſchäftigt, ſondern 
auch auf allen geeigneten Häuſern ſitzen oder den unter deren Dächern angebrachten Horiten 
zufliegen; in Spanien lernte ich ſie als Bewohner der Türme kennen. 

Gefangene Rötelfalfen unterſcheiden ſich auch im Käfige wenig von ihren nordiſchen 
Verwandten. Ihr Betragen und Gebaren ſind im weſentlichen dieſelben, ihre Schönheit aber 
empfiehlt fie doch ſehr und erregt ſogar die Aufmerkſamkeit des Unkundigen. Auch der Nötel- 
falke gewöhnt ſich bald an ſeinen Pfleger, verträgt ſich mit anderen ſeinesgleichen und be— 
anſprucht bloß ein klein wenig Sorgfalt mehr als unſere Falken, ſoll er ſich im Käfig wohl— 
fühlen, gedeihen und ausdauern. 

Dem Turmfalken, beſonders aber dem Nötelfalfen nahe verwandt iſt ein anderer 
Inſekten freſſender Tagraubvogel Südeuropas, der Abend- oder Rotfußfalke, Cerchneis 
vespertinus L., einer der ſchönſten aller Falken überhaupt. Im ausgefärbten Kleide kann 
das Männchen mit keinem anderen Falken verwechſelt werden. Der Unterbauch, die Hojen 
und die Unterſchwanzdeckfedern ſind dunkel roſtrot, das übrige Gefieder iſt ſehr gleichmäßig 
ſchieferblau, nur der Schwanz etwas dunkler. Die Wachshaut, der nackte Hautring um das 
Auge ſowie die Füße ſind ziegelrot, der Schnabel iſt hinten gelb, vorn hornbläulich. Das 
Weibchen iſt auf dem Kopfe und Nacken hell roſtfarben, auf dem übrigen Oberkörper blau— 
grau, auf Mantel und Schwanz dunkler gebändert, am Vorderhalſe und auf den Halsſeiten, 
mit Ausnahme der braunen Bartſtreifen, weiß, auf dem übrigen Unterkörper roſtgelb mit 
einzelnen braunen Schaftſtrichen. 

Der Rotfußfalke gehört dem Südoſten Europas ſowie Mittelaſien an. Im Weſten 
unſeres Erdteiles iſt er ſelten, kommt hier aber gelegentlich ſeines Zuges dann und wann ein— 
mal vor, indem er die Grenzen ſeines Wandergebietes überſchreitet. Unter dieſen Umjtänden 
iſt er wiederholt in verſchiedenen Gegenden Deutſchlands, ebenſo auf Helgoland, in England 
und ſelbſt in Schweden erlegt worden. Unſer Falke iſt im vollſten Sinne des Wortes 
Charaktervogel der Steppe und bewohnt ſie von der ungariſchen Pußta an durch Südrußland 
und ganz Mittelaſien hindurch bis zur Grenze Chinas. Dementſprechend richtet ſich ſein 
Zug vorzugsweiſe nach Indien, nicht aber nach Afrika. 

In den von mir bereiſten Steppen des ſüdlichen Weſtſibirien und nördlichen Turkiſtan 
iſt der Abendfalke eine ſo regelmäßige Erſcheinung, daß man ſagen darf, er fehle dem Gebiete 
ebenjowenig wie die Schäfchenwolke dem Himmel. Nur äußerſt ſelten habe ich ihn einzeln, 
vielmehr faſt ſtets in Geſellſchaften und immer in Gemeinſchaft des Rötelfalken beobachtet, 
mit deſſen Tun und Treiben das ſeinige auf das genaueſte übereinſtimmt. Treue Genoſſen 
ſind dieſe beiden reizenden Falken faſt überall, und was man von dem einen ſieht, wird man 
auch von dem anderen erfahren. Wo in der Steppe Ruheplätze für ſie vorhanden ſind, wo 
es eine Telegraphenleitung gibt, wo der Weg für die Winterszeit durch Pfähle, kegelförmige, 
mit Erde ausgefüllte Körper oder eingerammte Stangen mit zwei bis drei in gewiſſer Weiſe 
verſchnittenen Zweigen angemerkt wurde, fehlen ſie gewiß nicht. Sie ſitzen auf allen dieſen 
Erhöhungen, ihren Warten, ausruhend, verdauend und gleichzeitig nach neuer Beute ſpähend, 

Brehm⸗-Kahle, Tierleben. III. Band. 11 
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deshalb wachſamen Auges die Gegend überſchauend, erheben ſich, durch das Geräuſch des 
herbeirollenden Wagens und das Geklingel des Deichſelpferdes aufgeſchreckt, und betreiben 
nunmehr ihre Jagd nach alter Gewohnheit. 

Inſekten in allen Lebenszuſtänden, beſonders aber völlig ausgebildete, und unter dieſen 
wiederum vorzugsweiſe Käfer, machen den größten Teil ihrer Nahrung aus; ein Mäuschen, 
ein junges, unbehilfliches Vögelchen oder eine Eidechſe wird ihnen ſeltener zuteil. Erſtaunlich 
iſt die Geſchicklichkeit, mit der ſie kleine, auf dem Boden kriechende Käfer aufnehmen, zwiſchen 
ihren kurzen Klauen feſthalten und im Fluge verſpeiſen. Oft ſind die Inſektchen ſo klein, daß 
man ſie, obgleich der Falke ſie nur wenige Meter vom Standpunkte des Beobachters auflas, 
nicht mehr wahrnehmen, ſondern den geglückten Fang überhaupt nur dadurch feſtſtellen kann, 
daß der Vogel die Beute fliegend verzehrt, zu dieſem Behufe die Fänge vorſchiebt, mit dem 
Schnabel etwas aus ihnen nimmt und verſchlingt, worauf er ſofort wieder rüttelnd ſchwebt 
und ſich non neuem zum Fange anſchickt. Je mehr der Abend herankommt, um fo reger 
werden alle Bewegungen, weil mit hereinbrechender Nacht mehr und mehr Inſekten ihre 
Schlupfwinkel verlaſſen und umherſchwärmen. 

Leichter als jeder andere Edelfalke, den nächſten Verwandten und treuen Genoſſen viel— 
leicht ausgenommen, läßt ſich der Rotfußfalke durch einfache Fangvorkehrungen berücken. Eine 
Heuſchrecke, Grille oder ein ſonſtiges größeres Inſekt wird da, wo er vorkommt, in leicht ſicht— 
barer Weiſe zur Schau geſtellt und mit Leimruten umgeben, die an dem Gefieder des Falken 
hängen bleiben und ſeinen Flug lähmen, ſowie er ſich anſchickt, die erhoffte Beute aufzunehmen. 

Die Zwerge aller Falken bewohnen Südaſien. Sie ſind Raubvögel von der Größe 
einer Lerche, machen aber ihrer Stellung alle Ehre, denn ſie wetteifern an Mut und Kühn— 
heit mit den ſtärkſten Edelfalken. Die bekannteſte Art iſt der Muti der Inder oder Alap 
der Javanen, Microhierax caerulescens L., ein Vogel von höchſtens 20 em Länge, deſſen 
Flügel 9 und deſſen Schwanz 6 em mißt. Dieſe Falken werden von den Indern wegen 
ihres Mutes und ihrer Geſchicklichkeit beſonders zur Jagd auf Wachteln und ähnliches Wild 
verwendet. 4 

Die letzte Familie der Raubvögel find die Flußadler. Dieſe Gruppe, die von manchen 
Zoologen einfach als Gattung der Unterfamilie der Adler zugerechnet, von anderen, z. B. 
Gadow, und mit ihm auch von uns, als eine eigene Familie der Stoßvögel angeſehen wird, 
möge folgendermaßen charakteriſiert ſein: die äußerſte Zehe iſt eine Wendezehe, der Lauf ſehr 
kurz, kürzer als die Mittelzehe, und nur mit kleinen Schildern bedeckt, die Zehenſohlen tragen 
zum Feſthalten der Fiſche harte, ſcharfe, körnige Horngebilde; die Augen ſind ſeitwärts ge— 
richtet, das Gefieder iſt dicht und feſt. Die Familie umfaßt zwei Gattungen und drei Arten. 

Die Kennzeichen des durch Geſtalt und Lebensweiſe gleich auffallenden Fluß- oder 
Fiſchadlers, Pandion haliadtus L., ſind folgende: der Leib iſt verhältnismäßig klein, aber 
kräftig gebaut, der Kopf mittelgroß, der ziemlich kurze Schnabel ſchon unter der Wachshaut ge— 
krümmt, mit ſehr langem, übergebogenem Haken, das Bein ſtark, kaum über die Ferſe herab 
befiedert, der Fuß äußerſt kräftig, mit dicken, aber kleinen Netzſchuppen bekleidet; die verhältnis— 
mäßig kurzen Zehen tragen ſcharfe, runde, ſtark gekrümmte Nägel; die Flügel ſind ſo lang, daß 
ſie den keineswegs kurzen Schwanz weit überragen. Bezeichnend für den Flußadler iſt außer— 
dem ſein glatt anliegendes, fettiges Gefieder. Kopf und Nacken ſind auf gelblichweißem 
Grunde ſchwarzbraun in die Länge geſtreift und alle Federn hier ſcharf zugeſpitzt, die übrigen 
Oberteile braun, alle Federn lichter gerandet, die Schwanzfedern braun und ſchwarz gebän— 
dert, die Unterteile dagegen weiß oder gelblichweiß. Auf der Bruſt bilden braune Federn 
einen Fleck oder ein Halsband, das zuweilen ſehr deutlich hervortritt, zuweilen kaum bemerkbar 
iſt; vom Auge zur Halsmitte herab läuft ein dunkles Band. Die Iris iſt hochgelb, die Wachs— 
und die Fußhaut ſind bleigrau, Schnabel und Krallen glänzendſchwarz. Die Länge beträgt 
53— 56, die Breite 156—164, die Flügellänge 50—52, die Schwanzlänge 18—19 em. 

Der Fiſchadler iſt einer der wenigen Vögel, die buchſtäblich auf der ganzen Erde vor— 
kommen. In Europa bewohnt er als Brutvogel während des Sommers alle Länder von 
Lappland, Finnland und Nordrußland an bis zum äußerſten Süden, vereinzelt auch Inſeln 
und ſelbſt kleine Eilande des Meeres. Seine einſeitige Jagdweiſe beſtimmt ſein Leben. Er 
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nährt ſich faſt ausſchließlich von Fiſchen, nur im äußerſten Notfalle von Lurchen; jede andere 
Beute verſchmäht er. 

In Deutſchland ſiedelt ſich der mit Recht gehaßte und eifrig verfolgte Raubvogel 
ſelbſtverſtändlich nur in waſſerreichen Gegenden bleibend an, erſcheint während ſeines Zuges 
aber überall und findet ſelbſt den kleinſten Teich noch immer ſeiner Beachtung wert. Nach 
Naumann kehrt er im Frühjahr zurück, ſobald die Gewäſſer völlig offen ſind, doch ſoll der 
Hauptzug in manchen Gegenden Deutſchlands erſt im April ſtattfinden und öfters bis zu 
Anfang Mai dauern. Unmittelbar nach ſeiner Ankunft beginnt er ſein Sommerleben und 
gleichzeitig die Ausbeſſerung ſeines alten oder den Aufbau eines neuen Horſtes, der fortan 
förmlich zu ſeiner Behauſung wird. Zu deſſen Anlage wählt er regelmäßig Bäume, die ihre 
Umgebung überragen. Da der Fiſchadler ſelbſt baut und den größten Teil der Bauſtoffe 
aus dem Waſſer fiſcht, unterſcheidet ſich der Horſt ſchon durch das Baumaterial von denen 
aller übrigen Adler. Zum Unterbau verwendet der Vogel ſtets dicke, morſche Prügel von 
3— 4 em Durchmeſſer, zum Oberbau ſchwächere Zweige, zur Ausfütterung der flachen Mulde 
Niedgras, Stroh, Moos und Baumflechten. Die Prügel pflegt er im Waſſer aufzufiſchen, 
das Moos reißt er in großen Klumpen von Baumäſten ab. Durch die Lage auf den höchſten 
Baumſpitzen ſowie durch die ſanft zugerundete Unterſeite läßt ſich der Horſt ſchon von weitem 
als der eines Fiſchadlers erkennen. Der Durchmeſſer ſeiner Neſtmulde beträgt annähernd 
1m, wogegen die Höhe, je nach ſeinem Alter, zwiſchen 1 und 2,5 m ſchwankt. In jedem 
Jahre nämlich trägt das Fiſchadlerpaar neue Bauſtoffe herbei und türmt ſo im Laufe der 
Zeit einen Rieſenbau auf. Wahrſcheinlich infolge des ſcharfen, ätzenden Geſchmeißes, das 
über den ganzen oberen Teil des Horſtbaumes geſchleudert wird, ſtirbt dieſer, wenigſtens 
in den Wipfelzweigen, früher oder ſpäter ab. Das Gelege beſteht aus 3, ſelten 4, zuweilen 
auch nur 2 länglichen, feſtſchaligen, faſt glanzloſen Eiern von 59 — 70 mm Länge und 
44 — 52 mm Querdurchmeſſer an der dickſten Stelle und ebenſo veränderlicher Färbung 
und Zeichnung. Die Jungen ſind an Gefräßigkeit wahrhafte Ungeheuer, die jedoch ſo 
überreich mit Nahrung verſorgt werden, daß der Horjt mit kaum zur Hälfte aufgezehrten 
und immer nur in der Vorderhälfte angefreſſenen friſchen Fiſchen, der Boden unter ihm aber 
mit verfaulenden Fiſchen förmlich bedeckt iſt, falls nicht ein Milanpaar die günſtige Gelegen— 
heit wahrnimmt, in der Nähe des Fiſchadlerhorſtes den ſeinigen aufzubauen und ſeine 
Jungen größtenteils mit den Überrejten von der Tafel der geſchickten Fiſcher aufzufüttern. 
An Orten, wo dem Fiſchadler keine Bäume zur Verfügung ſtehen, wie im hohen Norden 
oder in Steppen und auf kleinen Eilanden des Meeres, nimmt er keinen Anſtand, auch auf 
Felſen oder ſogar auf dem Boden zu niſten. 

Das tägliche Leben des Fiſchadlers verläuft in ſehr geregelter Weiſe. Ziemlich ſpät am 
Tage verläßt das Paar, einer der Gatten nach dem anderen, ſeinen Horſt und fliegt, eine 
beſtimmte Straße mit großer Genauigkeit innehaltend, dem oft entfernten Gewäſſer zu, um 
hier Fiſchfang zu treiben. Die langen Schwingen ſetzen unſeren Flußadler in den Stand, 
weite Strecken mit Leichtigkeit zu durchfliegen. Er ſchwebt zuerſt in beträchtlicher Höhe da— 
hin, ſenkt ſich dann tiefer zum Waſſerſpiegel hinab und beginnt nun ſeine Fiſchjagd. Solange 
die Gewäſſer dampfen, erſcheint er nicht über ihnen, weil er durch den aufſteigenden Dunſt 
im Sehen behindert wird; daher ſieht man ihn erſt in den Vormittagsſtunden mit ſeiner 
Jagd beſchäftigt. Er kommt kreiſend an, vergewiſſert ſich durch ſorgfältiges Spähen von der 
Gefahrloſigkeit, ſenkt ſich nieder und ſtreicht in einer Höhe von ungefähr 20 m über dem 
Waſſer auf und nieder, hält auch wohl zeitweilig ſtill, rüttelt wie ein Turmfalke über einer 
Stelle, um einen etwa erſpähten Fiſch feſter ins Auge zu faſſen, und ſtürzt dann mit weit 
vorgeſtreckten Fängen in etwas ſchiefer Richtung mit großer Schnelligkeit und Gewandtheit 
auf das Waſſer nieder, verſchwindet unter den Wellen, arbeitet ſich aber raſch wieder empor, 
erhebt ſich durch einige federnde Flügelſchläge auf die Oberfläche des Waſſers, ſchüttelt die 
Tropfen durch zuckende Bewegungen ſo gut wie möglich ab und ſtreicht davon. Gehörte das 
Gewäſſer zu den kleineren, ſo verläßt er es nach einmaligem Stoßen, gleichviel, ob er glücklich 
oder ohne Erfolg war. Seine für einen Raubvogel eigentümliche Jagdweiſe bedingt, daß 
er in vielen Fällen fehlſtößt; deshalb leidet er aber durchaus keinen Mangel, denn er läßt 
ſich durch wiederholtes Mißgeſchick keineswegs abſchrecken. Im glücklichen Falle ſchlägt er 
beide Fänge mit ſolcher Gewalt in den Rücken eines Fiſches, daß er nicht imſtande iſt, die 
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Klauen augenblicklich wieder auszulöſen: die Baſchkiren nennen ihn deshalb bezeichnend 
„eiſerne Kralle“. Nicht allzu ſelten gerät er in Lebensgefahr oder findet wirklich ſeinen Unter— 
gang, indem ihn ein zu ſchwerer Fiſch mit ſich in die Tiefe zieht und ertränkt. Aus der Lage 
der Wunden an den ihm abgejagten Fiſchen kann man entnehmen, daß er ſtets zwei Zehen 
auf der einen, zwei Zehen auf der anderen Seite des Rückens einſchlägt. Die gefangene Beute 
erhebt er, falls er ſie mit Leichtigkeit tragen kann, mit zur Höhe und ſchleppt ſie weit mit ſich 
fort, am liebſten dem Walde zu, um ſie hier in aller Ruhe zu verſpeiſen. Schwerere Fiſche 
ſchleift er wenigſtens bis an das Ufer, oft mit ſolcher Mühe, daß er ab und zu mit dem Opfer 
und ſeinen Fängen den Waſſerſpiegel berührt. Von der glücklich gefangenen Beute verzehrt 
er nur die beſten Biſſen, alles übrige läßt er liegen; einige von den Schuppen verſchlingt er 
der Gewöllbildung wegen, niemals aber die Eingeweide. Nur im größten Notfalle entſchließt 
er ſich, auf anderes Wild zu jagen. So teilt Liebe mit, daß er Teichfröſche fängt, wenn er, 
durch wiederholte Verfolgungen ſcheu geworden, ſich nicht mehr getraut, ein fiſchreiches Ge— 
wäſſer abzuſuchen. Niemals fällt er auf Aas, und es iſt auch nicht wahrſcheinlich, daß er 
Schlangen frißt. 

Mit anderen feiner Art lebt der Fiſchadler höchſt verträglich. Um fremdartige Vögel 
bekümmert er ſich ſeinerſeits niemals. Kleinen Vögeln geſtattet er ohne Mißgunſt, ſich in 
jeinem großen Horſte anzuſiedeln, und dieſe Mietsleute ſind ihrerſeits ſeiner Gutmütigkeit 
ſo vollkommen ſicher, daß ſie ſogar Neſter zu bauen wagen. In Amerika flechten und weben 
die Stärlinge, vornehmlich die Purpurgrakeln, ihre luftigen und ſchwankenden Neſtbeutel ſo 
regelmäßig an den Unterbau eines Fiſchadlerhorſtes, daß dieſer gerade dadurch ſchon von 
weitem kenntlich wird. Wilſon fand nicht weniger als vier ſolcher Beutelneſter an einem 
einzigen Fiſchadlerhorſte befeſtigt. Dagegen hat der Fiſchadler von anderen Raubvögeln 
viel auszuſtehen. Bei uns verfolgen ihn auch Schwalben und Bachſtelzen, aber nur, um ihn 
zu necken; dort jedoch, wo Seeadler leben, muß er oft für dieſen arbeiten, und namentlich 
der Weißkopfſeeadler ſoll in beſtändiger Fehde mit ihm liegen, ſich auf ihn ſtürzen, ſobald er 
eine Beute erhoben hat, und ihn ſo lange peinigen, bis er dieſe fallen läßt. Auch ſchmarotzende 
Milane, Kolkraben, Nebel- und Rabenkrähen jagen ihm oft den glücklich gefangenen Fiſch 
wieder ab. Die größten und älteſten Horjte endlich geben mitunter dem Baummarder Her- 
berge, und dieſer mag ſich wohl auch gelegentlich der Eier unſeres Raubvogels bemächtigen. 

Der Fiſchadler iſt nächſt dem Fiſchotter der größte Feind einer geordneten Teichwirt— 
ſchaft und allen Fiſchereibeſitzern aus dieſem Grunde verhaßter als jeder andere Raubvogel. 
Infolge der unabläſſigen Nachſtellungen, die er bei uns zu erleiden hat, iſt er hierzulande 
vorſichtig und ſcheu und entgeht ſchon auf dieſe Weiſe mancher ihm zugedachten Büchſenkugel, 
noch mehr aber dadurch, daß er mit Vorliebe ſeine Jagd über weiten Waſſerflächen ausübt. 
Im Käfig gehaltene Fiſchadler, junge wie alte, treten niemals zu ihrem Wärter in ein er— 
trägliches Verhältnis, verkümmern und ſterben bald dahin. 

Achte Ordnung: Steißhühner. 

Die achte Ordnung der Kielbruſtvögel bilden die Steißhühner, von denen man etwa 
65 Arten kennt. Sie wurden früher der Ordnung der Hühnervögel zugezählt; neuerdings 
betont man mehr ihre Verwandtſchaft mit den Straußen, denen ſie in ihrer ganzen Erſcheinung, 
aber auch im Knochenbau und ſelbſt in der Fortpflanzung tatſächlich recht ähnlich ſind. Ihr 
Leib iſt wegen der ſehr entwickelten Bruſtmuskeln kräftig, der Hals dagegen lang und dünn, 
der Kopf klein und platt, der Schnabel lang, dünn, gebogen, der Fuß hochläufig, ſehr rauh— 
ſohlig, die ſtets kleine, hoch angeſetzte Hinterzehe bei einzelnen ſo verkümmert, daß nur die 
Kralle übrigbleibt; die kurzen runden Flügel reichen nur bis auf den Unterrücken; der Schwanz 
beſteht aus zehn bis zwölf kurzen und ſchmalen Federn, die unter dem langen Deckgefieder 
gänzlich verſchwinden, kann aber auch ſo verkümmern, daß alle Steuerfedern fehlen. Das 
Gefieder iſt am Kopfe und Halſe kurz, weswegen dieſe Teile beſonders ſchwach erſcheinen, auf 
dem Rumpfe voll, ſtark und großfederig. 

Die Steißhühner ſind über einen beträchtlichen Teil des Feſtlandes von Südamerika, 
aber auch Zentralamerika und Mexiko verbreitet. Sie ſind an den Boden gebundene, weſentlich 
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nächtliche oder dämmerungliebende Vögel. Sie fliegen ſchwerfällig, aber dabei reißend, und 
erheben ſich nur ſelten und ungern in die Luft; dagegen laufen ſie ganz erſtaunlich raſch im 
Gebüſch oder im hohen Graſe fort, tun dies aber ſtets mit etwas eingeknickten Hacken und 
ausgeſtrecktem Halſe, ſo daß ſie ſchon durch dieſe Stellung kenntlich werden, drücken ſich bei 
Gefahr platt auf den Boden nieder oder verbergen ſich in einem Grasbuſch, und bloß die im 
Walde herangewachſenen Arten ſuchen hier nachts auf den unteren ſtarken Aſten Schutz. Bei 
Gefahr verlieren ſie geradezu die Beſinnung und ſcheinen überhaupt äußerſt beſchränkt zu ſein. 
Sämereien, Früchte, Blattſpitzen und Inſekten bilden ihre Nahrung. Gewiſſe Samen verleihen 
dem ſonſt ausgezeichneten Wildbret zuweilen einen unangenehm bitteren Geſchmack. Manche 
Steißhühner ſollen in der Frucht des Kaffeebaumes, einiger Palmen und dergleichen ihr haupt— 
ſächlichſtes Futter finden. Die meiſten Arten ſcheinen paarweiſe zu leben. Alle brüten auf 
dem Boden, ſcharren ſich zu ihrem Neſte eine ſeichte Mulde aus und legen eine erhebliche An— 
zahl ungefleckter, aber ſchoͤn gefärbter, meiſt prachtvoll glänzender Eier. Die Jungen werden 
eine Zeitlang geführt, verlaſſen aber bald die Mutter und gehen ihre eigenen Wege. 

Als Jagdgeflügel vertreten die Steißhühner in Südamerika die Stelle unſerer Feld— 
hühner, werden auch geradezu „Rebhuhn“ oder „Wachtel“ genannt und eifrig gejagt. Alle 
Raubtiere, die laufenden wie die fliegenden, wetteifern mit dem Menſchen, dieſem Leckerbiſſen 
nachzuſtellen; ſelbſt der Jaguar verſchmäht ſie nicht, ja ſogar die Ameiſen werden den Jungen 
gefährlich. Man ſchießt ſie, fängt ſie in Fallen, jagt ſie zu Pferde, mit der Wurfſchlinge oder 
ſetzt Hunde auf ihre Spur. Tſchudi erzählt, daß die Indianer ihre Hunde zu ſolchen Jagden 
vortrefflich abgerichtet haben. Die Ordnung umfaßt nur eine Familie, die Tinamiden. 

Eine der häufigſten Arten der Familie, der Inambu, Rhynehotus rufescens 7m. 

vertritt die durch den Mangel eigentlicher Steuerfedern, ziemlich langen, gebogenen, all— 
mählich zu einer ſcharfen Spitze verjüngten Schnabel, an der Schnabelbaſis gelegene Naſen— 
löcher und verhältnismäßig lange Hinterzehe charakteriſierte Gattung der Straußhühner 
(Rhynchotus Spix). Das Gefieder iſt roſtrotgelb, in der Kehlgegend weißlich, auf dem Ober— 
kopfe ſchwarz geſtreift, auf den Rücken-, Flügel- und Schwangdedfedern breit ſchwarz ge— 
bändert; die Schwungfedern der Hand ſind einfarbig und lebhaft roſtgelbrot, die des Armes 
auf bleifarbenem Grunde ſchwarz und grau in die Quere gewellt. Die Länge beträgt 42, 
die Flügellänge 21, die Schwanzlänge 5 em. 

Der Inambu iſt im Steppengebiete des mittleren Braſilien, beſonders in den Provinzen 
Minas Geraés und Goyaz, zu Haufe, kommt aber auch in den argentiniſchen Ländern häufig 
vor. Er lebt nie in Völkern, ſondern immer einzeln oder paarweiſe, ſtellenweiſe freilich in 
großen Mengen, iſt das Lieblingswild des Jägers, aber ſehr ſcheu und vorſichtig. Bei An— 
näherung eines Menſchen läuft er im hohen Graſe davon, gebraucht jedoch nur im äußerſten 
Notfall ſeine Schwingen. Das Fleiſch gehört zu dem beſten Wildbraten, den der Neijende in 
Braſilien oder in den argentiniſchen Ländern vorgeſetzt erhält. 

Neunte Ordnung: Hühnervögel. 
Die zu der Ordnung der Hühnervögel vereinigten Formen find gekennzeichnet durch 

ihren meiſt gedrungenen Körper, nicht zu langen Hals, ſtarken Schnabel, der meiſt gewölbt 
und an der Spitze herabgebogen iſt, kleinen Kopf, im allgemeinen kurze, abgerundete Flügel, 
zehn Handſchwingen, ſtarke, nicht zu hohe Füße und einen aus zahlreichen Steuerfedern be— 
ſtehenden Schwanz. Das derbe Gefieder liegt gewöhnlich ſtraff an und verleiht den meiſten 
Arten, vor allem dem männlichen Geſchlecht, durch ſeine ſchönen, oft metalliſch glänzenden 
Farben ein herrliches Ausſehen. Die kurzen, gerundeten Flügel geſtatten den Hühnervögeln 
nicht, ſich als Flugkünſtler zu zeigen; die Mehrzahl dieſer Tiere flattert ſchwerfällig dahin, 
und nur wenige von ihnen bringen es zu einem raſchen Fluge. Bei den Männchen iſt an 
den mit Sitzfüßen und freien Zehen verſehenen, nie ſehr langen Beinen hinten ein kräftiger 
Sporn angefügt, den die Tiere als wirkſame Waffe zu gebrauchen wiſſen. Die Hühner— 
vögel ſind durchweg Land- oder Baumvögel und leben vorwiegend am Boden, wo ſie ſich 
ihre aus Körnern und anderen Pflanzenteilen, daneben aber auch aus Inſekten, Würmern 
und dergleichen beſtehende Nahrung zuſammenſuchen. Viele von ihnen ſcharren dabei in 
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eigentümlicher Weiſe, ſo daß man früher die ganze Ordnung die der Scharrvögel nannte. 
Das kunſtloſe Neſt iſt am häufigſten auf ebener Erde, ſeltener auf Bäumen, öfters dagegen 
im Geſtrüpp untergebracht. Das Gelege beſteht aus einer bei den einzelnen Arten verſchie— 
denen, meiſt aber ſehr großen Zahl von Eiern. Die Jungen ſind Neſtflüchter, nur die der 
Schopfhühner machen hierin eine Ausnahme. 

Die Ordnung der Hühnervögel umfaßt die Unterordnungen der Stelzenrallen, der Lauf— 
hühner, der eigentlichen Hühnervögel und der Schopfhühner. Die erſte Unterordnung, die 
der Stelzenrallen, enthält nur eine einzige Art, Mesoenas variegata Geoffr., die Stelzen— 
ralle, ein merkwürdiges Tier, das dem Ausgangspunkte mehrerer Stämme naheſteht und 
früher im Syſtem vielfach umhergeſchoben wurde, ehe man ſeine Zugehörigkeit zu den Hüh— 
nervögeln ſicher erkannte. Die Stelzenralle kommt nur auf Madagaskar vor. Sie hat etwa 
Droſſelgröße. Über ihre Lebensweiſe iſt bisher nichts bekannt. 

Zweite Unterordnung: Laufhühner. 

Die Angehörigen der Unterordnung der Laufhühner bilden eine einzige, etwa 22 
Arten umfaſſende Familie, deren Hauptverbreitungsgebiet das Feſtland und die Inſeln In— 
diens find. Von hier aus dringt ſie in öſtlicher Richtung nach Neupommern und Neukale— 
donien ſowie nach Auſtralien und Tasmania, in weſtlicher über Arabien nach Südeuropa, 
ganz Afrika und Madagaskar vor. Die Laufhühner ſind gekennzeichnet durch geringe Größe, 
geſtreckten Leib, mittellangen, dünnen, gegen das Ende leicht gebogenen Schnabel, langläufige, 
ſchwache Füße, mittellange, abgerundete Flügel und kurzen, aus zehn bis zwölf ſchwachen 
Federn beſtehenden, zwiſchen den Deckfedern faſt gänzlich verborgenen Schwanz. 

Die Laufhühner leben verſteckt im Graſe und ſuchen ſo lange wie irgend möglich darin 
zu bleiben. Um die Fortpflanzungszeit werden ſie lebendiger, laſſen ſich jedoch auch jetzt nur 
hören, nicht ſehen. Auf Java vernimmt man zu dieſer Zeit an geeigneten Orten fortwährend 
den ſchnarrenden Ruf des dort häufigen Streitlaufhuhnes, und zwar iſt in allen Fällen der Rufer 
nicht der Hahn, ſondern — die Henne, die damit gleichgeſinnte Schweſtern zum Kampfe her— 
ausfordert. Denn die Laufhühner teilen mit den Waſſertretern (Phalaropus) die höchſt merk— 
würdige Eigentümlichkeit, daß bei ihnen die ſchöner gefärbten und ſtärkeren Weibchen ſich in 
vieler Beziehung als Männchen gebärden, da nur ſie balzen und miteinander kämpfen, wäh— 
rend die kleineren Männchen das Brutgeſchäft allein übernehmen, wobei ihnen ihr ſchlichteres 
Kleid inſofern zuſtatten kommt, als es ſie mehr vor Feinden ſchützt. Ihrer außerordentlichen 
Kampfluſt wegen werden Laufhühnchen von den Aſiaten ſchon ſeit uralter Zeit in Käfigen 
gehalten und zu Kampfſpielen benutzt. 

Das Laufhühnchen, Turnix sylvatica Desf., gehört zu den anſehnlicheren Arten ſeiner 
Familie. Die Länge des Männchens beträgt 15, die des merklich größeren und um ein Drittel 
ſchwereren Weibchens 19 em. Beide Geſchlechter unterſcheiden ſich weniger als andere Arten 
durch die Färbung. Die Federn des Oberkopfes ſind dunkelbraun, durch breite dunkle Schaft— 
ſtriche gezeichnet, die der Kopfmitte, einen Längsſtreifen bildend, fahl grauweißlich; die 
ganze Oberſeite iſt heller und dunkler braun gefärbt, unregelmäßig gewellt und gebändert; 
die Federn der Seiten vom Halſe an bis zu den Weichen ſind auf blaß roſtgelblichem Grunde 
durch mehr und mehr ſich verbreiternde, halbmondförmige ſchwarze Endflecke geziert, die 
Kropfmitte iſt einfarbig roſtgelb, die übrige Unterſeite blaß roſtgelblich gefärbt. 

Über den ganzen Nordweſten Afrikas, von den Grenzen Agyptens bis zum Adriatiſchen 
Meere und von der Straße von Gibraltar bis zum Senegal, vielleicht noch weiter ſüdlich, 
verbreitet ſich der noch heutigestages wenig bekannte Vogel, und von hier aus erſtreckt ſich 
ſein Wohngebiet auf Spanien und auf Sizilien. Zu ſeinen Wohnſitzen wählt das Lauf— 
hühnchen am liebſten wüſte, mit Zwergpalmengeſtrüpp dicht bedeckte Ländereien, gleichviel, 
ob ſie unmittelbar an der Seeküſte oder tiefer im Lande oder am Gebirge liegen, und dieſe 
Wohnplätze entſprechen auch vollſtändig den Sitten und Gewohnheiten des Vogels, wie ſie 
in Afrika beobachtet worden ſind. 

Jedes Paar leht nur für ſich und vereinigt ſich nie mit anderen ſeinesgleichen. Scheu 
und vorſichtig, verſucht es, ihm geltenden Nachſtellungen immer rechtzeitig zu entrinnen, be— 
dient ſich jedoch hierzu nur im äußerſten Notfalle ſeiner Flügel und läuft ſo lange, wie es ver— 
mag, zuletzt einem möglichſt undurchdringlichen Gebüſche zu, in dem es, namentlich wenn 
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es bereits einmal aufgetrieben wurde, ſo feſt liegt, daß es ſich mit der Hand oder von einem 
geſchickten Hund ergreifen läßt. Inſekten und Sämereien in annähernd gleicher Menge bilden 
ſeine Nahrung. Das Neſt legt das Weibchen, vielleicht auch das Männchen, in einem Gras— 
büſchel oder einem dichten Buſche an. Es iſt nichts anderes als eine kleine Vertiefung im Boden. 

Das Männchen brütet allein, wie bei allen Turnix-Arten. Sobald die Jungen ſelb— 
ſtändig geworden ſind, gehen ſie ihre eigenen Wege, während die Eltern zur zweiten Brut 
ſchreiten. Sie entlaufen dem Neſte, nachdem ſie trocken geworden ſind, und ebenſo wie ihre 
Verwandten werden ſie anfänglich mit zärtlichſter Sorge von beiden Eltern behütet und durch 
ein ſanftes „Kru“ zuſammengerufen. Abgeſehen von dieſem Stimmlaute vernimmt man, 
namentlich in der Morgen- und Abenddämmerung, einen höchſt eigentümlichen, tiefen, dröh— 
nenden Ton, den man mit dem bekannten brüllenden Schrei der Rohrdommel vergleichen 
kann, nur daß er bei weitem ſchwächer und leiſer iſt. 

Mie Ar. 
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Laufhühnchen, Turnix sylvatica Desf. 1½ natürlicher Größe. 

Gefangene Laufhühnchen dauern bei einigermaßen entſprechender Pflege vortrefflich 
aus und ſchreiten, wie Loche erfuhr, ſogar zur Fortpflanzung. 

Dritte Unterordnung: Eigentliche Hühnervögel. 

Die Unterordnung der Eigentlichen Hühnervögel umfaßt etwa 360 kräftig, ſelbſt 
ſchwerfällig gebaute, kurzflügelige, ſtarkfüßige und reich befiederte Arten. Der vielfach ab— 
ändernde Schnabel iſt in der Regel kurz, kaum halb ſo lang wie der Kopf, dabei breit und hoch, 
mehr oder weniger ſtark gewölbt und an der Spitze hakig herabgebogen, der hintere Teil meiſt 
mit Federn bekleidet, der Grund mit einer ſchmalen, häutigen, das Naſenloch deckenden Schuppe 
überzogen. Die Beine, die wichtigſten Bewegungswerkzeuge der Hühner, ſind ſtets ſehr 
kräftig gebaut, meiſt mittelhoch, die Füße langzehig, die Nägel kurz. Der Schenkelteil des 
Beines erſcheint wegen der kräftigen Muskeln, die ſich hier an die Knochen anſetzen, dick— 
fleiſchig, der Lauf ſtark, der Fuß mehr oder weniger entwickelt. Die Krallen, die bei einzelnen 
Formen eine Art Mauſerung durchmachen, d. h. zeitweilig abgeworfen und erſetzt werden, 
ſind meiſt kurz, breit und ſtumpf, zuweilen aber auch lang und ſchmal, ſtets jedoch wenig 
gebogen. Der Flügel iſt in der Regel kurz und dann ſtark und ſchildartig gewölbt. Der ſehr 
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verſchieden gebildete und geſtaltete Schwanz beſteht aus 10—12 Steuerfedern, die bisweilen 
aber auch fehlen, iſt bald kurz, bald mittel-, bald, und zwar öfters durch beſondere Ent— 
wickelung ſeiner oberen Deckfedern, ſehr lang. 

Beachtung verdient die ungewöhnliche Entwickelung der Bürzel- oder Schwanzdeckfedern, 
die gewiſſen Hühnern zum hauptſächlichſten Schmucke werden, ebenſo die merkwürdige Aus— 
bildung und Entfaltung, die bei einzelnen Arten die Schwungfedern des Oberarms zeigen. Das 
Gefieder bekleidet Leib und Hals ſehr reichlich, bei zwei Gruppen auch die Fußwurzeln bis zu 
den Zehen herab, läßt dagegen oft kleinere oder größere Stellen am Kopfe und an der Gurgel 
frei. Hier wuchert dann die Haut ebenſo wie an anderen Stellen das Gefieder; es bilden ſich, 
und meiſt beſonders im männlichen Geſchlechte, ſchwielige Auftreibungen, Warzen, Lappen, 
Kämme, Klunkern und andere Anhängſel, ſogar kleine Hörnchen oder knöcherne Auftreibungen, 
und alle dieſe nackten Teile glänzen und leuchten in der Regel in den lebhafteſten Farben. 

An Pracht und Farbenſchönheit ſtehen die Hühner überhaupt den Angehörigen anderer 
Ordnungen kaum nach, und viele von ihnen können mit den anſehnlichſten aller Klaſſen— 
verwandten wetteifern. Die Verſchiedenheit der Kleider nach den Geſchlechtern iſt kaum bei 
einer anderen Vogelordnung ſo groß wie bei den Hühnern; die Männchen unterſcheiden ſich, 
wenigſtens bei vielen Arten, ſo auffallend von den Weibchen, die hier als der beſcheidenere Teil 
erſcheinen, daß es für die Unkundigen ſchwer wird, in dem einen den Gatten des anderen zu 
erkennen. Das Jugendkleid weicht ſtets von dem der alten Vögel ab und durchläuft in über— 
raſchend kurzer Zeit drei Entwickelungsſtufen, bevor es zum Alterskleide wird. Alle hoch— 
nordiſchen Hühner ſind kleiner und zeigen mehr Weiß im matter gefärbten Gefieder als ihre 
nächſten Verwandten aus gemäßigten Gegenden. 

Das Skelett iſt maſſig, und nur wenige Knochen, und dieſe in nur geringem Grade, 
können mit Luft gefüllt werden. Der Kamm des Bruſtbeins iſt nicht beſonders hoch. Der 
Schlund erweitert ſich zu einem wahren Kropf von anſehnlicher Größe. Der Vormagen iſt 
dickwandig und drüſenreich, der Magen ſtarkmuskelig. 

Die Hühner ſind Weltbürger, in Aſien aber am reichſten entwickelt. Faſt die ganze Erde 
iſt von den Mitgliedern dieſer Ordnung in Beſitz genommen worden. Wie ſie es ermöglichen, 
ihren Unterhalt zu erwerben an Orten, wo entweder die Glut der Sonne oder die Kälte der 
monatelangen Nacht unſerer Erde Ode und Armut bringen, können wir kaum begreifen, ob— 
gleich wir wiſſen, daß ihnen eigentlich alles Genießbare recht iſt, daß ſie zwar vorzugsweiſe 
Pflanzenfreſſer, aber doch auch tüchtige Räuber ſind. Mit wenig Ausnahmen ſuchen ſie ihre 
Nahrung auf dem Boden und ſcharren ſie mit den Füßen aus der Erde, aus den Lagen der 
dieſe bedeckenden verweſenden Blätter und anderer Pflanzenſtoffe. 

Man kann die Hühner nicht als beſonders begabte Geſchöpfe bezeichnen. Der Flug der 
meiſten Arten erfordert viele raſche Schläge der kurzen, runden Flügel, geſtattet den ſie be— 
wegenden Muskeln feine Ruhepauſen und ermüdet daher ſehr bald; doch gibt es Ausnahmen. 
Alle, ohne Ausnahme, ſcheuen das Waſſer. Ihr Reich iſt der flache Boden. Sie ſind voll— 
endete Läufer; ihre kräftigen und verhältnismäßig hohen Beine geſtatten ihnen nicht nur 
einen ausdauernden, ſondern auch einen ſehr ſchnellen Lauf. Die Stimme iſt ſtets eigentüm— 
lich. Wenige Arten dürfen ſchweigſam genannt werden; die meiſten ſchreien gern und viel. 
Unjere Sprache läßt die Hähne „krähen“, „kollern“, „knarren“, „balzen“, „ſchleifen“, „wegen“, 
„ſchnalzen“, „ſchnappen“, „worgen“, „kröpfen“. 

Über die höheren Fähigkeiten läßt ſich ebenſowenig ein günſtiges Urteil fällen. Geſicht 
und Gehör ſcheinen ſcharf, der Geſchmack wenigſtens nicht verkümmert zu ſein; über den Ge— 
ruch und das Gefühl müſſen wir uns des Urteils enthalten. Fortgeſetzte Verfolgung macht 
ſie nur ſcheuer, nicht aber vorſichtiger, mißtrauiſcher, jedoch nicht klüger. Die Hennen erweiſen 
ſich als zänkiſch und neidiſch, wenn nicht wegen der Hähne, ſo doch der Kinder und des Fut— 
ters wegen. Sie, die ihre Küchlein mit hingebender Liebe behandeln, ſich ihretwegen der 
größten Gefahr ohne Beſinnen ausſetzen, für ſie hungern und entbehren, die ſelbſt fremd— 
artigen Weſen zur treuen Mutter werden, kennen kein Mitgefühl gegen die Küchlein anderer 
Hennen: ſie töten ſie durch Schnabelhiebe, wenn ſie auch nur argwöhnen, daß durch ſie die 
eigene Brut beeinträchtigt werden könnte. 

Unter den Hähnen finden leidenſchaftliche Kämpfe ſtatt. Kein anderer Vogel bekämpft 
ſeinen Nebenbuhler mit nachhaltigerer Wut, wenige ſtreiten mit gleicher Ausdauer. Die Hähne 
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der Arten, bei denen die äußeren Geſchlechtsunterſchiede bedeutend find, die durch Größe und 
Färbung auffallen, leben faſt ausnahmslos in Vielweiberei. Sie überlaſſen es den Hennen, 
die Eier zu bebrüten und die Jungen zu führen, ſtellen ſich erſt dann wieder bei der Familie 
ein, wenn das langweilige Brutgeſchäft glücklich beendet iſt, und dienen nunmehr als War— 
ner und Leiter der jetzt zuſammengehörigen Schar oder geſellen ſich erſt dann zu den Jungen, 
wenn dieſe erwachſen ſind. Die bodenfarbigen, ihrer einzigen Henne ähnlichen Hähne 
dagegen wachen vom erſtgelegten Ei an für die Sicherheit der Mutter wie der Brut und 
ſetzen ſich mit Vatertreue Gefahren aus, um jene zu retten. 

Weitaus die meiſten Hühner brüten auf dem Boden. Ihr Neſt kann verſchieden ſein, 
wird jedoch niemals künſtleriſch hergerichtet. Viele Hühner legen einfarbige, ſelten reinweiße, 
vielmehr gräuliche, braungelbliche Eier, andere ſolche, die auf ebenſo gefärbtem oder rötlichem 
Grunde entweder mit feinen Pünktchen und Tüpfelchen oder mit größeren Flecken und Punkten 
von dunkler, oft lebhafter Färbung gezeichnet ſind. Es gibt keinen Vogel, der ſich mit grö— 
Berem Eifer ſeiner Nachkommenſchaft widmet als eine Henne, und das ſchöne Bild der Bibel 
iſt alſo ein in jeder Hinſicht wohlgewähltes. Die brütende Henne läßt ſich kaum Zeit, ihre 
Nahrung zu ſuchen, vergißt ihre frühere Scheu und gibt ſich bei Gefahr ohne Bedenken preis. 

Die meiſten jungen Hühner verlaſſen das Ei im Dunengefieder und als ſehr bewegungs— 
fähige und verhältnismäßig begabte Weſen. Sie nehmen vom erſten Tage ihres Lebens an 
Futter auf, das die Alte ihnen bloßſcharrt, folgen ihrem Rufe und werden von ihr gehudert, 
wenn ſie ermüdet ſind oder gegen rauhe Witterung Schutz finden ſollen. Ihr Wachstum 
geht ungemein raſch vor ſich. Wenige Tage nach dem Ausſchlüpfen erhalten ſie Schwung— 
federn, die ſie in den Stand ſetzen, zu fliegen, mindeſtens zu flattern, ja manche Formen bilden 
inſofern eine Ausnahme von allen anderen Vogelarten, als ſie vollkommen flugfähig das Ei 
verlaſſen. Die Schwingen erweiſen ſich bald als ungenügend, die inzwiſchen größer ge— 
wordene Laſt des Leibes zu tragen, werden aber ſo oft gewechſelt, daß ſie ihre Dienſte nie— 
mals verſagen. 

Die Hühner haben ſo viele Feinde, daß nur ihre ungewöhnlich ſtarke Vermehrung das 
Gleichgewicht zwiſchen Vernichtung und Erſatz herzuſtellen vermag. Alle Raubtiere, große 
und kleine, ſtellen den Hühnern eifrig nach, und der Wenſch geſellt ſich überall als der 
ſchlimmſte Feind zu den Verfolgern. Aber der Wenſch hat auch bald einſehen gelernt, daß 
dieſe wichtigen Tiere ſich noch ganz anders verwerten laſſen. Er hat ſchon ſeit altersgrauer 
Zeit wenigſtens einige von ihnen an ſich zu feſſeln geſucht und ſie von den Waldungen Süd— 
aſiens aus über die ganze Erde verbreitet, unter den verſchiedenſten Himmelsſtrichen, unter 
den verſchiedenſten Umſtänden heimiſch gemacht. Es iſt wahrſcheinlich, daß er ſich die brauch— 
barſten unter allen ausgewählt hat, es unterliegt aber auch keinem Zweifel, daß er viele von 
denen, die gegenwärtig noch wild leben, unter ſeine Botmäßigkeit hätte zwingen und ſie zu 
nützlichen Haustieren gewinnen können. Das Beſtreben der Neuzeit, fremdländiſche Tiere 
bei uns einzuführen, kann durch keine Tierordnung glänzender belohnt werden als durch die 
Hühner, deren Schönheit, leichte Zähmbarkeit und Nützlichkeit von keiner anderen Vogelgruppe 
übertroffen wird. 

Durch die vielen vorhandenen Zwiſchenformen iſt die Einteilung der eigentlichen Hühner— 
vögel ſehr ſchwierig. Gadow bildet folgende drei Familien: Großfußhühner, Hokkovögel und 
eigentliche Hühner. h 

Großfußhühner oder Wallniſter nennt man Hühnervögel, die Ozeanien und bejon- 
ders Auſtralien bewohnen und ſich durch das Brutgeſchäft nicht bloß von allen ihren Ver— 
wandten, ſondern von allen Vögeln der Erde unterſcheiden. Alle Wallniſter bringen nämlich 
ihre ungewöhnlich großen Eier in einem aus Erde und Blättern zuſammengeſcharrten Neſt— 
hügel unter, in dem ſich durch Gärung der Pflanzenſtoffe ſo hohe Wärme erzeugt, daß das 
Ei zur Entwickelung gelangt. Ihm entſchlüpft das Junge vollſtändig befiedert und ſo ſelb— 
ſtändig, daß es fähig iſt, ſich ohne Hilfe der Eltern zu erhalten. 

In ihrem Bau ſind die Wallniſter, von denen man 28 Arten kennt, den Faſanvögeln 
verwandt, während ſie, wenigſtens einige von ihnen, in der Bewegung und namentlich in 
der Art, zu fliegen, den Kallen ähneln. Sie find mittelgroß und beſonders durch die hohen, 
langzehigen, mit ſtarken, geſtreckten Krallennägeln bewehrten, alſo in jeder Beziehung 
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entwickelten Füße ausgezeichnet. Auffallend iſt die Weite des Beckens, die mit dem ungewöhn— 
lichen Umfang der Eier in Verbindung zu ſtehen ſcheint. 

Die Hurbelwallniſter oder Großfußhühner im engeren Sinne (Megapodius . G.) 
ſind ſchlank, ihr Hals iſt mittellang, der Kopf groß, der Schnabel meiſt kürzer als der Kopf, 
der Flügel breit abgerundet, der Schwanz kurz und abgerundet, der vorn mit einer ein— 
fachen Reihe großer, ſechseckiger Schilder verſehene Lauf ſehr ſtark und noch etwas länger 
als die lange, kräftige Mittelzehe, die wie alle anderen mit kräftigen, langen, aber wenig 
gebogenen Nägeln bewehrt iſt. Das düſtere, bei beiden Geſchlechtern gleiche Gefieder pflegt 
reichlich zu ſein, auf dem Hinterkopfe ſich zu verlängern; der Augenkreis, die Kehle und der 
Hals aber, auch wohl ein großer Teil des Kopfes, bleiben regelmäßig nackt. Duperreys 
Großfußhuhn, Megapodius duperreyi Less. et Garn., iſt auf der Oberſeite vorherrſchend 
braun, auf der Unterjeite grau gefärbt; es iſt etwa jo groß wie ein weiblicher Faſan. Die 
beigeheftete Tafel „Hühnervögel“ (1) zeigt ein friſch ausgeſchlüpftes Junges von Cumings 
Großfußhuhn, Megapodius eumingi Dillw., von den Philippinen. 

Über die Neſthügel dieſer Vögel verdanken wir Le Soueéf eingehende Mitteilungen. 
Oft findet man ſie unmittelbar an der Küſte eben über der höchſten Flutlinie, und hier 
beſtehen ſie dann, wie ſich erwarten läßt, hauptſächlich aus Sand, untermiſcht mit Steinen, 
Wurzelwerk, Knüppeln und Blättern, während weiter landeinwärts Erde den Sand vertritt; 
die Hauptmaſſe iſt auch hier, wenigſtens bei Duperreys Großfußhuhn, immer mineraliſcher 
Natur und enthält nur ſo viel Pflanzenſtoffe, wie zur Hervorbringung der entſprechenden 
Hitze nötig ſind. Die Vögel errichten nicht jedes Jahr einen neuen Bau, ſondern vergrößern 
nur den alten; er erhält dadurch im Laufe der Zeit einen bedeutenden Umfang. 

Im erſten Jahre iſt ein ſolcher Bau oft recht klein, etwa 60 em hoch und am Grunde 
1,5 m breit, aber man findet alte von 4—5 m Höhe und 10—12 m Breite, die offenbar 
ſchon einer ganzen Reihe von Geſchlechtern gedient haben. Im Juli und Auguſt, und eher 
bei feuchtem als bei trockenem Wetter, werden dieſe Neſter, und zwar von oben her, vergrößert, 
bevor im September oder Anfang Oktober das Legen beginnt. Nur je ein Pärchen benutzt 
den Haufen. Der Hahn bleibt immer in der Nähe, um ſofort Ausbeſſerungen vornehmen zu 
können. Die Henne ſcharrt nahe dem Gipfel ein 20 em bis 1,2 m tiefes Loch, bringt darin 
das Ei in ſenkrechte Stellung und füllt den übrigen Raum mit lockerer Erde bis oben an. 
Bisweilen, aber nicht oft, arbeitet ſie nicht in lotrechter Richtung, ſondern macht von der Seite 
her einen geraden, wagerechten Gang. Die Löcher liegen ganz regellos, ſind in ein und dem— 
ſelben Neſthaufen von ſehr wechſelnder Tiefe, haben aber immer eine Breite von 30 em und 
enthalten ſtets nur ein Ei. Die höchſte Eierzahl eines Haufens iſt neun. Die einzelnen Eier 
werden jeden vierten Tag gelegt, denn ſie bedürfen, weil ſie ſehr groß ſind, geraumer Zeit, 
um legereif zu werden. Sie ſind in der Größe ziemlich verſchieden, ähneln ſich aber in der 
Geſtalt. Ihr Längsdurchmeſſer beträgt ungefähr 9, ihr Querdurchmeſſer 6 em. Die Färbung 
wechſelt je nach der Beſchaffenheit der Stoffe, die ſie umgeben: die in ſchwarzer Erde liegen— 
den ſind regelmäßig dunkel rötlichbraun, die in Sandhügel abgelegten ſchmutzig gelbweiß. 
Das Auskriechen der Jungen iſt bisher noch nicht beobachtet worden. 

Nahe verwandt mit der Gattung Megapodius it die der Taubenwallniſter (Lipoa Gd.), 

bei der der Scheitel mit einem niedrigen, dichten Federkamm ausgeſtattet iſt, der lange 
Schwanz 16 Steuerfedern enthält, Lauf und Zehen ziemlich kurz ſind und erſterer vorn mit 
einer Doppelreihe ſechseckiger, kleinerer Schilder bedeckt iſt. Dieſe Gattung umfaßt nur eine 
Art, Lipoa ocellata Gd. (ſ. Tafel „Hühnervögel“, 2), die das ſüdliche und weſtliche Auſtralien 
bewohnt. Die Geſamtlänge beträgt 62 em. 

Der Taubenwallniſter weicht in ſeiner Lebensweiſe, die zuerſt Le Souef näher beſchrieben 
hat, in verſchiedenen Punkten von den übrigen Wallniſtern ſo ſehr ab, daß es angebracht 
erſcheint, ihm einen beſonderen Abſchnitt zu widmen. Der Vogel iſt in der Südhälfte Auſtra— 
liens weit verbreitet und findet ſich faſt immer da, wo eine Mallee genannte Zwergform der 
Gummibäume (Eucalyptus) wächſt, wonach er auch Mallee-Huhn heißt. Die Hauptſtand— 
orte dieſes Baumes ſind regenloſe, von dünenartigen Hügelzügen durchſetzte Sandgegenden. 
Die ſchwarz und grau geſprenkelte Färbung dieſes Wallniſters ſtimmt wundervoll zu der 
des Bodens, auf dem er lebt. Er iſt ſcheu, einſiedleriſch und wird nur ſelten geſehen. Der 
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abraten Zune x — 

J. Cumings Großfußhuhn, Megapodius cumingi Dillw., frisch ausgeschlüpftes Junges, ausgestopft im Britischen Museum. 

23 nat. Gr., S. S. 170. — Herb. G. Herring -London phot. 

2. Taubenwallnifter, Lipoa ocellata Gould. 

l/s nat. Gr., s. S. 170. W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot. 
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3. Schopfwachtel, Lophortyx californicus Shaw Nodad. 

4. Wildes Truthuhn, Meleagris gallopavo I. 

Is nat. Gr., S. S. 176. — New York Zoological! Society phot. 
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Niſthaufen dieſer Form der Wallniſter ſteht meiſt in unmittelbarer Nähe eines Nadelbaumes 
oder eines dichten Gebüſches, ſelten frei. 

Hat ſich ein Paar notgedrungen für eine neue Niſtſtätte entſcheiden müſſen, ſo iſt das 
erſte, was beide Gatten tun, daß ſie eine flache, in der Mitte 20 em tiefe und 60 em breite 
Grube in den Boden ſcharren. Darauf kratzen ſie Laub, Rindenſtücke, Zweige und andere 
umherliegende Pflanzenſtoffe in genügender Menge zuſammen, nicht bloß um jene Grube 
zu füllen, ſondern auch, um einen etwa 25 em hohen, kleinen Haufen auf ihr zu errichten. 
In dieſen graben fie dann in der Mitte eine etwa 35 em breite und 8-12 em tiefe Höhlung, 
die Eierkammer. Darauf wird eine etwa 8 em dicke Sandlage über den ganzen Bau ge— 
ſcharrt, den ſie bis zum nächſten Regen, der den Haufen gründlich durchnäßt, liegen laſſen. 
Hat es nun tüchtig geregnet, ſo daß auch der aus Pflanzenſtoffen beſtehende Kern des 
Ganzen durch und durch feucht geworden und in Gärung geraten iſt und den nötigen Hitze— 
grad erreicht hat, jo iſt der Brutofen zur Aufnahme der Eier fertig. An der Arbeit des Neſt— 
baues beteiligen ſich Hahn und Henne in gleicher Weiſe. Der Sand wird mit beiden Beinen 
und beiden Flügeln zuſammengehäuft, und die letzteren werden beſonders dazu verwendet, 
ihn gehörig und gleichmäßig über das ganze Bauwerk zu verteilen. Iſt der kegelförmige 
Haufen fertig, jo hat er oft eine Grundfläche von 3 m Breite und in der Mitte eine Höhe 
von ebenfalls 3 m. Nun entfernt die Henne wieder den meiſten Sand aus der Eierkammer, 
ſo daß deren Boden nur noch mit einer etwa 6 em hohen Lage bedeckt bleibt. Jetzt legt ſie 
das erſte Ei hinein, das ſie mit einem Fuße, das ſpitze Ende nach unten, aufrecht hält, 
während ſie mit dem anderen Fuße Sand um das Ei herum häuft, bis es feſtſteht. Um nicht 
umzufallen, lehnt ſie ſich bei dieſer Arbeit an die Wand der Vertiefung, die danach auch mit 
Sand gefüllt wird, mit dem Rücken an. Bei jedem Ei, das gelegt wird, muß die Henne 
die ganze Grube leer- und dann wieder vollſcharren, was ihr ſehr viele Mühe macht. Die 
Eier werden in der Regel entlang des Randes der Grube und eins in die Witte geſtellt, 
und zwar lagenweiſe. Iſt die erſte Lage vollzählig, jo wird ſie mit einer 5 em hohen Sand— 
ſchicht bedeckt. Bei der zweiten Lage wird jedes Ei ſo geſtellt, daß ſein ſpitzes Ende zwiſchen 
je 2 Eier der erſten zu ſtehen kommt. Weiſt ſind drei Lagen, jede zu 3 oder 5 Eiern, vor— 
handen, und ein volles Gelege ſind 14 Eier. Die Temperatur in der Eierkammer iſt etwa 
350 C. Jeden dritten Tag bei Morgengrauen wird ein Ei gelegt, und ſeine Entwickelung 
dauert ein wenig über 5 Wochen. Da dieſe ſelbſtverſtändlich ſofort nach Ablage jedes 
einzelnen Eies beginnt, ſo erſcheinen die Küchelchen zu recht verſchiedenen Zeiten, und zwar 
ſchlüpfen natürlich die aus den unterſten Eiern entſtehenden zuerſt aus. 

Die Eier ſind nach Rey braungelb. Sie haben eine ſehr zerbrechliche Schale und würden 
den Druck des auf ſie laſtenden, dazu in der Regel noch etwas feuchten Sandes nicht aus— 
halten können, wenn ſie nicht auf der Spitze ſtänden. Da die Henne, ſolange ſie legt, alſo 
mindeſtens während 42 Tagen, das Neſt jeden dritten Tag bis zu einem gewiſſen Grad 
öffnen muß, mögen die ausgeſchlüpften Jungen hierbei Gelegenheit finden, ſich aus ſeinem 
Inneren herauszuarbeiten. Vielleicht hilft ihnen dabei auch die Mutter unmittelbar. Die 
aus den Eiern der oberſten Lage hervorgehenden bedürfen einer ſolchen Hilfe kaum, denn 
die ſie deckende Sandſchicht iſt weit dünner und auch trockener, alſo leichter zu durchbrechen. 

Sobald die Jungen das Neſt verlaſſen haben, ſind ſie durchaus imſtande, für ſich ſelber 
zu ſorgen: ſie können gleich, wenn auch nur auf kurze Strecken, fliegen, verlaſſen ſich aber mehr 
auf ihre Beine, und mit vollem Recht, denn ſie laufen vorzüglich. Ein eben ausgekrochenes 
Küchelchen im Gebüſch und Geſtrüpp mit der Hand zu fangen, iſt kein geringes Kunſtſtück. 

* 

Die etwa 60 Arten der Hokkovögel find höchſt eigenartige, große oder mittelgroße und 
geſtreckt gebaute, in ihrem Vorkommen auf das Feſtland von Süd- und Mittelamerika 
beſchränkte Hühner. Der Schnabel iſt in der Regel länger als bei den meiſten anderen 
Hühnern, am Ende breithakig herabgebogen, hinten mit einer Wachshaut überzogen, die 
ſich über die ganze Naſengrube, gewöhnlich auch über die Zügel und Augengegend erjtredt 
und den auf der Schnabelwurzel oft vorhandenen Höcker überkleidet, der Fuß mittelſtark 
und mittelhoch, der Flügel ſtark abgerundet, der aus zwölf Steuerfedern beſtehende Schwanz 
ſehr lang, ſtark, kräftig, ſeitlich etwas verkürzt oder ziemlich gleichlang. In dem derben und 
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großfederigen, jedoch nicht dichten Gefieder ſind die einzelnen Federn breit und abgerundet, 
ihre Schäfte aber meiſt eigentümlich verdickt, von der Wurzel aus angeſchwollen und erſt 
gegen die Spitze hin verdünnt und verſchmächtigt. Düſtere Farben ſind vorherrſchend, lichtere 
aber nicht ausgeſchloſſen. Das Skelett hat mit dem der Faſanvögel manche Ahnlichkeit. 
Größere Beachtung verdient die Luftröhre. Sie tritt nämlich auf die äußere Seite des 

Glattſchnabelhokko, Crax alector L. ½ natürlicher Größe. 

Bruſtkorbes heraus, verläuft hier in einer oder mehreren Windungen und ſenkt ſich nunmehr 
erſt in die Tiefe des Bruſtkaſtens ein. 

Die Hoffovögel freſſen als echte Baumvögel Früchte und, nach Baird, hauptſächlich 
Baumblätter, verſchmähen aber auch Inſekten nicht. Sie kommen nur ſelten auf den Boden 
herab. Ihre Stimme iſt laut und mißtönend. Sie werden in der Gefangenſchaft ſehr zahm, 
doch gelang es bisher nicht, ſie im Käfig zur Fortpflanzung zu bringen. 

Bei der Gattung der Hokkos (Crax I.) iſt der Schnabel hoch, auf dem Firſte ſtark ge— 
krümmt, ſeitlich zuſammengedrückt, am Grunde regelmäßig mit einer Wachshaut überkleidet 
und durch Höcker verziert, die während der Paarungszeit noch bedeutend aufſchwellen. Das 
Gefieder iſt auf dem Scheitel und Hinterkopfe meiſt zu einer kammförmigen Haube verlängert, 
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die aus ſchmalen, ſteifen, ſanft rückwärts, an ihrer Spitze aber wieder vorwärts gekrümmten 
Federn beſteht. 

Der Glattſchnabelhokko, Crax alector L., hat einen gelben Fleiſchhöcker auf der 
Wurzel des Schnabels und iſt bis auf den weißen Bauch, den Steiß und den Endſaum der 
Schwanzfedern glänzend blauſchwarz. Die Länge beträgt ungefähr 95 em. Beim Knopf— 

ſchnabelhokko, Crax globicera L., weiſt die Schnabelbaſis des Männchens einen harten, 
ſehr großen, birnförmigen Höcker von gelber Farbe auf. Das Gefieder iſt ſchwarz, nur der 
Bauch weiß. Das Weibchen iſt braun mit vielen ſchwarzen Wellenſtreifen, am Kopfe ſchwarz 
und weiß gefleckt. Die Art lebt in Mexiko, Honduras und Guatemala. 

Alle Arten bewohnen Süd- und Mittelamerika, einſchließlich des Südens von Mexiko, 
der Glattſchnabelhokko im beſonderen verbreitet ſich über das Innere Braſiliens, von Guayana 
bis Paraguay, und wird dort in allen Wäldern gefunden. 

Die Hoffos find in ihrem Aufenthalt an Gegenden mit Bäumen gebunden und ver- 
laſſen den Wald höchſtens auf kurze Zeit. Man trifft ſie zwar oft auch auf dem Boden an und 
beobachtet, daß ſie hier, falls der Grund eben iſt, mit großer Schnelligkeit einherrennen; in 
der Regel aber ſieht man ſie im Gezweige der Bäume, während der Brutzeit paarweiſe, 
außerdem zu drei, vier und mehr Stück beiſammen. Im Gezweige bewegen ſie ſich langſam, 
obſchon verhältnismäßig geſchickt; der Flug hingegen iſt niedrig, geſchieht in wagerechter 
Richtung und hat keine lange Dauer. Sämtliche Arten fallen auf durch ihre Stimme, die 
immer etwas Eigentümliches hat, aber je nach der Art ſehr verſchieden iſt. Einige brummen, 
andere pfeifen, andere knurren, andere ſchreien ein „Hu hu hu hu“ aus tiefer Bruſt hervor, 
andere laſſen Laute erſchallen, die durch die Silben „rada racka“ wiedergegeben werden mögen. 

Die Nahrung der freilebenden Hokkos beſteht vorzugsweiſe, vielleicht ausſchließlich, in 
Früchten. Über die Fortpflanzung wiſſen wir bis jetzt noch ſehr wenig, ſo viel aber doch, 
daß die Hokkos nicht auf dem Boden, ſondern auf Bäumen brüten. Sie legen, nach Rey, 2, 
oft 3 weiße Eier mit ſehr rauher Schale, die größer und ſtärker als unſere Hühnereier ſind. 

Da das Wildbret der Hoffos an Zartheit dem Taubenfleiſch, an Wohlgeſchmack dem 
des Truthahns ähnelt, wird ihre Jagd in Südamerika eifrig betrieben. Außer dem Fleiſche 
der erlegten Vögel benutzen die Indianer deren ſtarke Schwingen oder die Schwanzfedern zur 
Herſtellung von Fächern und ſammeln ſolche Federn, die ſie im Walde finden. Hier und 
da werden auch die kleineren Federn zu allerlei Schmuck verwendet. 

Die gefangenen Hokkos, die man faſt in allen Niederlaſſungen der Indianer antrifft, 
werden, laut v. Martius, aus den im Walde ausgenommenen, von Hühnern bebrüteten 
Eiern gezogen; denn die Fortpflanzung gefangener Hokkos ſoll nur unter beſonders günſtigen 
Verhältniſſen gelingen. Über die leichte Zähmbarkeit dieſer Vögel find alle Naturbeobachter 
und Tierzüchter einig. Schon Azara erzählt, daß die Hokkos in den Niederlaſſungen nicht bloß 
wie Haushühner leben, ſondern förmlich zu Stubentieren werden. Sonnini ſah in Guayana 
Scharen gezähmter Hokkos ohne Furcht vor den Menſchen in den Straßen umherlaufen. 

Die dritte Familie iſt die der Eigentlichen Hühner. Die Hinterzehe iſt bei ihnen im 
Gegenſatz zu den beiden vorher beſchriebenen Familien höher eingelenkt als die Vorderzehen, 
und ihr hinterſtes Glied iſt viel kürzer als das der dritten Zehe. Da die Einteilung in Unter— 
familien ziemlich willkürlich iſt, begnügen wir uns, die eigentlichen Hühner in zwei Abteilungen, 
Faſanvögel und Waldhühner, vorzuführen. 

Die Faſanvögel haben einen geſtreckten Körper, mittellangen, ſeitlich zuſammen— 
gedrückten Schnabel mit nach der Spitze zu gewölbtem Firſt, unter Federn verſteckte Naſen— 
löcher; die Flügel ſind mittellang, ſtark abgerundet, die Schwanzfedern, beſonders bei den 
Hähnen, mehr oder weniger verlängert, die Läufe von mäßiger Länge, teilweiſe oder ganz 
nackt, bei den Männchen faſt ſtets mit Sporen bewehrt, die Zehen nackt, ſtets ohne ſeitliche 
Hornfranſen. Die meiſten Arten haben nackte Stellen am Halſe und am Kopfe. 

Die Männchen unterſcheiden ſich in vielen Punkten, namentlich durch größere Pracht, 
von den Weibchen und leben meiſt in Vielweiberei. Die Hennen niſten in der Regel auf 
dem Boden und legen zahlreiche, zum Teil einfarbige, zum Teil bunte Eier. Es ſind über 
250 Arten bekannt, von denen etwa 80 die Neue Welt bewohnen. Der Schwerpunkt ihrer 
Verbreitung liegt in Zentralaſien. 
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Eine wohlumgrenzte, etwa 70 Arten enthaltende, auf Amerika beſchränkte Gruppe iſt die 
der „Baumhühner“. Sie ſind klein oder mittelgroß und zierlich gebaut. Der Schnabel iſt kurz, 
an der Schneide des Unterkiefers oft gezahnt, der Fuß hochläufig, langzehig und unbeſpornt. 
Um das Auge herum iſt bei vielen Arten die Haut nackt. Das Gefieder iſt reich, bei den 
meiſten Arten nicht beſonders lebhaft, bei vielen aber doch ſehr ſchön gefärbt und immer ent— 
ſprechend gezeichnet. Alle ſind bewegliche Geſchöpfe, laufen raſch und gewandt, fliegen leicht, 
wenn auch nicht ausdauernd, benehmen ſich im Gezweige der Bäume mit Geſchick, ſehen und 
hören ſcharf, bekunden verſtändige Beurteilung wechſelnder Verhältniſſe, laſſen ſich deshalb 
auch ohne beſondere Schwierigkeit zähmen. Ihre Anmut und Zierlichkeit wirbt ihnen in 
jedem, der fie kennen lernt, einen Freund; ihre Fruchtbarkeit und Anſchädlichkeit hat weit- 
gehende Hoffnungen erweckt. Man verſucht diejenigen, welche den Norden Amerikas be— 
wohnen, bei uns und anderswo heimiſch zu machen, und hat bereits nennenswerte Erfolge 
erzielt; andere Arten gereichen einſtweilen mindeſtens unſeren Tiergärten zur Zierde. Die 
Baumhühner erfüllen alle Anforderungen, die man an derartige Vögel zu ſtellen berechtigt 
iſt: ſie ſind anſpruchslos wie wenig andere Arten ihrer Familie und belohnen jede auf ſie 
verwandte Mühe reichlich. 

Die Virginiſche Baumwachtel, Colinus virginianus I., iſt dadurch von beſonderem 
Intereſſe, daß ſie in Europa eingeführt worden iſt. Sie kennzeichnet ſich durch folgende Merk— 
male: der Schnabel iſt kurz, kräftig, ſtark gewölbt, ſein Oberteil hakig übergebogen, die Schneide 
ſeines Unterteils vor der Spitze zwei- oder dreimal eingekerbt, der Fuß mittelhoch, vorn mit 
zwei Längsreihen glatter Horntafeln, ſeitlich und hinten mit kleinen Schuppen bedeckt, der 
Flügel gewölbt, mäßig lang. Alle Federn der Oberſeite ſind rötlichbraun, ſchwarz gefleckt, 
getüpfelt, gebändert und gelb geſäumt, die der Unterſeite weißlichgelb, rotbraun längsgeſtreift 
und ſchwarz in die Quere gewellt; ein weißes Band, das auf der Stirn beginnt und über 
das Auge weg nach dem Hinterhalſe läuft, eine über dem lichten Bande ſich hinziehende 
ſchwarze Stirnbinde und eine ſolche, die, vor dem Auge entſpringend, die weiße Kehle ein— 
ſchließt, ſowie endlich die aus Schwarz, Weiß und Braun beſtehende Tüpfelung der Halsſeiten 
bilden vereinigt einen zierlichen Kopf- und Halsſchmuck. Das Weibchen unterſcheidet ſich 
durch bläſſere Färbung und undeutlichere Zeichnung des Gefieders, hauptſächlich aber durch 
das Gelb der Stirn, der Brauen, der Halsſeiten und der Kehle. Das Geſchlecht der Jungen, 
die ſonſt dem Weibchen ähneln, läßt ſich an der mehr oder minder deutlichen Zeichnung 
bereits erkennen. Die Länge beträgt 25, die Breite 35 em. 

Kanada bildet die nördliche, das Felſengebirge die weſtliche, der Meerbuſen von Mexiko 
die ſüdliche Grenze des Verbreitungskreiſes der Baumwachtel. In England hat man ſie ein— 
gebürgert, in Weſtindien mit vollſtändigem, anderswo mit beſchränkterem Erfolge. Ihren 
Stand wählt ſie in ähnlicher Weiſe wie unſer Rebhuhn. Sie bevorzugt das Feld, verlangt 
aber Buſchdickichte, Hecken und dergleichen Schutzorte, ſcheint auch gelegentlich die Tiefe des 
Waldes aufzuſuchen. Im Süden der Vereinigten Staaten iſt ſie ein Standvogel; im Norden 
tritt ſie im Winter Streifzüge an, die zu förmlichen Wanderungen werden können. 

Die Schilderungen der amerikaniſchen Forſcher laſſen erkennen, daß die Baumwachtel 
in ihrer Lebensweiſe und ihrem Betragen unſerem Rebhuhn ähnelt. Der Lauf iſt ebenſo 
behende, der Flug wohl noch etwas raſcher, die übrigen Begabungen ſtehen ungefähr auf der 
gleichen Höhe, die Stimme aber hat mehr Klang und Abwechſelung als die des Rebhuhns. 

Mit Beginn des Frühlings trennen ſich die Schwärme oder Völker, die während des 
Winters zuſammengelebt hatten. Jeder Hahn erwirbt ſich, oft erſt nach langem Kampfe, 
eine einzige Henne und wählt ein paſſendes Brutgebiet. Später, jedoch ſelten vor Anfang 
Mai, ſchreitet die Henne zum Neſtbau. Gewöhnlich ſucht ſie ſich einen dichten Grasbuſch 
und ſcharrt in deſſen Mitte eine Grube in Geſtalt einer halben Hohlkugel aus, die jo tief zu 
ſein pflegt, daß ſie den ſitzenden Vogel faſt vollſtändig aufnimmt. Wenn das umſtehende 
Gras emporwächſt, umhüllt und verdeckt es das Neſt in erwünſchter Weiſe und wölbt ſich 
zugleich an der Seite, die zum Aus- und Einſchlüpfen benutzt wird, zu einem torartigen 
Ausgang. Die Anzahl der Eier ſchwankt zwiſchen 20 und 24, man hat jedoch auch ſchon 32, 
die indeſſen möglicherweiſe von zwei Hennen ſtammten, in einem Neſt gefunden. Beide 
Eltern brüten, und das Männchen übernimmt außerdem das Amt eines treuen Wäch— 
ters. Nach 23 Tagen ſchlüpfen die niedlichen, auf roſtbraunem Grunde licht pfahlbräunlich 
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längsgeſtreiften, unten, mit Ausnahme der gelben Kehle, pfahlgrauen Jungen aus, und nun— 
mehr teilen ſich beide Eltern in deren Leitung und Pflege; wenigſtens habe ich an gefangenen 
beobachtet, daß ſich der Hahn vom erſten Tage ihres Daſeins an mit ebenſoviel Liebe ihrer 
annimmt wie die Henne. Schon in der dritten Woche ihres Lebens vermögen die jungen 
Baumwachteln ſich flatternd zu erheben, und ſogleich vermindern ſich die Gefahren, die ſie 
bedrohen; denn jetzt ſtiebt beim Erſcheinen eines Feindes das ganze Volk auseinander, und 
jedes einzelne Küchlein rennt und flattert weiter, einem ſicheren Zufluchtsorte zu, während 
die Eltern nach wie vor ihre Verſtellungskünſte treiben. Später bäumt die plötzlich erſchreckte 
Familie regelmäßig auf, ſofern Bäume in der Nähe ſtehen. 

Während des Sommers nährt ſich die Baumwachtel von Inſekten und allerlei Pflan— 
zenſtoffen, namentlich auch von Getreidekörnern; im Herbſte bilden letztere die hauptſächlichſte 
Speiſe. Solange die Fluren grün ſind, lebt alt und jung herrlich und in Freuden; wenn 
aber der Winter eintritt, leidet auch dieſes Huhn oft bittere Not, ſo daß es ſich zum Wandern 
nach ſüdlicheren Gegenden entſchließen muß. Auf ſolchen Reiſen kommen viele um. An den 
Ufern der großen Ströme ſiedeln ſich ſchon im Oktober Tauſende von Baumwachteln an, alle 
Gebüſche belebend und tagtäglich von einem Ufer zum anderen ſchweifend, wobei gar 
manche in den Wellen ihren Tod finden. Später verlaſſen ſie die bei ihnen ſehr beliebten 
Aferbüſche und kommen auf die befahrenen Straßen, um hier den Miſt der Pferde zu durch— 
ſuchen, und endlich, wenn tiefer Schnee ihnen draußen überall den Tiſch verdeckt, erſcheinen 
ſie, getrieben vom Hunger, in unmittelbarer Nähe der Anſiedelungen, ja ſelbſt inmitten der 
Gehöfte, miſchen ſich unter die Haushühner, vertrauen ſich gleichſam deren Führung an und 
nehmen die Broſamen auf, die von dem Tiſche ihrer glücklicheren Verwandten fallen. 

Die Baumwachtel eignet ſich ebenſoſehr zur Zähmung wie zur Einbürgerung in ſolchen 
Gegenden, die ihre Lebensbedingungen erfüllen. Ihre erſtaunliche Fruchtbarkeit iſt der Ver— 
mehrung überaus günſtig. Wollte man bei uns zulande denſelben Verſuch wagen, den die 
Engländer bereits ausgeführt haben, jo würden 50—100 Paare genügen, um zunächſt eine 
Faſanerie und von dieſer aus eine der Vermehrung günſtige Gegend mit dem vielverſpre— 
chenden Wilde zu bevölkern. 

Die Jagd der zierlichen Hühner, deren Wildbret für vortrefflich gilt, wird von den 
Amerikanern gern betrieben, obgleich ſie nicht jo leicht iſt wie die auf unſer Rebhuhn. Die 
Baumwachtel läßt ſich nicht vom Hunde ſtellen, ſondern ſucht ſich, wenn ſie Gefahr ſieht, 
laufend zu retten und ſteht erſt im äußerſten Notfalle einzeln, gewöhnlich dicht vor den Füßen 
des Jägers, auf. Noch ſchwieriger wird die Jagd, wenn ein Volk glücklich den Wald erreicht 
hat, weil hier alle zu bäumen und ſich auf den ſtarken Aſten platt niederzudrücken pflegen, 
ſich ſomit auch einem ſcharfen Auge entziehen. Dagegen folgen ſie der Locke. In Amerika 
wendet man Netz und Schlinge viel lieber an als das Feuergewehr. 

Die nächſten Verwandten der Baumwachtel ſind zwei ebenfalls amerikaniſche Arten, 
die Schopfwachtel, Lophortyx californicus Shaw Nodd. (Tafel „Hühnervögel“, 3), und 

die Helmwachtel, Lophortyx gambeli Nutt., die beide eine zierliche Kopfhaube aus auf— 
richtbaren Federn tragen. Ihre Lebensweiſe zeigt mit derjenigen der Baumwachtel faſt 
völlige Übereinſtimmung. Sie treten ebenfalls in Schwärmen auf, die zuweilen tauſend 
Stück und mehr zählen. Die Schopfwachtel hat man bereits in Frankreich und Deutſchland 
einzubürgern verſucht, jedoch bisher ohne den gewünſchten Erfolg. Neue Verſuche erſcheinen 
aber durchaus nicht als ausſichtsloſes Unternehmen. 

Die Truthühner (Meleagris L.), eine neuweltliche Gattung der Faſanvögel, find große, 
ſchlankgebaute, hochbeinige, kurzflügelige und kurzſchwänzige Hühnervögel. Der Schnabel 
iſt kurz, ſtark, oben gewölbt und gebogen, der Fuß ziemlich hoch und langzehig, der Flügel 
ſehr gerundet, der aus 18 breiten, aufrichtbaren Federn gebildete Schwanz ein wenig ab— 
gerundet. Kopf und Oberhals ſind unbefiedert und mit Warzen bewachſen; von der Ober— 
ſchnabellade hängt eine zapfenförmige, ausdehnbare Fleiſchklunker, von der Gurgel eine 
ſchlaffe Haut herab. Als beſondere Eigentümlichkeit muß hervorgehoben werden, daß ſich 
einzelne Federn der Vorderbruſt in borſtenartige Gebilde umwandeln, die das übrige Ge 
fieder an Länge weit überragen. Die Gattung verbreitet ſich über die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, Mexiko, Guatemala, Aukatan und Britiſch-Honduras. 
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Das Gefieder des Truthuhns oder des Puters, Meleagris gallopavo L. (Tafel 

„Hühnervögel“, 4), iſt auf der Oberſeite bräunlichgelb, prachtvoll metalliſch ſchimmernd, jede 
Feder breit ſamtſchwarz geſäumt, auf dem Anterrücken und den Schwanzdeckfedern tief nuß— 
braun, grün und ſchwarz gebändert, auf der Bruſt gelblichbraun, ſeitlich dunkler, auf Bauch 
und Schenkel bräunlichgrau; die Schwungfedern ſind ſchwarzbraun, die der Hand gräulich— 
weiß, die des Armes bräunlichweiß gebändert, die Steuerfedern auf gleichfarbigem Grunde 
ſchwarz gewellt, gebändert und fein geſprenkelt, die nackten Kopf- und Halsteile hell himmelblau, 

unterhalb des Auges ultramarinblau, die Warzen lackrot. Die Länge beträgt 100 — 110 em. 

Das Gefieder des Weibchens iſt minder ſchön und lebhaft, dem des Hahnes jedoch ähnlich. 
Über das Freileben des Truthuhns liegen viele Berichte vor, keiner von ihnen aber 

übertrifft die Schilderung, die wir Audubon verdanken. Die Wälder der Staaten Ohio, 
Kentucky, Illinois und Indiana, Arkanſas, Tenneſſee und Alabama beherbergen noch heutiges— 
tages Truthühner in namhafter Anzahl. Sie leben zeitweilig in großen Geſellſchaften und 
treten unregelmäßige Wanderungen an, indem ſie weidend die Waldungen durchſtreifen, bei 
Tage auf dem Boden fortlaufend und nachts auf hohen Bäumen raſtend. Gegen den Oktober 
hin reiſen ſie dem Tieflande des Ohio und Wiſſiſſippi zu. Die Männchen vereinigen ſich 
dazu in Geſellſchaften von 10—100 Stück und ſuchen ihre Nahrung für ſich allein; die Weib— 
chen ſchlagen ſich mit ihren halberwachſenen Jungen in faſt ebenſo zahlreiche Banden zu— 
ſammen und verfolgen abgeſondert den gleichen Weg. Wenn die Truthühner in eine nah— 
rungsreiche Gegend gelangen, pflegen ſie ſich in kleinere Geſellſchaften zu zerteilen, und nun— 
mehr miſcht ſich alt und jung untereinander. Dies geſchieht gewöhnlich Mitte November. 
Später kann es vorkommen, daß ſie ſich, abgemattet von der Wanderung, Bauernhäuſern 
nähern, den Hühnern anſchließen und mit ihnen in Hof und Stall eintreten. 

Sobald im Frühjahr das Land trocken iſt, ſucht ſich die Henne um Witte April einen 
geeigneten, möglichſt verſteckten Niſtplatz aus. Laut Dodge ſoll ſie dieſen auch vor dem Hahne 
verbergen, weil er die Jungen zu töten pflege. Das Neſt beſteht aus einer ſeichten, liederlich 
mit Federn ausgekleideten Vertiefung; das Gelege zählt 10 —15, zuweilen auch 20, auf 
dunkel ſchmutzigrahmgelbem Grunde rot geſprenkelte und punktierte Eier. Dem Neſte naht 
ſich die Henne ſtets mit größter Vorſicht und deckt, wenn ſie es verläßt, die Eier ſorgfältig 
mit trockenen Blättern zu, ſo daß es ſehr ſchwer iſt, ohne Hilfe eines Hundes überhaupt ein 
Neſt aufzufinden, wenn man nicht gerade die brütende Mutter davon aufſcheucht. Gewahrt 
dieſe, während ſie brütet, einen Feind, ſo drückt ſie ſich nieder und rührt ſich nicht, bis ſie 
merkt, daß ſie entdeckt wurde. 

Schon mit dem 14. Tage ihres Lebens ſind die Jungen, die bisher auf dem Boden 
bleiben mußten, fähig, ſich zu erheben, und von jetzt an fliegt die Familie gegen Abend ſtets 
zu einem niedrigen Zweige auf und verbringt hier, unter den gewölbten Flügeln der Mutter 
geſchützt und geborgen, die Nacht. Noch etwas ſpäter verläßt die Alte mit den Küchlein die 
Wälder während des Tages, um auf Blößen oder Wieſen den Reichtum an verſchiedenen 
Beeren auszunutzen und den wohltätigen Einfluß der Sonne zu genießen. 

Oft legt man die im Walde gefundenen Eier zahmen Truthühnern unter und erzielt 
hierdurch Junge, die zwar noch etwas von den Sitten der wild lebenden beibehalten, aber 
ſich doch bald an die Gefangenſchaft gewöhnen und unter Umſtänden ſehr zahm werden. 
Audubon beſaß einen Hahn, der ihm wie ein Hund nachfolgte und ſich im weſentlichen ganz 
wie ein zahmer betrug, aber niemals mit den anderen in den Stall ging, ſondern zum Schlafen 
ſtets den Firſt des Hauſes wählte. Als er älter wurde, flog er tagtäglich in den Wald hinaus, 
kehrte jedoch mit Sonnenuntergang zurück. 

Obgleich das Truthuhn Pekannüſſe und die Frucht der Winterrebe bevorzugt und ſich 
da, wo dieſe Früchte häufig ſind, ſtets in Menge findet, frißt es doch auch Gras und Kräuter 
der verſchiedenſten Art, Getreide, Beeren, Früchte und ebenſo Inſekten, kleine Heuſchrecken 
kleine Eidechſen, junge Fröſche und dergleichen. 

Unter den zahllojen Feinden, die den Truthühnern nachſtellen, find nächſt dem Menſchen 
die gefährlichſten der Luchs, die Schnee-Eule und der Uhu. Jagd und Fang des Truthuhns 
werden überall in Amerika mit Leidenſchaft, nicht immer aber auch mit Schonung betrieben. 

Das Truthuhn wurde ſehr bald nach der Entdeckung Amerikas zu uns herübergebracht. 
Gegenwärtig iſt es als Hausvogel überall verbreitet. Bei uns zulande werden Truthühner 
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immer noch recht ſelten gehalten, obgleich ihre Zucht ſich, wenn ſie ins Große getrieben wird, 
wohl verlohnt. Manche Hofbeſitzer achten die Truthühner hoch, die meiſten Menſchen aber 
mögen ſie ihres polternden, jähzornigen und zankſüchtigen Weſens halber nicht leiden. Ihre 
Dummheit it erſchreckend; ungewohntes bringt ſie gänzlich außer Faſſung. Lächerlich iſt es, 
wie ſie vor einem kleinen Turmfalken die Flucht ergreifen, als ſäße ihnen der böſe Feind im 
Nacken. Aber ſie haben auch ihre ſehr guten Seiten, und namentlich die unter allen Um- 
ſtänden ſich gleichbleibende Mütterlichkeit der Henne iſt des vollſten Lobes wert. 

Bw An 2 N 

Haubenperlhuhn, Guttera cristata Wagl., und Gemeines Perlhuhn, Numida meleagris Z. Y,; natürlicher Größe. 

In neuerer Zeit iſt Trutwild auch in Deutſchland (in Pommern, Oſtpreußen, Hanno- 
ver uſw.) und in Oſterreich ausgeſetzt worden, und zwar im allgemeinen mit gutem Erfolge. 
Man darf behaupten, daß die Einbürgerung dieſes wertvollen Wildes überall gelingen wird, 
wo die natürlichen Vorbedingungen für ſein Gedeihen gegeben ſind. 

Die Perlhühner mit der Hauptgattung Numida L. und einigen Nebengattungen bilden 
eine 23 Arten umfaſſende, urſprünglich auf Afrika, einſchließlich Madagaskar, beſchränkte 
Gruppe der Hühnervögel. Sie kennzeichnen ſich durch kräftigen Leib, kurze Flügel, mittel 
langen Schwanz, ſehr verlängerte Oberſchwanzdeckfedern, überhaupt reiches Gefieder, mehr 
oder weniger nackten, mit Federbuſch, Holle, Krauſe, Helm und Hautlappen verzierten Kopf 
und Oberhals und ſehr übereinſtimmende Färbung und Zeichnung, die aus einer lichten 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 12 
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Perlfleckung auf dunklem Grunde beſteht und, wie die Kopfzierde, beiden Geſchlechtern ge— 
meinſam iſt. 

Das Gemeine Perlhuhn, Numida meleagris L. (Abb. S. 177), die Stammform unſeres 
gezähmten Perlhuhns, trägt ein mehr oder minder langes Horn auf der Scheitelmitte und zwei 
Haut- oder Fleiſchlappen hinten am Anterkiefer. Oberbruſt und Nacken find ungefledt lila— 
farben, Rücken und Bürzel auf grauem Grunde mit kleinen weißen, dunkler umrandeten 
Perlflecken beſetzt, die auf den Unterflügeldedfedern größer werden, die unteren Teile auf 
grauſchwarzem Grunde ziemlich gleichmäßig mit großen runden Perfflecken geziert, die 
Schwungfedern bräunlich, auf der Außenfahne weiß gebändert, die dunkelgrauen Steuer— 
federn ſchön geperlt. Die Iris iſt dunkelbraun, die Wangengegend bläulichweiß, der Kamm— 
lappen rot, der Helm hornfarben, der Schnabel rotgelblich hornfarben, die wachshautartige 
Wulſt am Schnabelgrunde rot. Die Länge beträgt etwa 55 em. In der Gefangenſchaft ge— 
züchtete und von früher gezähmten herſtammende Perlhühner unterſcheiden ſich hauptſächlich 
durch bedeutendere Größe. Entartungen ſind häufig. 

Das Haubenperlhuhn, Guttera eristata Wagl. (Abb. S. 177), iſt gekennzeichnet durch 
den Kopfſchmuck, der aus einem vollen Federbuſche beſteht. Die nackte Haut an Kopf und 
Hals iſt kobaltblau, Kinn und Kehle aber ſind rot. 

Als das edelſte Mitglied der Gruppe ſehe ich das oſtafrikaniſche Geierperlhuhn, 
Acryllium vulturinum Hardw., an. Das Gefieder zeigt in ſeiner Weiſe dieſelbe Pracht wie 
das Federkleid des ſchönſten Faſans. Die Krauſe iſt dunkel rotbraun, der Hals ultramarin— 
blau, ſchwarz und ſilberweiß in die Länge geſtreift, da jede einzelne der ſchmalen, langen, 
lanzettförmigen Federn auf ſchwarzem, fein grau getüpfeltem Felde einen 4 mm breiten 
weißen Mittelftreifen und breite ultramarinblaue Säume zeigt; auf den kurzen Mittelbruſt— 
federn verliert ſich dieſe Zeichnung, und es tritt dafür ein reines Samtſchwarz, auf den Seiten— 
bruſtfedern aber ein prachtvolles Ultramarinblau auf; die Oberrückenfedern zeigen noch die 
lichten Mittelftreifen, nicht aber die blauen Säume; es kommt dafür eine höchſt zierliche, aus 
ſchwarz- und weißgrauen Wellenlinien und Pünktchen beſtehende Zeichnung zur Geltung; 
das übrige Gefieder iſt auf dunkel- oder ſchwarzgrauem Grunde äußerſt fein licht marmoriert 
und geperlt; auf der Außenfahne der Schulter- und Oberarmfedern fließen die Perlen in 
ſchmale weiße Streifen zuſammen. Die Länge beträgt etwa 60 em. 

Alle Perlhuhnarten gehören urſprünglich Afrika an, doch ſcheint die Verbreitung der 
verſchiedenen Arten ſich auf gewiſſe Gegenden zu beſchränken. Die bekannteſte, das Gemeine 
Perlhuhn, iſt in Weſtafrika heimiſch, ebenſo das Haubenperlhuhn. Das Geierperlhuhn be— 
wohnt nur die Küſtenländer Oſtafrikas. 

Es ſcheint, daß ſich die Lebensweiſe der verſchiedenen Arten, von unweſentlichen Lebens— 
äußerungen abgeſehen, in hohem Grade ähnelt. Das Perlhuhn bedarf nach meinen Er— 
fahrungen Gegenden, die von dichtem Niederwalde beſtanden ſind, dazwiſchen aber freie 
Blößen haben. Keichbebuſchte Täler der Ebenen, Waldungen, in denen dichter Unterwuchs 
den Boden deckt, Steppen, in denen grasartige Pflanzen nicht allein zur Herrſchaft gekommen 
ſind, Hochebenen im Gebirge bis zu 3000 m Höhe und ſanft abfallende, mit Felsblöcken über- 
ſäte, aber dennoch mit einer üppigen Pflanzendecke überzogene Gehänge genügen allen An— 
forderungen, denen ſein Aufenthaltsort entſprechen muß. Neumann gibt aber an, daß ver— 
ſchiedene Arten doch nicht die gleichen Ortlichkeiten bevorzugen: das Geierperlhuhn liebt den 
Aufenthalt an den dürrſten Stellen der mit einzelnen Akazien beſtandenen öden Flächen; das 
Haubenperlhuhn iſt ein echter Waldvogel, während das Gemeine Perlhuhn der Steppe und 
dem Buſchland eigentümlich iſt. 

Die Perlhühner find Standvögel, wenn auch nicht im ſtrengſten Sinne des Wortes. 
Da, wo ſie häufig ſind, wird man ihrer bald gewahr. Sie verſtehen es, ſich bemerklich zu 
machen, und wäre es auch nur, daß ſie in den Morgen- und Abendſtunden ihre trompeten— 
artige, ſchwer zu beſchreibende, den meiſten meiner Leſer aber durch unſer zahmes Perlhuhn 
wohlbekannt gewordene Stimme vernehmen laſſen. 

Perlhühner fliehen unter allen Amſtänden bei Annäherung eines Menſchen. Sie ſind 
weniger vorſichtig als ſcheu; eine Kuhherde ſcheucht ſie weg, ein Hund bringt ſie förmlich 
außer Faſſung, ein Menſch wenigſtens in größere Aufregung. Wie die Indianer auf ihren 
Kriegspfaden laufen die Vögel in langen Reihen hintereinander her, und was das eine 
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beginnt, tun die übrigen nach. Einzelne Paare findet man höchſt ſelten, Familien, die aus 
15 — 20 Stück beſtehen, ſchon öfter, gewöhnlich aber ſehr zahlreiche Ketten, die unter Um- 
ſtänden aus 6—8 Familien zuſammengeſetzt ſein können. Die Familien halten eng zuſammen, 
und auch die „Geſperre“ bleiben ſtets im innigſten Verbande. 

Zum Schlafen wählen alle Arten erhabene Stellen, die ihnen die größte Sicherheit ver— 
ſprechen, hohe Bäume an Flußufern, unzugängliche Grate und Felsſpitzen. „Selbſt während 
der Nacht“, jagt v. Heuglin, „entgeht ihnen nichts Außergewöhnliches; iſt es in der Am— 
gebung ihres Raſtplatzes nicht geheuer, jo lärmen ſie ſtundenlang.“ 

Man darf wohl behaupten, daß die Perlhühner den mit niederem Graſe bewachſenen 
oder ganz verdorrten Blößen einen prächtigen Schmuck verleihen. Die dunklen Vögel ver— 
ſchwinden zwiſchen den ihnen ähnlich gefärbten Steinen, heben ſich aber ſcharf ab von den 
grün oder graugelb erſcheinenden Grasflächen. Verkennen wird man ſie nie: der wagerecht 
gehaltene Körper, die locker getragenen, wie geſträubt erſcheinenden Bürzelfedern und der 
dachförmig abfallende Schwanz ſind für ihre Geſtalt ſo bezeichnend, daß nur der Ungeübte 
ſie mit irgendeinem anderen Huhne verwechſeln könnte. 

Die Nahrung wechſelt je nach der Gegend und Ortlichkeit oder auch nach der Jahres— 
zeit. Im Frühling, wenn die Regen fallen, werden Inſekten wahrſcheinlich das Hauptfutter 
bilden, denn ich fand den Kropf zuweilen vollſtändig mit Heuſchrecken angefüllt; ſpäter freſſen 
ſie Beeren, Blätter, Knoſpen, Grasſpitzen und endlich Körner aller Art. 

Die Neſter der Perlhühner beſtehen in einer kleinen natürlichen oder künſtlichen Vertie— 
fung im Boden, um die etwas dürres Laub oder Steppengras liegt. Das Gelege zählt 5—8, 
zuweilen auch mehr, ſchmutzig gelblichweiße, ziemlich glänzende und ungemein hartſchalige 
Eier. Die Brutdauer beträgt 25 Tage. „Hahn und Henne entfernen ſich niemals von ihrer 
Brut und ſuchen durch Lärmen und haſtiges Hin- und Herlaufen die Aufmerkſamkeit des 
Menſchen auf ſich zu ziehen“ (v. Heuglin). Die Küchlein im Flaumkleide gleichen in Anſehen 
und Weſen jungen Faſanen, werden bald nach dem Ausſchlüpfen von den Alten weggeführt, 
wachſen raſch heran und folgen bereits, wenn ſie die halbe Größe der Eltern erreicht haben, 
dieſen auf allen Streifereien, bäumen dann nachts auch ſchon regelmäßig mit ihnen auf. 

Perlhühner laſſen ſich leichter eingewöhnen als irgendein anderes Wildhuhn, werden 
jedoch nicht leicht und kaum jemals vollſtändig zahm, ſchreiten auch nur dann zur Fort— 
pflanzung, wenn ſie weiten Spielraum haben. Dagegen kann man gefangene bald ſo weit 
gewöhnen, daß ſie in Haus und Hof umherlaufen. Sie ſind aber zänkiſch, liegen mit Haus— 
und Truthühnern beſtändig im Streite, werden jo bösartig, daß fie erwachſene Hähne und 
ſelbſt Kinder angreifen, ſtreifen weit umher, verſtecken ihr Neſt ſoviel wie möglich, brüten 
nicht eifrig und können ſtarke Kälte nicht vertragen. 

Die Perlhühner haben ſehr viele Feinde. Alle Katzenarten Afrikas, vom Leoparden 
oder Geparden an bis zum Luchs herab, alle Schakale und Füchſe ſtellen den Alten und 
Jungen, die Schleichkatzen namentlich den Eiern und Küchlein nach; alle größeren Naub- 
vögel jagen eifrig auf dieſes ſo leicht zu bewältigende Wild, und ſelbſt die Kriechtiere erlangen 
es nicht ſelten: wir fanden im Magen einer 2,5 m langen Rieſenſchlange ein vollſtändig aus— 
gewachſenes Perlhuhn. Der Wenſch jagt ſie überall mit einer gewiſſen Vorliebe, weil ſie ſich 
ohne beſondere Mühe berücken laſſen, obwohl ſie, wenn ſie Verfolgungen verſpüren, bald 
ſehr ſcheu werden. 

Die drei Arten der Gattung Pfau (Pavo I.) unterſcheiden ſich von ſämtlichen anderen 
Hühnern durch die Schleppe, d. h. die über alles gewohnte Maß entwickelten Oberſchwanz— 
deckfedern, die demgemäß als ihr wichtigſtes Kennzeichen angeſehen werden müſſen. Sie ſind 
die größten aller Hühner, kräftig gebaut, ziemlich langhalſig, kleinköpfig, kurzflügelig, hoch— 
beinig und langſchwänzig. Das Gefieder bekleidet in reicher Fülle den Leib, ziert den Kopf 
mit einem langen aufgerichteten Buſche, der entweder aus ſchmalen, ganz bebarteten oder 
nur an der Spitze bebarteten Federn beſteht, läßt aber die Augengegend frei. Seine Schön— 
heit erreicht es im dritten Jahre des Alters. Das Vaterland der Pfauen iſt Südaſien. 

Der Gewöhnliche Pfau, Pavo eristatus L. (Abb. S. 180), den wir als den Stamm— 
vater des ſchönſten unſerer Hofvögel anzuſehen haben, iſt auf Kopf, Hals und Vorderbruſt 
prachtvoll purpurblau mit goldenem und grünem Schimmer, auf dem Rücken grün, jede 
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Feder iſt kupferfarbig gerändert und muſchelartig gezeichnet, auf dem Flügel weiß, ſchwarz 
quergeſtreift, auf der Rückenmitte aber tiefblau, auf der Unterjeite ſchwarz; die Schwung— 
und Schwanzfedern ſind licht nußbraun, die Federn, die die Schleppe bilden, grün, durch 
Augenflecke prächtig geziert; die 20—24 Federn der Haube tragen nur an der Spitze Bärte. 
Beim Weibchen iſt Braun die vorherrſchende Farbe der Oberſeite, Weiß die Farbe der 

Unterſeite. Die Länge beträgt 110—125, die Länge der Schleppe 120—130 em. 

Die Heimat des Gewöhnlichen Pfaues iſt Oſtindien und Ceylon. Er bewohnt Waldungen 
und Dſchungeln, beſonders bergiger Gegenden, ſolche aber, die von offenem Lande umgeben 
oder von Schluchten durchzogen werden, häufiger als ſolche, die mit unſerem Hochwalde zu 
vergleichen ſind. Nach Williamſon ſind Waldungen mit dichtem Unterwuchſe oder hohem 
Graſe ſeine Lieblingsplätze, vorausgeſetzt, daß es an Waſſer nicht fehlt; ebenſogern hält er 
ſich in Pflanzungen auf, die ihm Deckung gewähren und einzelne hohe, zur Nachtruhe: 

Pfau, Pavo eristatus E. Yso natürlicher Größe. 

geeignete Bäume haben. In vielen Gegenden Indiens gilt er als ein heiliger und un— 
verletzlicher Vogel, deſſen Tötung in den Augen der Eingeborenen als Verbrechen angeſehen 
wird und jeden Übertreter in Lebensgefahr bringt. In der Nähe vieler Hindutempel halten 
ſich zahlreiche Herden von halbwilden Pfauen auf, deren Pflege mit zu den Obliegenheiten 
der Geiſtlichen gehört. 

Die wilden Pfauen werden gewöhnlich in Banden von 30—40 Stück gefunden. Am 
Tage halten ſich dieſe Geſellſchaften meiſt auf dem Boden auf, und nur in den Vormittags— 
und Abendſtunden kommen ſie auf die Blößen oder Felder heraus, um ſich hier nach Nah— 
rung umzuſehen. Wird er verfolgt, ſo ſucht ſich der Pfau ſo lange wie möglich laufend zu 
retten, und erſt wenn er einen gewiſſen Vorſprung erreicht hat, entſchließt er ſich zum Fluge. 
Dieſer iſt ſchwerfällig und rauſchend. Der Vogel erhebt ſich gewöhnlich nicht über Schuß— 
höhe und fliegt ſelten weit. Vor einem Hunde oder überhaupt einem größeren vierfüßigen 
Raubtiere ſcheut ſich der Pfau weit mehr als vor dem Menſchen, wahrſcheinlich weil er mit 
Wildhunden und Tigern ſchlimme Erfahrungen gemacht hat. 

Der Pfau frißt alles, was unſer Huhn genießt, iſt aber vermöge ſeiner Größe und 
Stärke imſtande, auch kräftigere Tiere zu bewältigen, ſo namentlich Schlangen von ziem— 
licher Länge, die von ihm teilweiſe gefreſſen, mindeſtens getötet werden. Wenn das junge 
Getreide ſchoßt, findet er ſich regelmäßig auf den Feldern ein, um hier zu äſen. 
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Im Herbſte verliert der Hahn ſeine Schleppe, die erſt im März wieder vollſtändig 
erneut iſt. Er entfaltet jetzt vor dem Weibchen die volle Schönheit ſeines Spieles und be— 
nimmt ſich überhaupt in gleicher Weiſe wie ein gezähmter. Nach Hume gewährt es einen 
herrlichen Anblick, ein halbes Dutzend Pfauhähne balzend auf einer Waldblöße beieinander 
zu ſehen, aber noch überraſchender wirkt vielleicht der Gegenſatz, wenn die Geſellſchaft 
plötzlich erſchrickt und alle auf einmal ihre Pracht und Herrlichkeit zuſammenklappen und 
einziehen und nach allen Richtungen auseinanderſtieben. Das Neſt, das man gewöhnlich 
auf einer erhöhten Stelle, im Walde unter einem größeren Buſche, findet, beſteht aus dünnen 
Aſtchen, trockenen Blättern und dergleichen und iſt ebenſo unordentlich gebaut wie das anderer 
Hühnervögel. Das Gelege zählt laut Jerdon 4—8 oder 9, laut Williamſon 12—15 Eier. 
Sie werden von der Henne mit großem Eifer bebrütet und nur im äußerſten Notfalle ver— 
laſſen. Das Jugendleben verläuft wie das anderer Hühner. 

Obgleich man nicht ſagen kann, daß der Pfau zu dem geſuchten Wilde der indiſch— 
europäiſchen Jäger gehört, vermag anfänglich doch keiner von dieſen der Verſuchung zu 
widerſtehen, einen in der Luft dahinſtreichenden Hahn herabzuſchießen. Das Wildbret alter 
Vögel iſt zwar nur zur Suppe gut genug, das der halberwachſenen aber ganz ausgezeichnet 
wegen ſeiner Weichheit und des vortrefflichen Wildgeſchmackes. 

Die Zeit, in der der Pfau zuerſt nach Europa gelangte, ſteht nicht feſt. Die alten 
Griechen kannten ihn ſchon. Bei den Gelagen der römiſchen Kaiſer ſpielte er bereits eine 
hervorragende Rolle. Vitellius und Heliogabalus ſetzten den Gäſten gewaltige Schüſſeln vor, 
gefüllt mit Zungen und Hirn der Pfauen und angerichtet mit den teuerſten Gewürzen Indiens. 

Der hervorſtechendſte Zug im Weſen des Pfaues iſt anmaßliche Herrſchſucht, die er 
nicht bloß ſeinen Weibchen, ſondern auch dem Wenſchen gegenüber bekundet, und die ihn auf 
dem Hühnerhof oft unleidlich macht. Ein altes italieniſches Sprichwort ſagt, der Pfau habe 
die Federn eines Engels, die Stimme eines Teufels und den Tritt eines Meuchelmörders. 

Der Winter ficht den Pfau wenig an: er behält, auch wenn er einen warmen Stall hat, 
ſelbſt bei der ſtrengſten Kälte die erhabenen Schlafplätze bei, die er ſich im Sommer wählte, 
und läßt ſich unter Umſtänden ruhig einſchneien, leidet davon auch keinen Schaden. 

Der Argusfaſan oder Arguspfau, Argusianus argus I., der Siam, Malaffa und 
Sumatra bewohnt, unterſcheidet ſich von allen bekannten Vögeln dadurch, daß die Federn 
des Ober- und Vorderarmes außerordentlich verlängert, nach der Spitze zu verbreitert, dabei 
weichſchaftig, aber hartfahnig, die Handſchwingen hingegen ſehr kurz ſind. Der aus zwölf 
ſehr breiten, dachartig übereinanderliegenden Federn gebildete Schwanz iſt ungemein lang 
und ſtark abgeſtuft, weil ſich namentlich die beiden mittleren Federn auffallend über die 
anderen verlängern. Von der eigentümlichen Pracht des Gefieders ſieht man am ruhig 
ſitzenden Vogel, mit alleiniger Ausnahme der Augenflecke auf der letzten Armſchwinge, gar 
nichts; ſie tritt erſt beim Ausbreiten der Flügel und des Schwanzes zutage. Die Nacken— 
und Oberrückenfedern ſind auf braunem Grunde lichtgelb geperlt und geſtreift, die des 
Mittelrückens auf gelbgrauem Grunde mit runden dunkelbraunen Tüpfeln gezeichnet. Auf 
der Außenfahne der Schwungfedern des Armes ſtehen längliche dunkelbraune, von einem 
lichteren Hofe umgebene Tüpfel in dichter Reihe auf graurötlichem Grunde. Auf den langen 
Oberarmdeckfedern herrſcht ein ſchönes dunkles Rotbraun als Grundfärbung vor; hell grau— 
rötliche Streifen, die rotbraune, von einem dunklen Hofe umgebene Punktreihen zwiſchen 
ſich aufnehmen, gelblichweiße Flecke, Linien und Schmitze, bräunlichrote Netzbänder und 
endlich große ſchillernde, dunkel begrenzte, licht geſäumte Augenflecke bilden die Zeichnung. 
Dieſe Augenflecke, deren feine Schattierung den Eindruck einer plaſtiſchen Wölbung erweckt, 
ſtehen hart am Schafte auf der Außenfahne und treten auf den Unterarmfedern deutlicher 
hervor als auf den Schulterfedern. Die längſten Schwanzfedern ſind ſchwarz, die Schäfte 
innen aſchgrau, außen rotbraun, beide Fahnen mit weißen, von einem ſchwarzen Hofe um— 
gebenen Flecken geziert. Die Geſamtlänge beträgt 1,7—1,8 m, wovon auf die Wittel— 
ſchwanzfedern 152 m kommen. Die Henne iſt bedeutend kleiner und viel einfacher gezeichnet. 

Der Argusfaſan bewohnt dichte, immergrüne Wälder. Sowohl die Männchen wie die 
Weibchen leben ganz einſam, und jeder Hahn hat ſeinen eigenen Tanzplatz, auf den er ſehr 
ſtolz zu ſein ſcheint, und den er peinlich ſauber hält. Er wählt ſich im tiefſten Inneren des 
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dichteſten Forſtes ein ebenes Plätzchen, bisweilen auf dem Boden eines Waſſerriſſes, ganz 
umgeben von dichtem Röhricht und ſonſtigem üppigſten Pflanzenwuchs, bisweilen auf 
dem Gipfel eines Hügels, wo das Dickicht verhältnismäßig licht und offen iſt. Von dieſer 
Stelle entfernt er auf einem Raum von 6—8 qm alles dürre Laub und alles Geſtrüpp, bis 
nichts zu ſehen iſt als der glatte, nackte Waldboden. Ebenſo iſt er, wenn er von dem Fleck— 
chen einmal Beſitz ergriffen hat, von jetzt ab eifrigſt befliſſen, jedes welke Blättchen und jedes 
abgeſtorbene Zweiglein, die von benachbarten Bäumen zufällig auf den Tanzboden fallen, 
ſorgſamſt wegzuſchaffen. Daviſon ſah zwar nie den Eigentümer eines ſolchen Platzes auf 
dieſem tanzen, ſondern nur ruhig darauf ſtehen oder ſich langſam zu ihm hinbegeben oder 
von ihm zurückkehren, wobei der Vogel in kurzen Pauſen ſeinen Ruf erſchallen ließ, hält es 
aber für unzweifelhaft, daß ihre wirkliche Bedeutung doch die von Tanzböden iſt. Die Hähne 
ſind mit Ausnahme der Morgen- und Abendſtunden, in denen ſie ſich, um zu freſſen und zu 
ſaufen, fortbegeben, immer zu Hauſe zu finden, und auch nachts ruhen ſie auf einem oder 
dem anderen dicht dabeiſtehenden Baume. Sie ſind ſchwieriger als vielleicht irgendeine 
andere Vogelart zu beſchleichen. 

Ihr Ruf, den man über einen Kilometer weit hören kann, lautet etwa „Hauw“, was 
zehn- bis zwölfmal hintereinander wiederholt wird. Danach wird eine kurze Pauſe gemacht, 
und die ganze Lautreihe erſchallt dann abermals uſw., aber immer nur vom Tanzplatz aus. 
Einer fängt damit an, und die übrigen in der Nachbarſchaft antworten, einer nach dem an— 
deren. Der Knall eines Gewehres veranlaßt jeden Hahn, der ihn hört, zu antworten, und 
ebenſo jedes andere laute Geräuſch, und wenn es nur das Geſchnatter einer Affengeſellſchaft 
wäre, die durch die Baumwipfel der näheren Umgebung dahinzieht. 

Die Nahrung der Argusfaſanen beſteht hauptſächlich aus abgefallenen Früchten, die 
ſie ganz verſchlingen. Aber ſie freſſen auch Schnecken, Ameiſen und andere Inſekten. Zur 
nm 

Tränke begeben ſie ſich gegen 10 oder 11 Uhr vormittags, nachdem ſie gefreſſen haben. 

Der Gattung Kammhühner (Gallus Driss.) verdanken wir unſer Haushuhn. Bei ihren 
Angehörigen iſt der Leib kräftig, der Schnabel mittelmäßig lang, ſtark, ſein Oberkiefer gewölbt 
und gegen die Spitze herabgebogen, der Fuß ziemlich hoch und beſpornt, der Flügel kurz und 
ſtark gerundet, der Schwanz mittellang, wenig abgeſtuft und dachförmig. Auf dem Kopfe 
erhebt ſich ein fleiſchiger Kamm; vom Unterſchnabel fallen ſchlaffe, fleiſchige Hautlappen herab; 
die Wangengegend iſt nackt. Das prachtvolle Gefieder bekleidet in reicher Fülle den Leib; 
die Bürzel- oder Oberſchwanzdeckfedern des Hahnes verlängern ſich, überdecken die eigent— 
lichen Steuerfedern und fallen, ſichelförmig gebogen, über ſie und den Hinterleib herab. 

Indien und die malaiiſchen Länder ſind die Heimat dieſer Gattung. Die vier bekannten 
Arten bewohnen den Wald und führen, obgleich alle ſich durch ihre Stimme ſehr bemerklich 
zu machen wiſſen, ein verſtecktes Leben. 

Die meiſte Anwartſchaft auf die Ehre, Stammart unſeres Haushuhns zu ſein, gebührt 
dem Bankivahuhn, Gallus gallus L. Kopf, Hals und die langen, herabhängenden Nacken— 
federn des Hahnes ſchimmern goldgelb, die Rückenfedern ſind purpurbraun, in der Witte 
glänzend orangerot, gelbbraun geſäumt; die ebenfalls verlängerten, herabhängenden Ober— 
deckfedern des Schwanzes ähneln in der Färbung denen des Kragens; die mittleren Deckfedern 
der Flügel ſind lebhaft kaſtanienbraun; die großen ſchillern ſchwarzgrün, die dunkelſchwarzen 
Bruſtfedern goldgrün; die Schwungfedern der Hand ſind dunkel ſchwarzgrau, die des Armes 
auf der Außenfahne roſtfarben, auf der inneren ſchwarz, die Schwanzfedern ebenfalls ſchwarz, 
die mittleren ſchillernd, die übrigen glanzlos. Die Länge beträgt 65 em. Bei der kleineren 
Henne ſteht der Schwanz mehr wagerecht, Kamm und Fleiſchlappen ſind eben nur angedeutet, 
die länglichen Halsfedern ſchwarz, weißgelblich geſäumt, die des Mantels braunſchwarz ge— 
ſprenkelt, die der Unterteile iſabellfarben, Schwung- und Steuerfedern braunſchwarz. Der 
Verbreitungskreis des Bankivahuhns umfaßt ganz Indien und die malaiiſchen Länder. 

Das Dſchungelhuhn, Gallus lafayetti Less., das nur auf Ceylon lebt, unterſcheidet 
ſich von der vorgenannten Art durch die rötlich orangefarbene Bruſt des Hahnes. Beim 
Sonnerathuhn, Gallus sonnerati Temm., find die ſchmalen langen Federn an Kopf, Hals 
und Oberrücken des Hahnes ſchwarz, grau gerandet, weiß gebändert und jede mit einem 
gelblichen Fleck am Ende verziert; die übrigen Federn der Oberſeite tragen ſchmale weiße 
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Schaftſtreifen. Es bewohnt Wejt-, Süd- und Wittelindien. Der Gangegar, Gallus varius 
Shaw Nodd., ſteht den drei vorigen Arten etwas ferner, denn er hat im Gegenſatze zu jenen 
nicht 14, ſondern 16 Steuerfedern und einen ungezackten Kamm, auch iſt nur ein einziger 
Lappen in der Witte des Halſes vorhanden. Java, Lombok und Flores ſind ſeine Heimat. 

Über die Lebensweiſe der Wildhühner liegen auffallenderweiſe nur dürftige Mitteilungen 
vor; es mag auch ſchwierig ſein, ſie zu beobachten. Der von ihnen bewohnte Wald legt dem 
Forſcher wie dem Jäger oft unüberwindliche Hinderniſſe in den Weg. Doch trifft man, wenn 
man durch die Wälder reiſt, laut Jerdon, oft mit Wildhühnern zuſammen. Sie halten ſich 
gern in der Nähe der Wege auf, weil ſie hier in dem Kote der Herdentiere oder Pferde reich— 
liche Nahrung finden; auch treiben die Hunde, wenn ſie ſeitab von den Wegen umherlaufen, 
viele von ihnen zu Baume; man ſieht ſie auf den Feldern, die in der Nähe der Wälder liegen 
und von ihnen gern beſucht werden, oder beobachtet ſie endlich gelegentlich der Jagden, zu 
denen ſie Veranlaſſung geben. Ihre Nahrung beſteht in mancherlei Sämereien und Knoſpen, 
ganz beſonders aber in Inſekten. 

Von dem Haushuhn unterſcheiden ſich die Wildhühner hauptſächlich durch ihre Stimme. 
Das Krähen des Gangegar iſt, nach Bernſtein, zweiſilbig und tönt heiſer wie „Kükrüü kukrü“, 
das des Sonnerathahns iſt ein höchſt ſonderbarer, gebrochener Laut, eine unvollſtändige, 
aber unbeſchreibliche Art von Krähen. Alle Wildhühner tragen zur Belebung der Wälder 
weſentlich bei. Die Hähne ſollen ebenſo kampfluſtig, ja noch kampfluſtiger ſein als ihre zah— 
men Abkömmlinge, deshalb auch von den Eingeborenen gezähmt werden, weil man gefunden 
hat, daß die Haushähne wohl ſtärker ſein können, aber niemals eine gleichgroße Gewandtheit 
und ebenſoviel Mut beſitzen wie ſie. 

Über die Fortpflanzung liegen mehrere Berichte vor. „Die Bankivahenne“, jagt Jerdon, 
„legt 8—12 Eier von milchweißer, nach Rey von hell bräunlichgelber Färbung, oft unter 
einen Bambusſtrauch oder in ein dichtes Gebüſch, nachdem ſie vorher vielleicht auch einige 
abgefallene Blätter oder etwas trockenes Gras zuſammengeſcharrt und daraus ein rohes Neſt 
bereitet hatte, und brütet vom Juni bis zum Juli, je nach der Ortlichkeit.“ Der Hahn be— 
kümmert ſich nicht um die Aufzucht der Jungen, die Henne aber bemuttert dieſe mit gleicher 
Zärtlichkeit wie unſere Haushenne die ihrigen. Jerdon verſichert auf das beſtimmteſte, daß 
Vermiſchungen der nebeneinander wohnenden Hühnerarten nicht ſelten vorkommen und unter— 
ſtützt dadurch die Vermutung, daß mehrere der als Arten beſchriebenen Wildhühner nur als 
Blendlinge von vier Hauptarten angeſehen werden müſſen. 

Alle Wildhühner laſſen ſich zähmen, gewöhnen ſich aber keineswegs ſo raſch an die Ge— 
fangenſchaft, wie man vielleicht annehmen möchte. Guillemard verſichert jedoch, gefangene 
Bankivahühner würden auf den Sulu-Inſeln ſehr zahm und kreuzten ſich leicht mit Haus— 
hühnern. Nach Layard iſt es auf Ceylon eine häufige Erſcheinung, daß ſich wilde Dſchungel— 
hähne mit Haushennen kreuzen. Die daraus hervorgehenden männlichen Baſtarde ſind 
allen Haushähnen bei weitem an Mut überlegen, haben auch viel ſchärfere Sporen. In 
unſeren Tiergärten pflanzen ſich zwar alle Arten fort, niemals aber darf man mit Be— 
ſtimmtheit darauf rechnen. 

Man nimmt zurzeit wohl allgemein an, daß unſer Haushuhn vom Bankivahuhn, und 
zwar allein von ihm, abſtammt. Darwin war es, der dieſer Annahme durch ſeine vergleichen— 
den Unterjuchungen der zahmen Hühnerraſſen und der verſchiedenen wilden Arten der Gat— 
tung Gallus den größten Grad von Wahrſcheinlichkeit verlieh. 

Baldamus, dem wir in unſerer notgedrungen nur kurzen Schilderung der Haushuhn— 
raſſen folgen wollen, ſagt, daß wahrſcheinlich die in Birma lebende, zwar geographiſch, nicht 
aber ſyſtematiſch unterſchiedene Form des Bankivahuhns die Stammform der kleineren Raſſen 
des Haushuhns ſei, namentlich der Bantams. Weiteres habe dann wohl noch das Zuſammen— 
wirken der natürlichen und künſtlichen Zuchtwahl getan. „Über die Beziehungen der übrigen 
Wildhühner“, fährt unſer Gewährsmann fort, „zu unſeren gezähmten Raſſen fehlen noch 
alle Anhaltspunkte für ein entſcheidendes Urteil.” 

Wenn wir fragen, wo das Haushuhn zuerſt vom Menſchen gezüchtet wurde, jo müſſen 

wir, um dieſe Frage beantworten zu können, zunächſt einmal genauer feſtſtellen, welche 
Gegenden das Bankivahuhn bewohnt. Es find das die Dſchungeln des nordöſtlichen und 
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zentralen Indien, ferner die ſich ſüdwärts durch die Halbinſel Malakka, öſtlich durch Siam 
bis Cochinchina und Hainan erſtreckenden Gebiete. 

Die große chineſiſche Enzyklopädie ſagt, Haushühner wären zu einer Zeit, die etwa dem 
14. oder 15. Jahrhundert v. Chr. entſpricht, aus dem Weſten, alſo aus Indien, in das Himm— 
liſche Reich eingeführt worden; jedenfalls iſt das Huhn bei den Chineſen und Japanern ein 
uraltes Haustier, wenn es auch kaum von ihnen zuerſt gezüchtet ſein dürfte. 

Die Agypter hielten ebenfalls Haushühner und mögen ſie zugleich mit der Einrichtung 
der Brutöfen unmittelbar aus dem fernen Orient erhalten haben; von Agypten aus dürften 
dieſe Tiere auf das ſüdliche Europa, auf Griechenland und Rom übergegangen ſein. Die 
keltiſchen und germaniſchen Völker haben die Haushühner wohl nicht von den Griechen und 
Römern überkommen, ſondern auf einem direkteren Wege aus dem Oſten erhalten. Darwin 
iſt der Meinung, daß das Haushuhn um 600 v. Chr. nach Europa kam. 

Wir laſſen hier eine Anzahl der wichtigſten Raſſen der Haushühner folgen und ver— 
weiſen dabei auf die beigeheftete farbige Tafel „Haushühner“. Die Cochinchina-Hühner 
oder Cochins (Taf. „ Haushühner“, 1) ſind große, ſchwere Vögel mit etwas nach vorn geneigter 
Haltung, kleinem Kopfe, kurzem, ſtark abwärts gebogenem Schnabel, ſtraffem, aufrechtem, 
regelmäßig gezacktem Kamme, roten Kehl- und Ohrlappen, von denen die erſteren länger als 
die letzteren ſind. Der Hals iſt ziemlich kurz, der Rumpf ſtämmig und gedrungen, kurz und 
breit, namentlich iſt die Bruſt breit. In dem kurzen, ſchräg getragenen Schwanze ſind beim 
Hahne die Sichelfedern nur klein; die Flügel ſind klein und kurz. Die Unterſchenkel ſind 
flaumig befiedert, die weit auseinanderſtehenden, kurzen, derben Läufe an der Ferſe mit 
weichen, gebogenen Federn beſetzt, ſonſt an der Außenſeite von der Ferſe bis zur Außen- und 
Mittelzehe dicht befiedert. Der Hahn wiegt erwachſen 4,5 —6 kg, die Henne, die einen ſehr 
kurzen, im Bürzelgefieder faſt ganz verſteckten Schwanz hat, 4 — 5 kg. 

Die Brahmaputras oder Brahmas haben eine ähnliche Geſtalt und Haltung wie 
die Cochinchinas, aber einen kürzeren Kopf, einen niedrigeren, dreifirſtigen Kamm, an dem der 
mittelſte Firſt höher als die beiden Seitenfirſte und regelmäßig gezackt iſt. Kehl- und Ohr— 
lappen ſind von gleicher Länge und beide rot; der Hals zeigt anſprechende Größenverhältniſſe 
zum ganzen Körper, iſt ſchön gebogen, wie „bei einem edlen Pferde“, und ſehr dicht mit langen, 
über Schultern und Rücken wallenden Federn beſetzt. Der Schwanz iſt bedeutend größer und 
wird etwas höher getragen als bei der vorigen Raſſe. Die Brahmas ſind auch größer und 
ſchwerer: der ausgewachſene Hahn wiegt 5—6,3 kg und die Henne 3,6—5,9 kg, es kommen 
ſogar Hähne von etwa 9 und Hennen von 6 kg vor. 

Bei den Langſhans (Taf. „Haushühner“, 2), von denen Baldamus ſagt, „man könnte 
ſie kurzweg als größere, ſchwarze Cochins mit großem Kamm und langem Schwanze bezeich— 
nen“, wird der verhältnismäßig kleine Kopf ſtolz getragen; der Kamm iſt einfach, groß, ſchön 
geſchwungen und regelmäßig und tief gezackt oder geſägt. In dem Schwanze ragen die Sichel— 
federn mindeſtens 15 em über die übrigen Federn hervor. Der ausgewachſene Hahn wiegt 
nicht unter 4,5 und die Henne nicht unter 3,6 Kg. Beide Geſchlechter haben lebhaft zinnober— 
rote Kämme, Ohr- und Kinnlappen und ein tiefſchwarzes Gefieder mit grünem Glanze über 
den ganzen Körper. — Durch Kreuzung der Langſhan-Raſſe mit anderen hat man in Bel— 
gien die ſogenannten Mechelner Kuckuckshühner (Taf. „Haushühner“, 5) gezüchtet. 

Die Rafje der Kämpfer (Taf. „Haushühner“, 6) kommt von allen Formen der Haus— 
hühner der Stammart, dem Bankivahuhn, am nächſten. Es ſind mittelgroße, ſchlanke Tiere 
von ſehr aufrechter Haltung mit kleinem, ziemlich abgeflachtem, ſpitz zulaufendem Kopfe, ver— 
hältnismäßig langem, ſchwach abwärts gebogenem und beſonders kräftigem Schnabel, kleinem, 
ſchwachem Kamme, Kehl- und Ohrlappen, langem Halſe, kurzem, ſchmächtigem Rumpfe, ſehr 
kräftigen Beinen, verhältnismäßig hohen Läufen und im männlichen Geſchlechte mit langen, 
kräftigen Sporen. Es ſind ſehr muskelſtarke Tiere von großer Beweglichkeit. Das Gewicht 
des ausgewachſenen Hahnes beträgt 2— 2,7, das der Henne über 2 Kg. Obwohl das Gefieder 
im allgemeinen ſehr bunt genannt zu werden verdient, iſt ſeine Farbe großen individuellen 
Schwankungen unterworfen. 

Die Hamburger, eine engliſche Raſſe, find von kaum mittlerer Größe und zierlicher 
Haltung. Ihr Kopf iſt eher klein als groß und der Schnabel kurz. Der Kamm ſitzt feſt und 
aufrecht auf dem Scheitel, er iſt entweder ein Doppel- oder häufiger ein „Roſenkamm“, d. h. 
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ein Kamm, der aus mehreren nebeneinandergelegenen, verwachſenen Lappen beſteht, die oben 
eine mit zahlreichen Spitzen verſehene Fläche bilden. Die eirunden Kehllappen ſind rot, die 
nahezu kreisrunden Ohrlappen weiß. Der Hals iſt ziemlich lang, gebogen, wird zierlich rück— 
wärts getragen und iſt mit langen, über die Schultern wallenden Federn bedeckt. Der Schwanz 
und beſonders die Sichelfedern des Hahnes ſind lang. Das Gewicht beträgt durchſchnittlich 
2,27 kg. Es werden eine ganze Reihe von Farbenſchlägen unterſchieden: Silberlack (Taf. 
„Haushühner“, 10) mit weißer Grundfarbe und ſchwarzen Tupfen, Sichelfedern des Hahnes 
weiß; Goldlack auf rötlich goldigbraunem Grunde ſchwarz getupft, der Hahn mit ſchwarzen 
Sichelfedern; Silberſprenkel auf weißer Grundfarbe mit ſchwarzen Querbändern, Sichelfedern 
des Hahnes grünſchwarz; Goldſprenkel ebenſo, aber Grundfarbe goldig rötlichbraun; ganz 
glänzend grünſchwarze Hamburger uſw. 

Die Plymouth Rocks (Taf. „Haushühner“, 3), eine amerikaniſche Raſſe, ſind große, 
ſchwere Vögel von aufrechter, nach Baldamus „achtunggebietender“ Haltung, mit kurzem, 
am Grunde breitem Schnabel, einfachem aufrechten, gleichmäßig gezacktem Kamme von 
mittlerer Größe, ziemlich langen Kinn- und wohlentwickelten, hängenden Ohrlappen. Die 
Federn des ziemlich kurzen, zierlich gebogenen Halſes ſind lang und fallen weit über die 
Schulter. Die Beine ſind ſehr ſtark, die Läufe kurz und vollkommen federlos. Der Schwanz 
it klein. Der erwachſene Hahn iſt 4— 5,5, die Henne 3,3—3,6 kg ſchwer. Schnabel und Füße 
ſind hellgelb, die nackten Hautpartien am Kopfe leuchtend ſcharlachrot, die Federn bläulich— 
grau mit ebenſolchen, aber ſehr dunklen, beinahe ſchwarzen Querbinden. 

Als eine mit der vorigen nahe verwandte Raſſe ſeien die Wyandottes (Taf. „Haus— 
hühner“, 4) genannt, die zwar etwas leichter als die Plymouth Rocks ſind, aber ihres feinen 
Fleiſches und ihres eifrigen Legens wegen zu den beſten amerikaniſchen Nutzhühnern gehören. 

Die Spanier haben im männlichen Geſchlechte eine ſehr aufrechte, „ſtolzierende“ 
Haltung, eine ſchlanke Geſtalt, einen ſehr breiten, hohen, dabei, wie Baldamus ihn nennt, 
„ariſtokratiſchen“ Kopf, einen ziemlich langen, normal dicken Schnabel, einen großen, auf— 
rechten, gleichmäßig gezackten Rand, ſehr anſehnlichen, ſchönen Kinn- und ſehr langen, 
hängenden, glatten Ohrlappen. Der lange, ſehr bewegliche, reichlich befiederte Hals wird 
zierlich getragen; die Schultern ſind breit, der Rücken fällt nach dem Schwanze zu ab; die 
gerundete Bruſt tritt ſtark hervor, Schenkel, Läufe und Zehen ſind lang und ſchlank. Die 
Federn des Schwanzes ſind groß und die Sichelfedern ſtark gebogen. Der erwachſene Hahn 
wiegt 3—3,5 kg. Dieſe Raſſe bildet viele Schläge, von denen wir nur die Minorkas (Taf. 
„Haushühner“, 8) hervorheben wollen. 

Über die Raſſe der Italiener (Taf. „Haushühner“, 9) gibt Baldamus bemerkenswerte 
geſchichtliche Notizen: „Man darf in der Tat“, ſagt er, „mit einiger Sicherheit annehmen, 
daß das heutige italieniſche Huhn von den ‚heiligen Hühnern der alten Römer in gerader 
Linie abſtammt und nicht weſentlich von den Haushühnern der Griechen und Römer ver— 
ſchieden iſt — trotz der beſonderen Verehrung und Pflege, die Ober- und Unterhühnerpriejter 
ſamt Küſter jenen heiligen Haushühnern jahrhundertelang zuteil werden ließen. Es ſcheint 
ſich ſogar jener Lieblingsſchlag der alten Römer ‚von rötlichem Gefieder mit ſchwarzem 
Schwanz und Flügeln‘ bis auf den heutigen Tag konſtant erhalten zu haben und ſchon 
damals von den Geflügelzüchtereien ‚wegen ſeiner Fruchtbarkeit“ rein gezüchtet und den aus 
Kleinaſien und Medien eingeführten Kampfhühnern vorgezogen worden zu ſein. Nach Plinius 
wurde dieſer wirtſchaftliche Schlag mit gelben Beinen und Schnäbeln nicht als Opfer benutzt, 
wohl eben, weil ſie gute Leger waren.“ Die Italienerhühner der Gegenwart ſind mittelgroß 
und verhältnismäßig kurzbeinig. Der Schnabel iſt, wie die Füße, gelb; der Kamm des 
Hahnes iſt hoch aufgerichtet und tief ausgezackt, bei der Henne ſeitwärts überhängend. Die 
Kehllappen ſind lang, die Ohrlappen kurz, und beide ſind rot. Das Gefieder liegt dicht an 
und iſt von ſehr verſchiedener Farbe: weiß, ſchwarz, gelb und kuckuck- oder rebhuhnartig. 
Eine ganze Gruppe von Haushühnern wird unter dem Namen Gehäubte Raſſen 
zuſammengefaßt. Bei ihnen wird der Kamm teilweiſe oder ganz durch kleinere oder größere 
Federhollen erſetzt, eine Erſcheinung, die ähnlich bei wilden Hühnerformen, Perlhühnern 
und Hokkos, auftritt. 

Hierher gehören die Creve-ceurs (Taf. „Haushühner“, 7). Sie haben halbvolle 
Hauben, die beim Hahn und der Henne aus verſchiedenartig gebildeten Federn beſtehen und 
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bei erſterem nach hinten gerichtet ſind, und volle Federbärte. Die Beine ſind verhältnis— 
mäßig kurz und kräftig, der Kamm iſt breit und hat zwei nebeneinandergelegene, hörnerartige 
Spitzen; hinter ihm erhebt ſich eine runde Haube mit überfallenden Federn. Die Kinnlappen 
ſind von beträchtlicher Länge, und die Federn des Geſichts bilden einen Backen- und Kinnbart. 
Der Hahn iſt von gedrungenem, ſtarkem Bau und ſteht ſtolz auf ſeinen kurzen, ſtämmigen 
Beinen. Seine Haltung iſt „vornehm und würdig“. Bei der Henne ſind die nackten Teile 
am Kopfe viel ſchwächer als beim Hahn, und die verhältnismäßig vollere Haube bilden 
größere, abgerundete, bei jenem ſchmalere, ſpitze Federn. Der Hahn ſoll nach Baldamus 
32—33, die Henne aber merkwürdigerweiſe 4,5 kg wiegen. Die Färbung iſt glänzend— 
ſchwarz. Die Crève-cœurs heißen nach dem Orte ihres Urjprungs, dem Dorfe Creèvecoeur im 
Departement de l'Oiſe. 

Die Raſſe der Holländer umfaßt Haubenhühner mit voller runder Haube, ver— 
kümmertem Kammanſatz über der Schnabelwurzel, mit langen, dünnen, hängenden Kinn— 
lappen, ohne Federbart und mit nackten Füßen. Ihr Schnabel iſt mäßig lang, der Kamm 
kaum oder gar nicht bemerkbar. Die Ohrlappen ſind klein und rund. Der Hals iſt mäßig 
lang, ſehr ſtark befiedert, wird ſehr aufrecht und „prätentiös gebogen“ getragen. Die Unter- 
ſchenkel ſind kurz, ebenſo der unbefiederte Lauf. Der Schwanz iſt groß und voll. Die Größe 
iſt mittelmäßig und das Gewicht bei beiden Geſchlechtern durchſchnittlich 2,7 Kg. Die Henne 
hat eine vollere, dichtere Haube und trägt die Schwanzfedern etwas fächerartig ausgebreitet. 

Neben den bisher genannten Hühnern, die als „anerkannte Normalraſſen“ gelten, gibt 
es eine große Anzahl von neuen, noch nicht klaſſifizierten, aber dabei wohlunterſchiedenen 
Varietäten. Hierher gehören verſchiedene in Deutſchland gezüchtete Raſſen oder Schläge, jo 
vor allem die Ramelsloher (Taf. „Haushühner“, 11) mit weißem oder gelbem Gefieder 
und blauen Beinen und Schnäbeln, die größer und ſchwerer als die anderen deutſchen Land— 
hühner ſind und die „Hamburger Kücken“ liefern. Von anderen ſolchen deutſchen Schlägen 
wären noch zu nennen die Lakenfelder, Winſener, Hittfelder und Stuhrer Maſthühner. 
Ferner erwähnen wir hier die Dachshühner, die für ihren ſtarken Körper ganz auffällig 
kurze, durchſchnittlich nur 3,8 em hohe, federloſe Läufe haben, und die Seidenhühner 
mit woll- oder haarartigem, ſchlaffem Gefieder, das ihnen das Fliegen unmöglich macht. 

Eine Gruppe wohlumſchriebener Hühnerraſſen ſind endlich die Bantams oder Zwerg— 
hühner. Sie ſtimmen darin überein, daß ſie in der Tat Zwerghühner von kleiner, im übrigen 
aber ſehr verſchiedener Geſtalt ſind. Sie ſollen aus dem fernen Oſten, aus China und Japan, 
ſtammen und den alten Griechen und Römern ſchon bekannt geweſen fein. 

Es gibt ſowohl einfarbig ſchwarze oder weiße als auch bunte, gezeichnete Zwerghühner. 
Die weißen Bantams haben einen weißen Schnabel; Kamm, Geſicht und Kinnlappen 
ſind lebhaft-, aber ziemlich dunkelrot, die Ohrlappen gleichfalls rot oder weiß. Das Ge— 
fieder iſt reinweiß. Es gibt auch einen federfüßigen, weißen Bantamſchlag, der einer 
der älteſten aller Bantamſchläge iſt. Die ihm angehörenden Hühner ſind beſonders klein, 
haben einfache, gezackte Kämme oder Roſenkämme und ſchöne Sichelfedern im Schwanze. 
Die Füße ſind reich befiedert (Taf. „Haushühner“, 12). 

Die Gattung der Edelfaſane (Phasianus L.) iſt vom ſüdöſtlichſten Frankreich quer 
durch Europa und Mittelaſien bis Japan und Formoſa verbreitet. Der Schnabel iſt mäßig 
groß und ſtark, an der Spitze gewölbt; die Flügel ſind abgerundet. Der Schwanz iſt 
ſtufig, bedeutend länger als die Flügel, unter Umftänden fünfmal jo lang; ſeine Federn 
ſind lanzettförmig. Die 16—18 Steuerfedern werden nicht gewölbt in Geſtalt eines Daches, 
ſondern faſt flach in einer Ebene getragen. Eine Haube fehlt, doch ſind bei den Männchen 
die Ohrfedern beiderſeits zur Bildung anſehnlicher, aufrechtſtehender Schöpfe verlängert. 
Das Gefieder iſt ohne Augenflecke. Die Gattung umfaßt etwa 25 Arten. 

Der gemeine Edelfaſan, Phasianus colchicus I. iſt jo buntfarben, daß ich verzichten 
muß, eine genaue Beſchreibung ſeines Kleides zu geben. Die Federn des Kopfes und Oberhalſes 
find grün, mit prächtig blauem Metallglanze, die des Unterhalſes, der Bruſt, des Bauches 
und der Seiten rötlich kaſtanienbraun, purpurfarben ſchimmernd, alle ſchwarzglänzend ge— 
ſäumt, die des Mantels vor dem Saume durch weiße Halbmondflecke geziert, die langen, 
zerſchliſſenen Bürzelfedern dunkel kupferrot, purpurfarben glänzend, die Schwungfedern braun 
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und roſtgelb gebändert, die Schwanzfedern auf olivengrauem Grunde ſchwarz gebändert und 
kaſtanienbraun geſäumt. Die Länge beträgt 80 em. Das kleinere Weibchen beſitzt Schutz— 
färbung. Das ganze Gefieder iſt auf erdgrauem Grunde ſchwarz und dunkel roſtfarben 
gefleckt und gebändert. Auf dem Rücken tritt die dunkle Färbung beſonders hervor. 

Der Edelfaſan bewohnte urſprünglich die Küſtenländer des Kaſpiſchen Meeres und 

Weſtaſien, wurde aber ſchon in altersgrauer Zeit in Europa eingebürgert. Von Phaſis, 
im Lande Kolchis, kam er nach Griechenland, und von hier aus ſoll er ſich über Südeuropa 
verbreitet haben und durch die Römer, die ſein köſtliches Wildbret zu ſchätzen wußten, auch 

Edelfaſan, Phasianus colchieus Z. Ys natürlicher Größe. 

nach Südfrankreich und Deutſchland gebracht worden ſein. Gegenwärtig iſt er wohl in ganz 

Deutſchland vollſtändig verwildert, ebenſo in Oſterreich und Böhmen. 
Alle Edelfaſanen meiden geſchloſſenen Hochwald, bevorzugen dagegen Haine oder dichte 

Gebüſche, die von fruchtbaren Feldern oder Wieſen umgeben werden und nicht arm an 

Waſſer ſind. Sie bewohnen bewaldete, mindeſtens bebuſchte Gelände, in denen ſie Deckung 

finden, die meiſten Arten hohe Gebirge, nur wenige das Tiefland. Den Nadelwald meiden 

fie. Fruchttragende Getreidefelder ſcheinen zu ihrem Beſtehen zwar nicht unumgänglich not— 

wendig, ihnen aber doch ſehr erwünſcht zu ſein. Während des ganzen Tages treiben ſie ſich 

auf dem Boden umher, ſchleichen von einem Buſche zum anderen, durchkriechen Nahrung 

verſprechende Dornhecken, begeben ſich auch wohl an die Ränder der Wälder und von dieſen 

aus auf die Felder, um hier, je nach der Jahreszeit, friſche Saat oder gereifte Frucht zu äſen. 
Die Beeren des giftigen Kellerhalſes ſollen ſie nach Bechſtein ſehr lieben. Erſt mit Einbruch 
des Abends ſuchen ſie ſich einen geeigneten Baum zum Schlafen aus. In Strauchwildniſſen 

übernachten fie einfach auf einem niedergetretenen Binſenſtrauche oder einem Dornbuſche. 
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Die Faſanen find Standvögel, die das einmal gewählte Gebiet nicht verlaſſen, bei der 
Wahl aber bedachtſam zu Werke gehen. Alle haben das Beſtreben, nach der Brutzeit einiger— 
maßen im Lande umherzuſchweifen und dabei Ortlichkeiten zu beſuchen, an denen man ſie ſonſt 
nicht findet. Wirkliches Reiſen verbietet ihnen die Mangelhaftigkeit ihrer Flügel. Sie gehen 
gut und können, wenn ſie wollen, im ſchnellen Laufe faſt mit allen anderen Hühnern wett— 
eifern, fliegen aber ſchlecht und erheben ſich deshalb auch nur im äußerſten Notfalle. Ge— 
wöhnlich gehen ſie gemächlich und bedachtſam einher, den Hals eingezogen oder geneigt, den 
ſchönen Schwanz, ihre Hauptzierde, ſo weit erhoben, daß die Wittelfedern eben nicht auf der 
Erde ſchleifen; bei raſcherem Laufe beugen ſie den Kopf zum Boden herab und heben den 
Schwanz ein wenig empor, nehmen auch im Notfalle die Flügel mit zu Hilfe. Die Sinne 
ſind wohlentwickelt, die Fähigkeiten durchſchnittlich gering. Der Faſan wird nie eigentlich 
zahm, weil er ſeinen Pfleger von einem anderen nicht unterſcheiden lernt und in jedem 
Menſchen einen Feind ſieht, den er fürchten muß. 

Bis gegen die Paarungszeit hin verbergen ſich unſere Vögel ſoviel wie möglich. Sie 
bäumen, wenn anders ſie nicht geſtört werden, nur kurz vor dem Schlafengehen und halten 
ſich während des ganzen übrigen Tages am Boden auf, zwiſchen Gebüſch und Gras ihre 
Nahrung ſuchend, offene Stellen faſt ängſtlich meidend, von einem Verſteck zum anderen 
ſchleichend. Ein Hahn pflegt eine Anzahl von Hennen zu führen; ebenſo trifft man aber auch 
ſehr gemiſchte Völker, d. h. ſolche, die aus mehreren Hähnen und vielen Hennen beſtehen. Außer 
der Brutzeit iſt das Aufſuchen der Nahrung ihre größte Sorge. Am frühen Morgen und 
gegen Abend ſind ſie beſonders rege und zum Umherſchweifen geneigt; mit Sonnenuntergang 
begeben ſie ſich zur Ruhe. Ihre Nahrung ſind Pflanzenſtoffe der verſchiedenſten Art, vom 
Kern bis zur Beere und von der Knoſpe bis zum entfalteten Blatt; nebenbei verzehren ſie 
Inſekten in allen Lebenszuſtänden, Weichtiere, auch wohl kleine Wirbeltiere und dergleichen, 
ſtellen beſonders jungen Fröſchen, Echſen und Schlangen nach. 

Das Neſt wird von der Henne unter dichtem Gebüſch, hoch aufgeſchoſſenen Pflanzen, 
beiſpielsweiſe alſo im Getreide, in Binſen oder im Wieſengraſe angelegt. Sie kratzt hier eine 
ſeichte Vertiefung, ſcharrt in dieſe etwas Geniſt aus der nächſten Umgebung und legt nun 
ihre 8-12 Eier ab. Die Eier find kleiner und rundlicher als die der Haushenne und einfach 
gelblich graugrün von Farbe. Sofort, nachdem das letzte Ei gelegt iſt, beginnt die Henne 
zu brüten und tut dies mit bewunderungswürdigem Eifer. Sie ſitzt ſo feſt, daß ſie den gefähr— 
lichſten Feind ſehr nahe kommen läßt, bevor ſie ſich zum Weggehen entſchließt; und auch dann 
pflegt ſie nicht davonzufliegen, ſondern in der Regel davonzulaufen. Muß ſie das Neſt ver— 
laſſen, ſo bedeckt ſie die Eier leicht mit den Neſtſtoffen oder einigen Blättern und Grashalmen, 
die ſie herbeiſchafft. Nach 25— 26 Tagen ſchlüpfen die hübſch gezeichneten, gewandten Jun— 
gen aus. Die Alte hudert ſie, bis ſie vollſtändig trocken geworden find, und führt fie ſodann 
vom Neſte weg und zur Aſung. Bei günftiger Witterung erſtarken die kleinen, ziemlich be— 
henden Küchlein innerhalb 12 Tagen ſo weit, daß ſie ein wenig flattern können, und wenn 
ſie erſt Wachtelgröße erreicht haben, etwa in der dritten Woche, bäumen ſie abends regel— 
mäßig mit der Alten. Letztere ſucht ſie gegen alle ſchädlichen Einflüſſe möglichſt zu ſchützen, 
gibt ſich auch ihrethalben etwaigen Gefahren rückſichtslos preis, erlebt aber doch nur ſelten 
die Freude, ſie alle groß werden zu ſehen, weil junge Faſanen bei uns zulande zu den weich— 
lichſten und hinfälligſten Hühnervögeln gehören. Nach 2— 3 Monaten mauſern die Jungen, 
halten ſich aber bis ſpät in den Herbſt hinein bei der Mutter und bilden mit dieſer ein Ge— 
ſperre; dann trennen ſich zuerſt die Hähne und gegen das Frühjahr hin auch die Hennen. 

Schwerlich gibt es eine andere Hühnerart, die ſo vielen Gefahren ausgeſetzt iſt wie der 
Faſan. Er unterliegt weit eher als alle Verwandten Witterungseinflüſſen und wird ungleich 
häufiger als fie vom Raubzeuge aller Art gefangen. Sein ärgſter Feind iſt der Fuchs, der 
die Jagd ebenſo regelrecht betreibt wie der Menſch, aber noch beſſer als dieſer jede Gelegen— 
heit wahrnimmt, das wohlſchmeckende Wild zu berücken. Die jungen Faſanen werden von 
Mardern und Katzen weggenommen, die Eier im Neſte von Igeln und Ratten gefreſſen. 
Habicht und Sperber, Weihe und Wilan tun auch das Ihrige, und ſelbſt der täppiſche Buſſard 
oder der Rabe ſowie Krähe, Elſter, Häher nehmen manches Küchlein weg, überwältigen 
manchen Alten. Doch gleicht die ſtarke Vermehrung der Faſanen unter günſtigen Verhält— 
niſſen alle Verluſte, die ihr Beſtand erleidet, bald wieder aus. 
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Zwei der allerſchönſten Hühnervögel ſind in der Gattung der Rragenfajanen (Chry- 
solophus Gray) vereinigt. Ihre Männchen find durch eine volle Haube aus etwas zer— 
ſchliſſenen Federn geſchmückt und tragen als ſchönſte Zier einen mantelartigen Kragen, deſſen 
aufrichtbare Federn am Ende ſtumpf abgeſchnitten ſind. 

Der Goldfaſan, Kinki oder Goldhuhn der Chineſen, Chrysolophus pietus L., darf 
ein Prachtvogel genannt werden, denn ſeine Färbung iſt ebenſo ſchön wie ſeine Geſtalt an— 
ſprechend. Ein reicher, aus hoch- oder goldgelben Federn beſtehender Buſch deckt den Kopf 
des Männchens und überſchattet einen Kragen, deſſen einzelne Federn der Hauptſache nach 
orangerot gefärbt, aber tief ſamtſchwarz geſäumt ſind, ſo daß eine Reihe gleichlaufender 
dunkler Streifen entſteht; die von dem Kragen größtenteils bedeckten Federn des Oberrückens 
ſind goldgrün und ſchwarz geſäumt, alſo ſchuppig, die des Unterrüdens und der Oberſchwanz— 
deckfedern hochgelb, die des Geſichts, des Kinnes und der Halsſeiten gelblichweiß, Unterhals 
und Unterleib leuchtendrot, die Deckfedern der Flügel kaſtanienbraunrot, die Schwungfedern 
rötlich graubraun, roſtrot geſäumt, die Schulterfedern dunkelblau, lichter gerändert, die 
Schwanzfedern auf bräunlichem Grunde ſchwarz gemarmelt oder netzartig gezeichnet und 
die verlängerten ſchmalen Oberſchwanzdeckfedern dunkelrot. Beim Weibchen bildet ein trübes 
Roſtrot, das auf der Unterfeite in Roſtgraugelb übergeht, die Grundfärbung. 

Der nächſte Verwandte des Goldfaſans, Chrysolophus amherstiae Leadb., mag den 
deutſchen Namen Diamantfaſan führen. Nach meinem Geſchmack übertrifft er den Gold— 
faſan an Schönheit. Der Federbuſch auf der Stirn iſt ſchwarz, im übrigen aber rot; der Hals— 
kragen beſteht aus ſilberfarbenen, dunkler geſäumten Federn, das Gefieder des Halſes, Ober— 
rückens und der Oberflügeldeckfedern iſt hell goldgrün, wegen der dunklen Vorderſäume eben— 
falls ſchuppig, das des Unterrückens goldgelb dunkelſchattiert; die Oberſchwanzdeckfedern zeigen 
auf blaßrötlichem Grunde ſchwarze Bänder und Flecke, die der Unterſeite find reinweiß, die 
Schwungfedern bräunlichgrau, außen lichter geſäumt, die mittleren Steuerfedern weißgrau 
getüpfelt, ſchwarz quer gebändert und gelb geſäumt, die übrigen mehr mäuſegrau, die ſeit— 
lichen Oberſchwanzdeckfedern wie bei dem Goldfaſan lanzettförmig verlängert und korallen— 
rot gefärbt. Das Weibchen ähnelt der Goldfaſanhenne. 

Transbaikalien und der Oſten der Mongolei bis gegen den Amur hin ſowie Süd- und 
Südweſtchina und beſonders die Provinzen Kanſu und Setſchuan ſind die Heimat des Gold— 
faſans; Oſtſetſchuan, Jünnan, Kuyſcho und Oſttibet beherbergen den Diamantfaſan. Beide 
bewohnen Gebirge; der Goldfaſan lebt jedoch ſtets in einem niedrig, der Diamantfaſan in 
einem hoch, 2— 3000 m über dem Meere gelegenen Gürtel. Dies behält auch dann Geltung, 
wenn beide auf demſelben Gebirge vorkommen. 

Obgleich man zugeſtehen muß, daß der Goldfaſan anderen Arten ſeiner Familie im 
weſentlichen ähnelt, darf man ihn doch lernfähiger, behender, gewandter und in ſeinen Be— 
wegungen anmutiger als den Edelfaſan nennen. 

Der Goldfaſan tritt gegen Ende April auf die Balz. Um dieſe Zeit läßt er öfter als ſonſt 
ſeine ziſchende Lockſtimme vernehmen, zeigt ſich beweglicher als je, auch höchſt kampfluſtig, und ge— 
fällt ſich in anmutigen Stellungen, indem er den Kopf niederbeugt, den Kragen hoch aufſchwellt, 
die Flügel breitet, das Spiel erhebt und Wendungen und Drehungen aller Art mit außer— 
ordentlicher Zierlichkeit ausführt. Will er die Henne herbeirufen oder ſeine Liebesgefühle noch 
anderweitig kundgeben, jo läßt er etwa drei- bis viermal nacheinander einen kurz abgebrochenen 
Auf ertönen, der entfernte Ahnlichkeit mit dem Geräuſch des Wetzens einer Senſenklinge hat 
und mit keiner anderen Vogelſtimme zu verwechſeln, aber auch nicht genauer zu beſchreiben iſt. 
Da, wo ſich die Henne frei bewegen kann, beginnt ſie Anfang Mai zu legen, indem ſie ſich ein 
wohlverſtecktes Plätzchen ausſucht und hier nach anderer Faſanen Art ein liederliches Neſt zu— 
ſammenſcharrt. Die S—12 Eier find ſehr klein und ziemlich gleichmäßig hell roſtfarben oder 
gelbrot. Nach einer Bebrütung von 23—24 Tagen entſchlüpfen die äußerſt niedlichen Küchlein. 

Alles, was man zum Lobe des Goldfaſans anführen kann, läßt ſich, jedoch in reicherem 
Maße, auch vom Diamantfaſan ſagen. Er iſt noch zierlicher, noch gewandter, behender und, 
was die Hauptſache iſt, härter, gegen unſer Klima weniger empfindlich als der Verwandte, 
dem er übrigens ſo nahe ſteht, daß er ſich leicht mit ihm paart und wiederum fruchtbare 
Baſtarde erzielt. Ihm blüht offenbar eine große Zukunft, denn er beſitzt alle Eigenſchaften, 
die den Erfolg der Einbürgerung bei uns zulande ſichern, ſoweit dies überhaupt möglich iſt. 
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Die Merkmale der Faſanhühner (Gennaeus Wagl.) ſind geſtreckter Bau, ziemlich 
ſchwacher Schnabel, mäßig hohe, beſpornte Füße, kurze, gerundete Flügel, mittellanger 
Schwanz, nackte, warzige Wangen und anſprechendes Gefieder. Den Männchen kommt ein 
zerſchliſſener Federſchopf zu. 

Zu den Faſanhühnern gehört der Silberfaſan, Gennaeus nycthemerus L. mit 
langem, dickem, hängendem Kopfbuſch und keilförmig verlängertem, dachartigem Schwanz. 
Der Federbuſch am Hinterkopf iſt glänzendſchwarz, der Nacken und der Vorderteil des Ober— 
halſes weiß, die ganze übrige Oberſeite gleichfalls weiß, mit ſchmalen, ſchwarzen Zickzacklinien 
quer gewellt, die Unterſeite ſchwarz, ſtahlblau ſchimmernd. Die Iris iſt hellbraun, der 
Schnabel bläulichweiß, die nackten Wangen ſchön ſcharlachrot, der Fuß lack- oder korallenrot. 
Die Länge beträgt 110, die Schwanzlänge 67 em. Das Gefieder des bedeutend kleineren 
Weibchens zeigt auf roſtbraungrauem Grunde eine ſehr feine graue Sprenkelung. 

Die Heimat des Silberfaſans iſt Südchina; er lebt gegenwärtig jedoch nur noch in 
wenigen Gegenden wild, wird dagegen in ganz China und in Japan ſehr häufig zahm 
gehalten. In Europa gedeiht er bei einfacher Pflege ausgezeichnet, und zwar im Freien 
ebenſogut wie auf dem Hofe oder in einem größeren Gebauer. 

Hinſichtlich ſeiner Bewegungsfähigkeit und Beweglichkeit ſteht der Silberfaſan hinter 
ſeinen Verwandten zurück. Zum Fliegen entſchließt er ſich nur im Notfalle, und wenn er 
wirklich aufſtand, ſtreicht er höchſtens eine kurze Strecke weit und fällt dann wieder auf den 
Boden ein. Die Stimme iſt nach der Jahreszeit verſchieden. Im Frühling, während der 
Paarung, vernimmt man am häufigſten ein langgedehntes, klangvolles Pfeifen, außerdem 
meiſt nur ein dumpfes, gackerndes „Radara dukdukduk“, dem erſt, wenn der Vogel in Auf— 
regung gerät, das Pfeifen angehängt wird. 

Die Henne legt 10—18 Eier, die entweder gleichmäßig rotgelb oder gelblichweiß von 
Farbe ſind. Wenn man ihr die Eier läßt, brütet ſie ſelbſt, und zwar mit großer Hingebung. 
Nach 25 Tagen ſchlüpfen die Küchlein aus, kleine allerliebſte Geſchöpfe, die das höchſt an— 
ſprechend gezeichnete Dunengefieder vortrefflich kleidet. In der früheſten Jugend bevorzugen 
auch ſie Inſektennahrung; ſpäter halten ſie ſich hauptſächlich an Grünes der verſchiedenſten 
Art; ſchließlich verzehren ſie härtere Fruchtſtoffe, namentlich Körner und Getreide. Kohl, 
Salat, Obſt ſind Leckerbiſſen. 

Das Wildbret iſt ebenſo wohlſchmeckend wie das eines jeden anderen Faſans, erreicht 
ſeinen Hochgeſchmack aber nur dann, wenn man dem Vogel größere Freiheit gewährt und 
ihm wenigſtens geſtattet, ſich im Hofe und Garten umherzutreiben. 

Die Glanzfaſanen (Lophophorus Temm.) bilden eine weitere Gattung. Sie unter- 

ſcheiden ſich von der vorhergehenden beſonders durch ihren kurzen, ſanft gerundeten Schwanz 
und find auf das Hochgebirge Süd- und Hinteraſiens beſchränkt. 

Hoch oben in den Waldungen des Himalaja, von den Vorbergen an, die gegen Af— 
ghaniſtan abfallen, bis nach Sikkim und Bhutan, dem äußerſten Oſten des Gebirges, be— 
wohnt die zwiſchen 2000 und 3000 m über dem Meere liegenden Höhen ein prachtvolles 
Huhn, vielleicht das ſchönſte ſeiner Familie, das Glanzhuhn, von den Bewohnern des 
Himalaja Monaul oder Monal, von den Forſchern gewöhnlich Glanzfaſan genannt, 
Lophophorus impeyanus Lath. 

Von der Farbenpracht des Monaul iſt ſchwer eine Beſchreibung zu geben. Der Kopf, 
einſchließlich des wie aus goldenen Ahren zuſammengeſetzten Buſches, und die Kehle ſind 
metalliſchgrün, der Oberhals und Nacken ſchimmernd purpur- oder karminrot, mit Rubin⸗ 
glanz, der Unterhals und Rücken bronzegrün, goldglänzend, der Mantel, die Flügeldeckfedern 
und die Oberſchwanzdeckfedern violett- oder bläulichgrün, ebenſo glänzend wie das übrige 
Gefieder; einige Federn des Unterrückens find weiß, die Unterteile ſchwarz, auf der Bruſt— 
mitte grün und purpurn ſchimmernd, auf dem Bauche dunkel und glanzlos, die Schwung— 
federn ſchwarz, die Steuerfedern zimtrot. 

Im Sommer ſteigen faſt alle Männchen und einige von den Weibchen im Gebirge 
empor; im Herbſt wählt alt und jung dick mit abgefallenem Laube bedeckte Stellen des 
Waldes, weil jetzt hier die meiſten Inſektenlarven gefunden werden. Je mehr der Winter 
herannaht und das Gebirge mit Schnee bedeckt, um ſo mehr ſuchen ſie tieferliegende Gegenden 
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auf. Im Frühling ziehen alle, die ins Tal gedrängt wurden, allmählich, ſowie der Schnee 
ſchmilzt, wieder nach oben. 

Die gelbbraunen, bodenfarbigen Weibchen ſcheinen weniger ſcheu zu ſein als die Männ— 
chen. Der Flug der letzteren iſt eigentümlich. Der Monaul pflegt nämlich, wenn er weitere 
Strecken durchmeſſen will, ohne Flügelſchlag, aber mit zitternder Bewegung der Schwung— 
federn dahinzuſchweben. Spielt dann die Sonne auf ſeinem prachtvollen Gefieder, ſo er— 
ſcheint er unbedingt als der ſchönſte aller Faſanvögel. 

Manche Jäger achten das Wildbret des Monaul dem Fleiſche des Truthuhns an Güte 
gleich andere behaupten, daß es kaum eßbar ſei. Entſprechend der Jahreszeit bietet die 

Wachtel, Coturnix coturnix L. 1½ natürlicher Größe. 

Jagd größere oder geringere Schwierigkeiten; bei der Häufigkeit dieſes prachtvollen Wildes 
erzielt der geſchickte Jäger aber doch regelmäßig reiche Beute. 

Gedrungene, kurzſchwänzige Vögel von durchſchnittlich mittlerer, zum Teil geringer 
Größe enthält die artenreiche Gruppe der altweltlichen Wachteln. Sie unterſcheiden ſich 
von den amerikaniſchen Baumwachteln hauptſächlich dadurch, daß der Rand des Unter— 
ſchnabels bei ihnen weder geſägt noch mit einem zahnartigen Vorſprung verſehen iſt. 

Unjere Wachtel, Schnarr-, Sand- und Schlagwachtel, Coturnix coturnix Z., 
vertritt eine Gattung (Coturnix Donn.), die ſieben über alle altweltlichen Gebiete und Auſtralien 
verbreitete Arten umfaßt. Die Merkmale dieſer Gattung liegen in dem kleinen, ſanft gebogenen 
Schnabel, dem niedrigen, ſporenloſen, langzehigen Fuße, dem verhältnismäßig langen und 

ſpitzigen, wenig gewölbten Flügel, dem außerordentlich kurzen, gewölbten Schwanz und dem 
aus ſchmalen Federn beſtehenden, auf dem Bürzel ſehr entwickelten, nach Geſchlecht und Alter 
wenig verſchiedenen Kleingefieder. Alle ſind durch ihre Wanderungen beſonders bemerkenswert. 
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Die Wachtel iſt auf der Oberſeite braun, roſtgelb quer- und längsgeſtreift, auf dem 
Kopfe dunkler als auf dem Rücken, an der Kehle roſtbraun, am Kropfe roſtgelb, auf der Bauch— 
mitte gelblichweiß, an den Bruſt- und Bauchſeiten roſtrot, hellgelb in die Länge geſtreift; 
ein licht gelbbrauner Streifen, der an der Wurzel des Oberſchnabels beginnt, zieht ſich über 
dem Auge hin, am Halſe herab, umſchließt die Kehle und wird hier durch zwei ſchmale, 
dunkelbraune Bänder begrenzt; die Schwungfedern der Hand zeigen auf ſchwärzlichbraunem 
Grunde rötlich roſtgelbe Querflecke, die zuſammen Bänder bilden; die roſtgelben Steuerfedern 
haben weiße Schäfte und ſchwarze Bindenflecke. Beim Weibchen ſind alle Farben bläſſer und 
unſcheinbarer, auch tritt das Kehlfeld wenig hervor. Die Länge beträgt 20 em. 

Man kennt wenige Länder der Alten Welt, in denen unſere Wachtel noch nicht be— 
obachtet worden iſt. In Europa kommt ſie vom 60. Grade nördl. Br. an nach Süden hin 
überall vor, wenn auch erſt vom 50. Grade an regelmäßig; in Mittelaſien lebt ſie in einem 
etwas ſüdlicher gelegenen Gürtel an geeigneten Orten, zumal in der Steppe, nicht minder 
häufig, und da ſie nun von hier wie von dort aus alljährlich Wanderungen nach dem Süden 
antritt, durchſtreift ſie auch ganz Afrika und ganz Südaſien. 

Die Wanderungen der Wachtel ſind in jeder Beziehung merkwürdig. Der Zug geſchieht 
hauptſächlich im September, währt aber den ganzen Oktober hindurch und manchmal ſogar 
bis in den November hinein. Viele Wachteln überwintern auf den drei ſüdlichen Halbinſeln 
Europas, einige ſchon in Südfrankreich, in gelinden Wintern ſogar in Deutſchland. Die 
Mehrzahl aber wandert bis in die Tropenländer Afrikas und Aſiens, und einige finden auch 
dort noch nicht Raſt, ſondern reifen in Afrika bis in das Kapland. Verſammlungen vor der 
Reife finden wahrſcheinlich nicht ſtatt, die einzelnen Wachteln ſcheinen vielmehr ohne Rückſicht 
auf andere ihre Reiſe anzutreten; unterwegs aber geſellt ſich eine zur anderen, und bis die 
Reiſenden nach Südeuropa gelangt ſind, haben ſich bereits zahlreiche Flüge geſchart. Von An— 
fang September an wimmelt es in allen Feldern längs der Küſte des Mittelmeeres von Wach— 
teln. Genau ebenſo iſt es in der Türkei, in Süditalien und Spanien, nicht anders rings um das 
Schwarze und Kaſpiſche Meer und ebenſo an der Küſte der Japaniſchen und Chineſiſchen See. 

Alle reiſenden Wachteln benutzen das Feſtland, ſoweit ſie können, und kommen deshalb 
an der Spitze der ſüdlichen Halbinſeln in zahlreichen Scharen zuſammen. Sowie Gegenwind 
eintritt, erhebt ſich der Schwarm, fliegt ins Meer hinaus und in ſüdweſtlicher Richtung weiter, 
tut dies, um die günſtige Gelegenheit möglichſt auszunutzen, auch nachts, und zwar beſonders 
bei Mondſchein. Tritt übergroße Ermüdung ein, ſo läßt ſich, wie glaubwürdige Seeleute 
mich verſicherten, die ganze Geſellſchaft auf den Wellen nieder, ruht hier eine Zeitlang aus, 
erhebt ſich von neuem und fliegt weiter. In der Zugrichtung wehender Wind erſchwert die 
Reife übers Meer in hohem Grade, Sturm macht ſie unmöglich oder vernichtet zum großen 
Teil die bereits unterwegs befindlichen Schwärme, deren Reſt ſich dann auf Klippen oder 
ſogar auf das Deck der Schiffe zu retten ſucht. 

Wenn man während der eigentlichen Zugzeit an irgendeinem Punkte der nordafri— 
kaniſchen Küſte auf die Wachteln achtet, iſt man nicht ſelten Zeuge ihrer Ankunft. Man 
gewahrt eine dunkle, niedrig über dem Waſſer ſchwebende Wolke, die ſich raſch nähert und 
ſich dabei mehr und mehr herabſenkt. Unmittelbar am Rande der äußerſten Flutwelle ſtürzt 
ſich die todmüde Maſſe zum Boden hernieder. Hier liegen die armen Weſen anfangs mehrere 
Minuten lang wie betäubt, unfähig faſt, ſich zu rühren. Aber dieſer Zuſtand geht raſch vor— 
über. Es beginnt ſich zu regen, und bald huſcht und rennt es eilfertig über den nackten 
Sand, günſtigeren Verſteckplätzen zu. Es währt geraume Zeit, bis eine Wachtel ſich wieder 
entſchließt, die erſchöpften Bruſtmuskeln von neuem anzuſtrengen: während der erſten Tage 
nach ihrer Ankunft erhebt ſie ſich gewiß nicht ohne die dringendſte Not. Für mich unterliegt 
es keinem Zweifel, daß die Reiſe von dem Augenblick an, wo die Schar wieder feſtes Land 
unter ſich hat, zum größten Teile laufend fortgeſetzt wird, denn von nun an begegnet man 
den Wachteln überall in Nordoſtafrika. Niemals aber ſieht man fliegende Scharen, immer 
und überall ſtößt man auf vereinzelte, freilich hier und da auch auf eine ziemliche Anzahl. 
Mit Beginn des Frühlings treten ſie allgemach den Rückzug an, und im April ſammeln ſie 
ſich an der Küſte des Meeres, nie aber zu ſo zahlreichen Scharen wie im Herbſte. 

Ihren Sommerſtand nimmt die Wachtel am liebſten in fruchtbaren, getreidereichen 
Ebenen. Hochgelegene, gebirgige Länderſtriche meidet fie, und ſchon im Hügellande iſt fie 
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ſeltener als in der Tiefe. Das Waſſer ſcheut die Wachtel ebenſo wie die Höhe, fehlt daher in 
Sümpfen oder Brüchen ganz. Unmittelbar nach ihrer Ankunft hält ſie ſich zunächſt im Weizen— 
oder Roggenfelde auf; ſpäter zeigt ſie ſich weniger wähleriſch; deſſenungeachtet darf als Regel 
gelten, daß ſie ſich da, wo kein Weizen gebaut wird, nicht heimiſch fühlt und hier höchſtens 
in der Zugzeit angetroffen wird. 

Man kann die Wachtel weder einen ſchönen noch einen klugen Vogel nennen; gleich— 
wohl iſt ſie beliebt bei jung und alt. Dies dankt ſie ihrem hellen, weitſchallenden Paarungs— 
rufe, dem bekannten „Bückwerwück“, der von jedem gern vernommen wird und zur Belebung 
der Gegend entſchieden mit beiträgt, und dem unſer Volk ſeit je und allenthalben im Vater— 
lande Worte untergelegt hat: „ſechs Paar Weck“ hört der Bäcker daraus, „bück den Rück“ 
der Holzhacker, „die cur hic?“ der Schulmeiſter, „flick de Bücks (die Hoſe)“ der Mecklenburger, 
und Naumann hörte einſt eine ganz deutlich „Schnupftabak“ ſchlagen. 

Die Wachtel geht raſch und behende, aber mit ſchlechter Haltung, weil ſie den Kopf 
einzieht und den Schwanz gerade herabhängen läßt, alſo kugelig erſcheint, nickt bei jedem 
Schritt mit dem Kopfe, fliegt ſchnell, ſchnurrend und ruckweiſe fortſchießend, ſchwenkt 
zuweilen auch ſehr zierlich, durchmißt jedoch nur ungern weitere Strecken in einem Fluge, 
erhebt ſich bloß während des Zuges in bedeutendere Höhen und wirft ſich baldmöglichſt 
wieder zum Boden hinab, um laufend weiterzueilen. Ihre Sinne, zumal Geſicht und Gehör, 
dürfen als wohlentwickelt bezeichnet werden, ihre Begabung aber ſcheint ſehr gering zu ſein. 
Man kann die Wachtel nicht gerade ſcheu nennen, furchtſam und ängſtlich zeigt ſie ſich jedoch 
ſtets. Solange die Sonne am Himmel ſteht, hält ſie ſich möglichſt ſtill und verborgen zwiſchen 
den Halmen und Ranken der Felder auf; während der Wittagsſtunden pflegt ſie ein Sand— 
bad zu nehmen, behaglich hingeſtreckt ſich zu ſonnen oder auch zu ſchlafen; gegen Sonnen— 
untergang wird ſie munter und rege. 

Ihre Nahrung beſteht aus Körnern verſchiedener Art, Blattſpitzen, Blättern und 
Knoſpen und zu gleichen Teilen etwa aus allerhand Inſekten. Kleine Steine, die die Ver— 
dauung befördern, und friſches Waſſer zum Trinken ſind ihr Bedürfnis, aber es genügt ihr 
zur Stillung des Durſtes ſchon der Tau auf den Blättern, und deshalb ſieht man ſie auch 
nur ſelten ſich an beſtimmten Tränkſtellen einfinden. 

Die Henne ſchreitet erſt ſpät, d. h. kaum vor Anfang des Sommers, zum Neſtbau, ſcharrt, 
am liebſten auf Erbſen- und Weizenfeldern, eine ſeichte Vertiefung, kleidet dieſe mit einigen 
trockenen Pflanzenteilen aus und legt darauf ihre S—14 glattſchaligen, auf erbsgelbem bis 
licht bräunlichem Grunde braun bis ſchwarzbraun gefleckten, in Färbung und Zeichnung 
vielfach abweichenden, oft wie in Kalkmilch getauchten Eier. Sie brütet mit Eifer 18 bis 
20 Tage lang, läßt ſich kaum vom Neſte ſcheuchen und wird deshalb auch oft ein Opfer ihrer 
Hingebung. Die Jungen laufen ſofort nach dem Ausſchlüpfen mit der Mutter davon, werden 
von ihr ſorgſam geführt und zum Freſſen angehalten, anfänglich bei ſchlechtem Wetter auch 
gehudert, überhaupt beſtens abgewartet, wachſen auffallend raſch heran, achten bald des 
Lockrufes der Mutter nicht mehr und verſuchen, ſich nötigenfalls allein durchs Leben zu 
ſchlagen. Schon in der zweiten Woche ihres Daſeins flattern ſie, in der fünften oder ſechſten 
haben ſie ihre volle Größe und genügende Flugfertigkeit erlangt, um die Herbſtreiſe antreten 
zu können. 

Die jungen Vögel haben von allerlei laufendem und fliegendem Raubzeuge viel zu 
leiden, und jedenfalls darf man annehmen, daß kaum die Hälfte von allen, die geboren 
werden, bis zum Antritt der Herbſtreiſe leben bleibt. Die Neije ſelbſt bringt noch größere 
Gefahren mit ſich, denn nunmehr tritt der Menſch als ſchlimmſter aller Feinde auf. Längs 
der nördlichen, weſtlichen und öſtlichen Küſte des Mittelmeeres wird mit Beginn der Reiſe 
ein Netz, eine Schlinge, eine Falle an die andere geſtellt. Die Inſel Capri iſt berühmt ge— 
worden wegen der Ergiebigkeit des Wachtelfanges; frühere Biſchöfe, zu deren Sprengel 
das Eiland gehörte, hatten einen bedeutenden Teil ihres Einkommens dem Wachtelfang zu 
danken. In Rom ſollen, wie Waterton berichtet, zuweilen an einem Tage 17000 Stück 
unſerer Vögel verzollt werden. An der ſpaniſchen Küſte iſt der Fang, der hier übrigens 
hauptſächlich im Frühjahr ſtattfindet, nicht minder bedeutend. 

Gefangene Wachteln gelten mit Recht als liebenswürdige Stubengenoſſen. Sie verlieren 
mindeſtens teilweiſe ihre Scheu, laſſen ſich leicht erhalten und verunreinigen die Zimmer 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 13 
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oder ihr Gebauer nur wenig. Durch ihr munteres Weſen, die Vertilgung manches Un— 
geziefers und ihre Vertraulichkeit gegen Hunde, Katzen und andere Haustiere erwerben ſie 
ſich die Freundſchaft der Familie. 

Die acht Arten der Feldhühner (Perdix Biss.) haben eine ſchlanke Geſtalt, einen 
kleinen Kopf und unbefiederte, nicht mit einem Sporn verſehene Läufe. Der Flügel iſt ſehr 
kurz und abgerundet, der aus 16—18 Federn beſtehende Schwanz ſtets kurz. Die Färbung 
unterſcheidet die Geſchlechter gewöhnlich nicht oder nur wenig. 

Mit Ausnahme des hohen Nordens bewohnen die Feldhühner alle gemäßigten Länder 
der Alten Welt. Ihrem deutſchen Namen entſprechend bevorzugen ſie offene, waldloſe 
Stellen. In ihrem Weſen zeichnen ſie ſich in mancher Hinſicht aus. Sie ſind behender als 
viele ihrer Ordnungsverwandten, fliegen zwar etwas ſchwerfällig, aber doch ziemlich raſch, 
wenn auch ſelten hoch und weit, vermeiden aber ſoviel wie möglich, ſich auf Bäumen nieder— 
zulaſſen. Am Brutgeſchäft nehmen die Männchen regen Anteil, bekümmern ſich mindeſtens 
angelegentlich um die Sicherheit der brütenden Weibchen und ſpäter ihrer Jungen. Die 
Henne legt eine beträchtliche Anzahl einfarbiger oder auf licht gelblichem und bräunlichem 
Grunde dunkel gefleckter Eier in ein einfaches Neſt. Während der Brutzeit lebt jedes Paar 
für ſich, erobert ſich ein Gebiet und verteidigt dieſes gegen andere ſeiner Art, auch wohl gegen 
fremdartige Eindringlinge. Nachdem die Jungen erwachſen ſind, ſchlagen ſich oft mehrere 
Familien in große Ketten zuſammen. Die Feldhühner verzehren faſt nur zarte pflanzliche 
und tieriſche Stoffe. Alle Arten jagen den verſchiedenſten Inſekten und deren Larven eifrig 
nach, und die meiſten ſcheinen Körnern andere Pflanzenteile, namentlich weiche, ſaftige Blätter 
und dergleichen, vorzuziehen. 

An die Gefangenſchaft gewöhnen ſich die Feldhühner leicht; viele Arten halten bei einiger— 
maßen geeigneter Pflege jahrelang im Käfig aus, und die meiſten ſchreiten darin auch zur 
Fortpflanzung. 

Bei unſerem Reb- oder Feldhuhn, Perdix perdix I. (. die beigeheftete Tafel), bildet 
die Beſchildung der Füße an der Vorder- und Hinterſeite zwei Reihen. Das Kleid, das nach 
der Gegend, Ortlichkeit und Lage des Wohnſitzes vielfach abändert, iſt zwar nicht prächtig, 
aber doch ſehr anſprechend. Die Stirn, ein breiter Streifen über und hinter dem Auge, die 
Kopfſeiten und die Kehle ſind hell roſtrot; den bräunlichen Kopf zeichnen gelbliche Längs— 
ſtriche, den grauen Rücken roſtrote Querbänder, lichte Schaftſtriche und ſchwarze, feine Zickzack— 
linien; ein breites, auf aſchgrauem Grunde ſchwarz gewelltes Band ziert die Bruſt und ſetzt 
ſich zu beiden Seiten des Unterleibes fort, wird hier aber durch roſtrote, beiderſeitig weiß 
eingefaßte Querbinden unterbrochen; auf dem weißen Bauche ſteht ein großer, hufeiſen— 
förmiger Fleck von kaſtanienbrauner Farbe; die Schwanzfedern zeigen roſtrote Färbung, die 
Handſchwingen ſind auf matt braunſchwarzem Grunde roſtgelblich quergebändert und gefleckt. 
Das kleinere Weibchen ähnelt dem Männchen, iſt aber minder ſchön, der braune Fleck auf 
dem Bauche iſt nicht ſo groß und nicht ſo rein, der Rücken dunkler. 

Das Rebhuhn bewohnt Deutſchland, Dänemark, Skandinavien, Großbritannien, Hol— 
land, Belgien und Nordfrankreich, ganz Ungarn, die Türkei, einen Teil von Griechenland, 
Norditalien, Nordspanien, Mittel- und Südrußland, Aleinaſien; in Aſien wird es durch eine 
ihm ſehr ähnliche Art vertreten. Das Rebhuhn ſcheint in nördlicher Richtung vorzudringen, 
wozu Wasmuth bemerkt: „Es gehört wahrſcheinlich auch zu den aus Süden eingewanderten 
Südvögeln, die an Stelle unſerer ausſterbenden und auswandernden Nordvögel treten, z. B. 
an die des immer ſeltener werdenden Moorhuhns.“ Zu ſeinem Wohlbefinden beanſprucht es 
gut angebaute, wechſelreiche Gegenden; es ſiedelt ſich zwar im Felde an, bedarf aber Buſch— 
dickicht zu ſeinem Schutze und liebt deshalb Striche, in denen es hier und da Wäldchen, be— 
bujchte Hügel oder wenigſtens dichte Hecken gibt. Den Wald meidet es, nicht aber feine 
Ränder und die Vorgehölze, und ebenſowenig ſcheut es ſich vor naſſen, ſumpfigen Stellen, 
vorausgeſetzt nur, daß dieſe hier und da mit Holz beſtanden ſind und kleine Inſelchen um— 
ſchließen, die ſich etwas über dem Waſſer erheben. 

Es gibt wenige Vögel, die ſtrenger an dem einmal gewählten Gebiete feſthalten als 
das Rebhuhn. Erfahrungsmäßig bleiben die auf einer Flur erbrüteten Jungen hier wohnen, 
und wenn einmal ein Revier verödet, währt es oft lange Zeit, bevor ſich von den Grenzen 
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her wieder einzelne Paare einfinden und die verlaſſene Gegend neu bevölkern. Gleichwohl 
hat man im nördlichen Deutſchland beobachtet, daß faſt in jedem Herbſte wandernde Reb— 
hühner erſcheinen. Nach Nilsſons Verſicherung verbreiten ſie ſich gleichzeitig mit dem fort— 
ſchreitenden Anbau des Landes immer weiter, ſo daß ſie nunmehr nach Gegenden vorgedrun— 
gen ſind, in denen ſie vor zwei Menſchenaltern noch nicht geſehen wurden. 

Kuhigen Ganges ſchreitet das Rebhuhn in gebückter Haltung mit eingezogenem Halſe 
und gekrümmtem Kücken dahin; wenn es dagegen Eile hat, trägt es ſich hoch und den Hals 
vorgeſtreckt. Das Verſteckenſpielen verſteht es ebenſogut wie ſeine Verwandten, benutzt jeden 
Schlupfwinkel und drückt ſich im Notfalle auf den flachen Boden nieder, ſo daß es wegen der 
Gleichfarbigkeit ſeines Gefieders mit dieſem überſehen wird. Der Flug iſt zwar nicht gerade 
ſchwerfällig, erfordert aber doch bedeutende Anſtrengungen und ermüdet bald. Beim Auf— 
ſtehen arbeitet es ſich mit raſchem Flügelſchlage empor; hat es jedoch einmal eine gewiſſe 
Höhe erreicht, ſo ſtreicht es ſtreckenweit mit unbewegten Flügeln durch die Luft und gibt ſich 
nur zeitweiſe durch raſche Schläge wieder einen neuen Anſtoß. Unter Umſtänden übt es 
eine Fertigkeit, die man ihm nicht zutrauen möchte: es verſteht nämlich ebenſogut wie die 
Wachtel zu ſchwimmen. Der Ruf, den man gewöhnlich vernimmt, iſt ein lautes, weittönendes 
„Girrhik“ und wird ebenſowohl im Fluge wie im Sitzen ausgeſtoßen. 

Das Rebhuhn iſt vorſichtig und ſcheu, geſellig, friedliebend, treu und aufopferungsfähig, 
äußerſt zärtlich gegen den Gatten oder gegen die Kinder. Wenn es gilt, den Beſitz zu ver— 
teidigen, kämpft ein Hahn wacker mit dem anderen, und wenn zwei Familien ſich verbinden 
wollen, geht es ohne Balgereien nicht ab; dagegen nimmt ſich eine Familie verwaiſter 
Jungen ſehr oft an. 

Mit dem Schmelzen des Schnees regt ſich der Paarungstrieb. Schon im Februar löſen 
ſich die Völker, die während des Winters treu zuſammenhielten, in Paare auf; jedenfalls 
trifft ſie der kommende Frühling verſtreut. Jetzt vernimmt man in den Morgen- und Abend— 
ſtunden das herausfordernde Rufen der Hähne, ſieht auch wohl zwei von ihnen ernſten 
Streit um ein Weibchen ausfechten. Dabei ſpringen beide gegeneinander und verſuchen, 
mit Krallen und Schnabel ſich gegenſeitig zu ſchädigen. Es wird behauptet, daß die einmal 
geſchloſſene Ehe eines Paares unauflöslich ſei. 

Gegen Ende April, gewöhnlich erſt zu Anfang Mai, beginnt die Henne zu legen. Ihr 
Neſt iſt eine einfache Vertiefung in dem flachen Boden, die mit einigen weichen Halmen 
ausgefüttert wird. Das Gelege zählt 9—20 Eier, wenigſtens nimmt man an, daß die mehr 
Eier enthaltenden Neſter nicht von einer einzigen Henne allein benutzt wurden. Die Eier 
ſind wenig glänzend und blaß grünlich-braungrau. Die Henne brütet volle 26 Tage mit 
unglaublicher Hingebung ſo anhaltend, daß ihr nach und nach faſt alle Bauchfedern ausfallen, 
und verläßt das Neſt nur ſo lange, wie unbedingt erforderlich iſt, um die notwendige Nahrung 
aufzuſuchen. Während ſie brütet, weicht das Männchen nicht aus der Nähe, hält vielmehr 
gute Wacht, warnt die Gattin vor jeder Gefahr, gibt ſich auch gewöhnlich dieſer preis und 
kehrt, wenn es verſcheucht wurde, wieder zum Niſtplatz zurück. Wird der Hahn getötet, ſo ſteht 
auch der Henne ziemlich ſicher der Untergang bevor. Fortgeſetzte Nachſtellung kann ein Neb- 
huhnpaar übrigens, ſo ſehr es die Brut auch liebt, doch vom Neſte verſcheuchen. 

Die Jungen find allerliebſte Geſchöpfe, ſchon ſoweit es ſich um das Außere handelt. 
Ihr Dunenkleid zeigt auf der Oberſeite eine Miſchung von Gelbbraun, Roſtgelb, Roſtbraun 
und Schwarz, während auf der Unterſeite lichtere Farben vorherrſchen; die Zeichnung be— 
ſteht aus unterbrochenen Fleckenſtreifen. Sie bewegen ſich vom erſten Tage ihres Lebens 
an mit vielem Geſchick, verlaſſen das Weit ſogar ſchon, ehe ſie vollkommen trocken geworden 
oder von allen Anhängſeln der Eiſchalen befreit ſind, lernen auch ſehr raſch ſich den Unter— 
weiſungen ihrer Eltern fügen. Vater und Mutter nehmen an ihrer Erziehung gleichen An— 
teil; der Vater bewacht, warnt und verteidigt, die Mutter führt, ernährt und hudert ſie. 
Verliert eins der Eltern ſein Leben, ſo übernimmt das andere die ganze Pflege, alſo auch 
der Vater die Pflichten der Mutter. 

Wenn die Küchlein erſt größer geworden find, verändern fie und ihre Eltern das Be 
tragen. Naht ihnen jetzt ein Feind, ſo erheben ſie ſich, fliegen zuſammen ein Stück fort und 
fallen wieder ein; werden ſie nochmals aufgeſtört, ſo ſprengen ſie ſich in einzelne Trupps 
oder Stücke, fliegen nach verſchiedenen Richtungen hin von dannen, laſſen ſich nieder und 
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drücken ſich entweder platt auf den Boden oder ſuchen ſich durch Laufen oder Verſtecken zu 
retten. Scheint die Gefahr vorüber zu ſein, ſo beginnt der Vater zu locken; eins um das 
andere von den Kindern antwortet, und die treuen Eltern verſammeln nun nach und nach 
wieder die ganze Schar, indem der Vater die Jungen einzeln herbeiholt und zur Mutter 
bringt, die die bereits vereinigten unter ihre Führung genommen hat. Später müſſen die 
Jungen dem Vater einen Teil ſeiner Sorge abnehmen, nämlich auf Vorpoſten treten und 
Amſchau halten. Dieſes Wacheſtehen, das abwechſelnd von allen jungen Hähnen geübt wird, 
befördert ihre Ausbildung weſentlich. Verlieren die Jungen ihre Eltern, ſo vereinigen ſie 
ſich mit einem fremden Volke. 

In der früheſten Kindheit freſſen die Nebhühner faſt nur Inſekten, ſpäter nebenbei 
Pflanzenſtoffe, zuletzt dieſe beinahe ausſchließlich. Bis zur Ernte hin treiben ſich die Völker 
hauptſächlich auf Getreidefeldern umher; nach der Ernte fallen ſie auf Kartoffel- oder Kraut- 
äckern ein, weil ſie hier noch die beſte Deckung finden. Im Spätherbſt ſuchen ſie Stoppeln 
und noch lieber Sturzäcker auf, in deren Furchen ſie ſich verſtecken können. Immer werden 
in der beſſeren Jahreszeit naheliegende Wieſen der Heuſchrecken, benachbarte Schläge der 
Ameiſenpuppen halber gern begangen; die Nachtruhe aber hält das Volk ſtets auf freiem 
Felde. Es verläßt am Worgen ſein Lager und begibt ſich zunächſt auf trockene Stellen 
im Felde, ſucht ſich hier ſein Frühſtück, wendet ſich ſodann den Wieſen zu, auf denen der Nacht— 
tau nunmehr abgetrocknet iſt, legt ſich, wenn die Mittagsſonne drückt, in die Büſche, nimmt 
wohl auch ein Staubbad, geht nachmittags in die Stoppeln zurück und fliegt gegen Abend 
der Schlafſtelle wieder zu. Im Winter bringt ihnen oft der Schnee den Hungertod. Solange 
ſie ſcharren können, geht alles gut, ſie kennen die Feldflächen, auf denen Winterſaat oder 
Raps ſteht, ſehr genau und nähren ſich hier immer noch ziemlich leicht; wenn aber wechſeln— 
des Wetter eine Eiskruſte auf die Schneedecke legt, geraten ſie in die größte Not, ermatten mehr 
und mehr und werden leicht eine Beute der Raubtiere. In ſtrengen Wintern vergeſſen ſie 
alle Scheu vor den Menſchen, nahen den Dörfern, ſuchen in den Gärten Schutz und Nah— 
rung, kommen ſelbſt ins Gehöft, in die Hausfluren herein und ſtürzen ſich gierig auf die 
Körner, die eine mildtätige Hand ihnen zuwarf. Zuweilen werden die Haſen ihre Retter, 
indem ſie verborgene Nahrung durch Scharren bloßlegen. In mehr als einem Reviere ſtirbt 
während eines harten Winters der ganze Hühnerbeſtand aus. Doch ebenſo ſchnell, wie das 
Elend eintritt, kann es ſich wieder zum Guten wenden. Sowie der Tauwind und die Sonne 
im Verein nur hier und da offene Stellen ſchaffen, ſind die Hühner geborgen, und haben ſie 
ſich erſt einige Tage nacheinander ſatt gefreſſen, kehrt auch die frohe Lebensluſt, die ſie ſo 
ſehr auszeichnet, bald wieder in ihr Herz zurück. 

Alle vierfüßigen Raubtiere bedrohen namentlich die Eier und die junge Brut des Neb- 
huhnes; Habicht und Edelfalke, Sperber, Buſſard, Weihe, Rabe und Häher ſind Alten und 
Jungen fortwährend auf den Ferſen. Dichte Hecken oder kleine Dickichte, ſogenannte Remiſen, 
dazu beſtimmt, ihnen eine Zuflucht zu gewähren, ſollten in allen Fluren angelegt und aufs 
beſte unterhalten werden, und außerdem ſollte man noch überall bedacht ſein, die Not, die 
jeder ſtrenge Winter bringt, möglichſt zu mildern, indem man in der Nähe ſolcher Remiſen 
genügend Futter ausſtreut. 

Jung aufgezogene und verſtändig behandelte Rebhühner werden ungemein zahm, ſchlie— 
ßzen ſich ihren Pflegern innig an, unterſcheiden ſie auf das genaueſte von anderen, beklagen 
in jedermann verſtändlicher Weiſe ihr Fernſein, begrüßen ſie bei ihrem Erſcheinen mit 
Freudenrufen, liebkoſen ſie und erkennen mit ausdrucksvollem Danke jede ihnen erwieſene 
Freundlichkeit an, gebaren ſich überhaupt als Glieder der Familie. 

Die Frankoline (Francolinus Steph.) haben einen mäßig oder ziemlich langen, kräftigen 
und etwas hakigen Schnabel, der Fuß iſt hochläufig und kurzzehig, mit mäßig langen Nägeln 
und faſt immer mit kräftigen Sporen ausgeſtattet; der Schwanz beſteht aus 14 Federn und 
iſt entweder gerade abgeſchnitten oder leicht zugerundet. 

Die Frankoline, von denen man gegenwärtig etwa 50 über Afrika, Weſt-, Süd- und 
Südoſtaſien verbreitete, bis vor wenigen Jahrzehnten auch in Südeuropa vertretene Arten 
kennt, leben, ſoweit ich nach den durch mich in Afrika beobachteten Angehörigen dieſer Gattung 
urteilen darf, paar- oder familienweiſe in buſchreichen Gegenden, auch wohl im eigentlichen 
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Walde, wo niedriges Gebüſch vorherrſcht und nur hier und da ſich einzelne höhere Bäume 
darüber erheben. Wo ihnen der Menſch nicht beſtändig nachſtellt, ſind ſie häufig; einzelne 
Arten habe ich in Afrika in großer Anzahl gefunden, zahlreicher vielleicht als jedes andere 
dort vorkommende Huhn, da ein Paar dicht neben dem anderen hauſt und jedes ſich mit einem 
kleinen Wohnkreiſe begnügt. Sie ſind Allesfreſſer im buchſtäblichen Sinne des Wortes. 
Knoſpen, Blätter, Grasſpitzen, Beeren, Körner, Inſekten, Schnecken und kleine Wirbeltiere 
bilden ihr Futter, und an derartigen Stoffen ſind jene Wälder unendlich reich, ſo daß es ihnen 
alſo nicht ſchwer wird, die nötige Nahrung zu erwerben. In ihren Begabungen bleiben die 
Frankoline hinter anderen Mitgliedern ihrer Ordnung wenig zurück. Sie laufen ausgezeichnet, 
verſtehen meiſterhaft, ſich im dichteſten Geſtrüpp zu bewegen oder zwiſchen dem verworren— 
ſten Steingeklüft hindurchzuſtehlen, und fliegen, wenn es ſein muß, leicht und ſchön, obgleich 
ſelten über weite Strecken in einem Zuge. 

In Mittelafrika werden die Frankoline eifrig gejagt, auch oft gefangen. Die Jagd ge— 
ſchieht faſt nur mit Hilfe der ausgezeichneten Windhunde, die die laufenden Hühner verfolgen 
und greifen, ja ſelbſt den aufſtehenden noch gefährlich werden, indem ſie ihnen mit einem 
gewaltigen Satze nachſpringen und ſehr oft die Beute wirklich erreichen. 

Der Gemeine Frankolin, Francolinus francolinus I., der noch vor etwa fünfzig Jah— 

ren in mehreren Ländern Südeuropas gefunden wurde, iſt ein ſchöner Vogel. Dunkelbraun bis 
ſchwarz iſt die vorherrſchende Färbung ſeines Gefieders, das beſonders auf der Oberſeite noch 
mit weißen und gelblichweißen Perlen und Flecken geziert iſt. Das Weibchen iſt viel lichter, 
ſeine Unterjeite nicht ſchwarz, vielmehr auf iſabellfarbenem Grunde mit mehr oder weniger 
breiten ſchwarzen oder braunſchwarzen Bändern quer geſtreift, die Kehle einfach licht iſabell— 
gelb. Die Länge beträgt 34 em. 

Innerhalb der oben angegebenen Länder bewohnt der Frankolin mit Vorliebe ſumpfige 
und waſſerreiche Stellen, ohne trockeneren gänzlich zu fehlen, unter allen Umſtänden ſolche 
Ortlichkeiten, auf denen niedriges, dichtes, verfilztes Gebüſch mit hohem Graſe und ranken— 
den Pflanzen dazwiſchen ihm möglichſt vollſtändige Deckung gewährt. Gleich allen übrigen 
Arten ſeiner Gattung und ihm naheſtehenden Verwandten lebt er paarweiſe, ein Paar 
aber ſo dicht neben dem anderen, daß jeder Hahn den Ruf eines zweiten und dritten 
deutlich vernimmt. Nach der Brutzeit begegnet man ebenfalls Völkern; dieſe ſcheinen ſich 
jedoch bald zu verteilen, zunächſt ſich in kleinere Trupps von 3—6 Stück aufzulöſen, bald zu 
paaren und nunmehr für geraume Zeit, wenn nicht für die ganze Lebenszeit, zuſammen— 
zubleiben. Während des Tages treibt ſich der Frankolin ſtill und verſteckt in ſeiner Strauch— 
wildnis umher; gegen Abend und mehr noch in der erſten Frühe des Morgens läßt er ſeinen 
laut ſchmetternden, höchſt bezeichnenden Auf vernehmen, der von den meiſten Beobachtern 
durch die Silben „tſchuk tſchuk tititur“ wiedergegeben und faſt allerorten in die Landesſprache 
übertragen wird. „Da, wo Frankoline häufig ſind, antwortet ein Männchen dem anderen, 
und jedes pflegt dabei eine kleine Erhöhung zu beſteigen, um von hier aus ſich hören zu 
laſſen. Nach Regenwetter oder bei trübem Himmel ſchreien die Vögel öfter als ſonſt.“ (Jerdon.) 

Der Gemeine Frankolin iſt nicht beſonders ſcheu, pflegt aber, wenn er ſich verfolgt ſieht, 
immer in einer gewiſſen Entfernung vor dem Jäger herzulaufen, ſich dabei möglichſt zu ver— 
bergen und nur dann eine freie Stelle zu überſchreiten, wenn er dies unbedingt tun muß. 
In dieſer Weiſe läuft er manchmal 2—3 Minuten lang, ehe er ſich zum Auffliegen entſchließt. 
Auch durch den Hund läßt er ſich lange treiben, rennt eiligen Laufes, ſchneller als jeder Vier— 
füßer, unter den Gebüſchen hinweg, zwängt ſich gewandt durch das filzigſte Dickicht, huſcht 
wie ein rollender Stein über freie Plätze und ſucht erſt, wenn er ermüdete, in einem der dich— 
teſten Büſche Zuflucht oder doch ein Verſteck, aus dem er nur dann auffliegt, wenn der Hund 
in unmittelbarer Nähe iſt oder der Fuß des Jägers ihn faſt berührt. 

Der Frankolin bildet überall, wo er vorkommt, einen Gegenſtand eifriger, ja rückſichts— 
loſer Jagd, der ſeine teilweiſe Ausrottung gewiß zuzuſchreiben iſt. Die Klage über die Ab— 
nahme dieſes vorzüglichen Federwildes iſt allgemein und wird ebenſo auf Zypern wie in 
Indien, in Syrien und Paläſtina wie in Kaukaſien und Perſien vernommen. 

Bei den Berghühnern (Caccabis Kaup) iſt der Leib kräftig, der Hals kurz, der Kopf 
verhältnismäßig groß, der Schnabel länglich, aber doch kräftig, der Fuß mittelhoch und 
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entweder mit ſtumpfen Sporen oder wenigſtens mit einer die Sporen andeutenden Horn- 
warze verſehen, die Flügel mittellang, der Schwanz ziemlich lang, von den Oberſchwanzdeck— 
federn nicht vollſtändig bedeckt, das Gefieder reichhaltig, aber knapp anliegend. Die Ge— 
ſchlechter unterſcheiden ſich nicht in der Färbung. 

Die für uns wichtigſte, weil auch innerhalb der deutſchen Grenzen vorkommende Art 
der Gattung iſt das Steinhuhn, Caccabis saxatilis Wolf et Meyer. Seine Oberſeite und 
Bruſt ſind blaugrau mit rötlichem Schimmer, ein die weiße Kehle umſchließendes Band und 
ein ſolches, das ſich unmittelbar an der Schnabelwurzel über die Stirn zieht, ſowie je ein 
kleiner Fleck am Kinn an jedem Anterkieferwinkel ſchwarz, die Federn der Weichen abwechjelnd 
gelbrotbraun und ſchwarz gebändert, die der Ohrgegend lehmgelb und ſchwarz gemiſcht, die 
übrigen der Unterſeite roſtgelb, die Schwungfedern ſchwärzlichbraun mit gelblichweißen 
Schäften und roſtgelblichen Streifen an der Kante der Außenfahne, die äußeren Steuer— 
federn roſtrot. Die Iris iſt rotbraun, der Schnabel korallenrot und der Fuß blaßrot. Die 
Länge beträgt 35 em. 

Im 16. Jahrhundert lebte das Steinhuhn noch in den felſigen Bergen am Rhein, nament- 
lich in der Gegend von St. Goar; gegenwärtig findet man es nur noch im Alpengebiet, und 
zwar in Oberöſterreich, Oberbayern, Tirol und der Schweiz. Häufiger iſt es auf der ſüdlichen 
Seite des Gebirges, in Südtirol, und Italien. Beſonders häufig tritt es in Turkmenien auf. 
Es iſt der Beachtung wert, daß die Steinhühner, die auf den Alpen die Höhe der Tiefe 
entſchieden vorziehen und am häufigſten auf ſonnigen, etwas begraſten Schutthalden zwiſchen 
der Holz- und Schneegrenze ſich finden, im Süden auch die Ebene bevölkern. 

Das Steinhuhn zeichnet ſich wie alle ſeine Verwandten, deren Lebensweiſe uns bekannt 
geworden iſt, durch Behendigkeit, ſcharfe Sinne, Mut, Kampfluſt und leichte Zähmbarkeit vor 
anderen Hühnern ſehr zu ſeinem Vorteil aus. Es läuft außerordentlich raſch und mit be— 
wunderungswürdigem Geſchick über den Boden dahin, gleichviel, ob er eben oder uneben, 
ſteinig oder mit Gras beſtanden iſt, klettert mit Leichtigkeit über Felsblöcke oder an ſeitlichen 
Abhängen empor und vermag ſich noch auf Flächen zu erhalten, die dem Anſchein nach einen 
ſo ſchwerleibigen Vogel in ſeinem Fortkommen auf das äußerſte behindern müßten. Im 
Vergleich mit anderen Hühnerarten hat es einen leichten, geraden, ſchnell fördernden und 
auffallend geräuſchloſen Flug. Die Stimme erinnert in mancher Hinſicht an das Gackern 
der Haushühner. Da, wo es viele Steinhühner gibt, glaubt man ſich zur Paarungszeit 
in einen Hühnerhof verſetzt, jo vielfältig erſchallt der Ruf dieſer anmutigen Geſchöpfe von 
allen Seiten her. 

Die Nahrung beſteht aus verſchiedenen Pflanzenſtoffen und aus Kleingetier mancherlei 
Art. Im Hochgebirge nähren ſich die Steinhühner von den Knoſpen der Alpenxoſe und an— 
deren Hochgebirgspflanzen, von Beeren, zarten Blättern und verſchiedenen Sämereien, neben— 
bei aber auch von Spinnen, Inſekten, deren Larven und dergleichen; in der Tiefe beſuchen 
ſie die Felder, namentlich ſolange das Getreide noch niedrig und friſch iſt, und verzehren 
dann zuweilen nichts anderes als die Spitzen von jungem Weizen und anderem grünenden 
Getreide; im Winter gehen ſie auch wohl die Wacholderbeeren an oder nehmen ſelbſt mit 
Fichtennadeln vorlieb. 

Da, wo Steinhühner häufig ſind, vereinigen ſich, wie ſchon bemerkt, im Spätherbſt 
oft mehrere Völker zu zahlreichen Ketten. Mit Beginn des Frühlings löſen ſich dieſe 
Vereinigungen wieder auf, und nunmehr wählt ſich jedes einzelne Paar einen beſonderen 
Standort, inmitten deſſen es zu brüten gedenkt. Der Hahn iſt der Gattin gegenüber ſehr 
zärtlich, balzt mit hängenden Flügeln, halb geſtelztem und halb gebreitetem Schwanze, ruft 
jedem anderen ſeines Geſchlechtes kampfluſtig zu, verteidigt ſein glücklich errungenes Gebiet 
mit Heldenmut und bekämpft auch dann noch, wenn die Henne bereits brütet, jeden Ein— 
dringling ſeiner Art mit Leidenſchaftlichkeit. Das Neſt iſt eine einfache Vertiefung, die unter 
niedrigen Zwergtannen oder Geſträuch, unter vorragenden Steinen und an anderen ge— 
ſchützten und verborgenen Orten ausgeſcharrt und mit etwas Moos, Heidekraut, Gras und 
dergleichen ausgekleidet wird. Die Ausfütterung geſchieht im Hochgebirge mit größerer Sorg— 
falt als in den tieferen Gegenden und zumal im Süden, wo die Henne zuweilen eine einfache 
Mulde im Sande ſchon für hinreichend hält. Die Henne brütet 26 Tage ſehr eifrig und führt 
dann die Küchlein in Geſellſchaft ihres Gatten auf die erſten Weideplätze. Die Färbung der 
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Jungen im Dunenkleide ſpielt in ein helles Steingrau. Außer dem Wenſchen treten Füchſe, 
Marder, Wieſel, Raubvögel und Raben als Feinde des Steinwildes auf; rollende Steine 
mögen auch manche erſchlagen, am meiſten aber gefährdet die Tiere ein ſtrenger Winter. 

Die leichte Zähmbarkeit des Steinhuhnes iſt den Griechen wie den Schweizern wohl 
bekannt, daher findet man gerade dieſen Vogel ſehr häufig im Käfig. Radde traf in Eriwan 
in manchen Häuſern ſogar ganze Familien von Steinhühnern, die mit den Menſchen in den 
Stuben lebten, unter dem Ofen ruhten und völlig zahm waren. Sie folgten dem Rufe ihrer 
Pflegerinnen wie die Küchlein von Haushühnern. 

In Südweſteuropa wird das Steinhuhn durch das Rothuhn, Caccabis rufa I. erſetzt. 
Dieſer ſchöne Vogel unterſcheidet ſich von jenem hauptſächlich durch die vorherrſchend rötliche 
Färbung der Oberſeite und durch das breitere, nach unten hin in Flecken aufgelöſte Halsband. 

Rothuhn, Caccabis rufa L. ½ natürlicher Größe. 

Das Rothuhn bewohnt nur den Südweſten unſeres heimatlichen Erdteils vom ſüdlichen 
Frankreich an, namentlich Spanien, Portugal, Madeira und die Azoren. Vor etwa 100 
Jahren hat man es in Großbritannien eingebürgert, und gegenwärtig lebt es hier in einigen 
öſtlichen Grafſchaften zahlreicher faſt als das Rebhuhn. 

Der Lauf des Rothuhns iſt, nach Reinhold Brehm, ungemein raſch und in hohem Grade 
gewandt; es rennt mit gleicher Schnelligkeit zwiſchen Felsblöcken und Steinen dahin, klettert 
ſogar mit vielem Geſchick auf dieſen umher und nimmt dabei nur ſelten ſeine Flügel zu Hilfe. 
Sein Flug iſt bedeutend ſchneller als der unſeres Rebhuhns, verurſacht auch weit weniger 
Geräuſch. Das Rothuhn erhebt ſich leicht, ſteigt raſch in eine gewiſſe Höhe, ſtreicht in ihr 
mit ſchwirrenden, wenig vernehmlichen Flügelſchlägen dahin und ſchwebt oft auf große 
Strecken fort, ohne einen Flügel zu bewegen. Bezeichnend für unſeren Vogel iſt, daß er gern 
bäumt; er tut dies auch keineswegs bloß im Falle der Not, ſondern da, wo es Bäume gibt, 
regelmäßig, unzweifelhaft, um von der Höhe aus zu ſichern. Um zu warnen, ſtoßen beide 
Geſchlechter ein leiſes „Reb reb“, beim Auffliegen ein ſchallendes „Scherb“ aus. 
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Nach Reinhold Brehm lebt das Nothuhn den größten Teil des Jahres hindurch in 
Völkern oder Geſperren von 10 — 30 Stück, indem ſich mehrere Familien zu einer Kette zu- 
ſammenſchlagen. Bei Gefahr benimmt ſich die Familie wie unſere Rebhühner unter gleichen 
Umſtänden. Auch die jungen Rothühner lernen wenige Tage nach dem Auskriechen flattern, 
wechſeln raſch die Schwungfedern, die für die Laſt des Leibes bald zu ſchwach werden, und 
ſind bereits in der dritten Woche ihres Lebens äußerſt bewegliche und gewandte Geſchöpfe. 
Ihre Ausbildung beanſprucht eine Zeit von 4bis 5 Wochen. Anfänglich leben ſie von Inſekten, 
Larven, Würmern und feinem Geſäme, ſpäter halten ſie ſich, wie die Alten, gänzlich an letzteres 
und an Grünzeug mancherlei Art, das ihnen, wie es ſcheint, zugleich die Tränke erſetzen muß. 

Leider hat man bei uns zulande dem Rothuhn die Beachtung, die es verdient, noch 
nicht geſchenkt. Es iſt durch den in Großbritannien angeſtellten Verſuch zur Genüge be— 
wieſen, daß dieſes ſchöne, nützliche Wild ſich in ihm urſprünglich fremden Gegenden ein— 
bürgern läßt; man hat auch erfahren, daß die Eier, wenn ſie gut verpackt werden, den 
Verſand von Südfrankreich bis zu uns aushalten, und hat ebenſo die Fortpflanzung aus 
Südeuropa eingeführter Paare im Käfig erzielt. 

* 

Die zweite Abteilung der eigentlichen Hühner, die der Waldhühner, umfaßt etwa 
45 Arten. Sie ſind gekennzeichnet durch gedrungenen, kräftigen Leib, kurzen, dicken, ſehr ge— 
wölbten Schnabel und niedrige, ſtarke Füße, deren Fußwurzeln mehr oder weniger befiedert 
ſind, und deren Läufe keinen Sporn tragen, durch kurze oder höchſtens mittellange Schwung— 
federn ſowie reiches, dichtes Gefieder, das nur über dem Auge oder am Hinterhalſe kleine 
Stellen frei läßt. Von dieſen iſt die das Auge, beſonders deſſen oberen Rand, umgebende 
mit warzigen, aufſchwellbaren Wülſten bekleidet, die einen roten, überaus leicht zerſetzlichen 
Farbſtoff enthalten. Die Naſenlöcher ſind ganz von Federn bedeckt. Die Zehen können 
befiedert ſein, bei zahlreichen Arten tragen ſie aber eigentümliche, gleichfalls der Mauſer 
unterworfene Horngebilde (ſogenannte Franſen, fälſchlich auch Balzſtifte genannt), in der 
Entwickelung zurückgebliebene Federn, die den Tieren als „Schneereifen“ im Winter das 
Laufen erleichtern. 

Der Norden der Erde iſt die Heimat der Waldhühner. Sie verbreiten ſich vom Himalaja 
und von den oſtaſiatiſchen Gebirgen an über ganz Aſien und Europa, fehlen in Afrika völlig, 
treten aber wiederum, und zwar in zahlreichen Arten, in Nordamerika auf. Waldungen 
bilden ihren bevorzugten Aufenthalt; einzelne bewohnen Steppen und Tundren, andere 
gebirgige Halden in der Nähe der Schneegrenze, ohne ſich viel um Gebüſch oder Bäume zu 
kümmern. Alle ohne Ausnahme ſind Standvögel, die jahraus jahrein in der nämlichen 
Gegend verweilen und höchſtens unregelmäßig ſtreichen. Sie leben während der Brutzeit 
paarweiſe oder einzeln, ſonſt immer in Geſellſchaften. Waldfrüchte mancherlei Art, Beeren, 
Knoſpen, Blätter, auch Nadeln des Schwarzholzes, Sämereien, Inſekten und deren Larven 
dienen ihnen zur Nahrung; einzelne freſſen zeitweilig faſt nur Blätter und Knoſpen, weil 
ihre arme Heimat ihnen dann kaum etwas anderes bietet. 

Die Waldhühner dürfen verhältnismäßig wohlbegabte Vögel genannt werden. Sie 
gehen ſchrittweiſe und ſehr ſchnell, fliegen aber ſchwerfällig, unter rauſchenden Flügelſchlägen 
und, wie es ſcheint, mit Anſtrengung, deshalb auch ſelten weit und niemals hoch. Ihre Sinne 
ſind ſcharf und zumal Geſicht und Gehör wohlentwickelt. 

Der Menſch iſt es nicht geweſen, dem wir die Erhaltung der Waldhühner verdanken, 
denn er hat unter dieſem Wilde ärger gehauſt als die ſchlimmſten Raubtiere und verfolgt es 
rückſichtslos noch heutigestages. Sie werden nach und nach vertilgt werden, wie das Auer— 
huhn in vielen Gauen und Gegenden bereits ausgerottet wurde. Dies iſt zu beklagen, aber 
nicht aufzuhalten. Nur ausnahmsweiſe verurſachen ſie wirklich empfindlichen Schaden, 
bringen ſogar, wie Wurm hervorhebt, dem Walde „hervorragenden Nutzen durch Vertilgung 
von Raupen und anderem Ungeziefer, von Unkräutern und durch das die natürliche Be— 
ſamung begünſtigende Wundſcharren des Bodens“. 

Die Gattung der Haſelhühner hat einen aus 16 weichen, breiten Steuerfedern ge— 
bildeten Schwanz; der Lauf iſt in der oberen Hälfte befiedert, kürzer als die Mittelzehe nebſt 
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Klaue. Die Gattung enthält drei Arten und iſt in Europa, dem nördlichen und mittleren 
Aſien ſowie in Japan vertreten. 

Das kleinſte in Deutſchland vorkommende Witglied der Gattung iſt das Gemeine 
Haſel- oder Rothuhn, Tetrastes bonasia L. In der Geſtalt ähnelt es den Verwandten; 
ſeine Fußwurzel iſt aber nur bis zu drei Vierteln ihrer Länge befiedert, und die Zehen ſind 
nackt; der Schwanz iſt abgerundet, die Scheitelfedern ſind ſtark verlängert und zu einer Holle 
aufrichtbar. Das Gefieder iſt auf der Oberſeite roſtrotgrau und weiß gefleckt, der größte Teil 
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Haſelhuhn, Tetrastes bonasia L. 1½ natürlicher Größe. 

der Federn auch mit ſchwarzen Wellenlinien gezeichnet; die Kehle iſt weiß und braun gefleckt. 
Dem Weibchen fehlt die braune Kehle, und die Färbung ſeines Gefieders iſt minder lebhaft, 
namentlich mehr grau als roſtrot. Die Länge beträgt durchſchnittlich 45 em. 

Der Verbreitungsbezirk des Haſelhuhns erſtreckt ſich von den Pyrenäen an bis zum 
Polarkreiſe und von der Küſte des Atlantiſchen bis zu der des Stillen Weltmeeres. Es zieht 
Gebirge der Ebene vor, hält ſich aber auch dort bloß hier und da ſtändig auf. Im Alpen— 
gebiete, in Bayern, Schleſien, Poſen, Oſt- und Weſtpreußen iſt es nicht gerade ſelten, in den 
Rheinländern, Heſſen-Naſſau, dem ſüdlichen Weſtfalen und Franken, im Schwarzwald, Harz 
und Erzgebirge noch immer heimiſch, in Pommern bereits ſehr zuſammengeſchmolzen. Stark 
abgenommen hat das Haſelhuhn auch in Oſterreich-Ungarn, wo es, außer an geeigneten 
Ortlichkeiten des Alpengebietes, hier und da in Niederöſterreich, Böhmen und Mähren, 
häufiger aber in Ungarn und Galizien auftritt. Im ganzen flachen Norddeutſchland, Holland, 
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Dänemark und Großbritannien kommt es nicht vor. Häufig und allverbreitet iſt es erſt im 
Norden und zumal im Nordoſten Europas, namentlich in Schweden und Norwegen (dort 
geht es, nach Axel Hagemann, ungefähr bis zum 66., hier bis zum 67. Grad nördl. Br.), in 
Polen, Liv- und Eſtland, Rußland und Sibirien. Große, dunkle und gemiſchte Wälder, be— 
ſonders ſolche, die aus Eichen, Birken, Erlen und Nußbäumen, mindeſtens aus Nadelbäumen, 
Birken und Eſpen beſtehen, und hier auf der Südſeite liegende, wenig beſuchte, an ſteinige, 
mit Beerengeſtrüpp bedeckte Halden grenzende Gehänge bilden ſeine Lieblingsaufenthalts— 
orte, während es im reinen Nadelholzwalde ſelten und immer nur einzeln angetroffen wird. 
In Waldungen, die ſeinen Anforderungen entſprechen, wählt es ſich dichte Beſtände zu ſeinem 
Wohnort, und in ſie zieht es ſich bei jeder Gefahr zurück. Je wechſelreicher der Wald, um ſo 
angenehmer ſcheint er ihm zu ſein. An gewiſſen Waldſtellen findet man es jahraus jahrein, 
während es andere zeitweilig verläßt, um kurze Streifzüge zu unternehmen. 

Das Haſelhuhn lebt gern verborgen und macht ſich deshalb wenig bemerklich. Nur 
ſelten und bloß zufällig, oder wenn man ſich ſtill und verſteckt hält, gewahrt man es, am 
häufigſten noch im Laufen, wenn es, von einem Gebüſch zum anderen rennend, einmal eine 
freie Stelle überſchreiten muß, in der rauhen Jahreszeit auch wohl auf ſtärkeren Aſten eines 
Baumes ſitzend, wo es ſich oft der Länge nach hindrückt und auch den Kopf darauf hin— 
ſtreckt, ſo daß es ſich recht gut verbirgt. Gewöhnlich ſitzt und geht es ſehr geduckt, wie ein 
Rebhuhn, dagegen wenn es ſich unſicher fühlt, mit mehr erhobenem und im Laufen mit vor— 
geſtrecktem Halſe. Es iſt überraſchend ſchnell und gewandt, kann auch vortrefflich ſpringen. 
Die Henne trägt im Laufen die wenig verlängerten Scheitelfedern glatt niedergelegt, während 
der mit mehr Anſtand einherſchreitende Hahn die Haube lüftet. Der Flug ähnelt im weſent— 
lichen dem anderer Arten von Waldhühnern, iſt aber nach meiner Auffaſſung bei weitem 
leichter, beim Aufſtehen nicht polternd und im übrigen ſo lautlos, daß man ein im vollen 
Zuge begriffenes Haſelhuhn kaum hört. 

Die Haſelhühner nähren ſich von Beeren, Grasſpitzen, Anojpen und Blumenblättchen 
der verſchiedenſten Pflanzen. Sobald Schnee liegt, leben ſie, laut Sachſe, im weſentlichen von 
den Spitzen des Heidelbeerkrautes, während ſie ſonſt auch ſehr gern die Kätzchen der Birken, 
Schwarzerlen und Salweiden ſowie die Blätter des Sauerklees freſſen. Der Ruf der erſt— 
jährigen Haſelhühner lautet „pi pi pi pi“, und zwar bei Hähnen wie Hennen. Der aus— 
gebildete Hahn pfeift ein förmliches Liedchen, das man durch die Silben „tih tih — titi diri“ 
wiederzugeben verſucht hat. Die alte Henne unterſcheidet ſich durch ihre Stimme auffallend 
vom Hahne und läßt, namentlich wenn ſie davonfliegt, einen ſogenannten Läufer hören, der 
ſehr fein und leiſe beginnt, immer lauter und breiter wird und endlich in möglichſt ſchnell 
aufeinander folgenden Tönen endigt. Leyen verſucht das Ganze durch die Silben „tititititi— 
titititi⸗kiulkiulkiulkiulkiul“ auszudrücken, und v. Kobell bemerkt, daß die Jäger Oberbayerns 
den Ruf des Hahnes durch die Worte „zieh, zieh, zieh, bei der Hitz' in die Höh'“ zu über— 
ſetzen pflegen. 

Hinſichtlich der Sinnesanlagen übertrifft das Haſelwild wahrſcheinlich das Birkwild, 
zeichnet ſich mindeſtens durch überaus ſcharfes Gehör aus; bezüglich der geiſtigen Begabung 
ſteht es mit jenem ungefähr auf gleicher Stufe. Wachſamkeit, Vorſicht und ſchüchterne Un— 
geſelligkeit ſind Haupteigenſchaften von ihm. Es gehört nicht ausgeſprochen zu den Hühnern, 
die in Vielweiberei leben, ſondern hält ſich zumeiſt paar- und familienweiſe zuſammen. 
Schon im September wählt ſich der junge Hahn eine Gefährtin, ohne jedoch die Kette zu 
verlaſſen; gegen das Frühjahr hin trennt er ſich mit ihr ab. Auch er hat eine Balz wie 
Auer- und Birkhahn, tanzt aber nicht in der ausdrucksvollen Weiſe wie die genannten, 
ſondern begnügt ſich, durch Aufrichten ſeiner Scheitel-, Ohr- und Kehlfedern und ſehr leb— 
haftes Trillern und Pfeifen der Gattin ſeine Gefühle kundzugeben. Die Hähne ſollen, in 
Livland wenigſtens, faſt gar nicht um die Hennen kämpfen. 

Für die Anlage des Neſtes ſucht die Henne einen möglichſt gut verſteckten Platz unter 
Gebüſch und Reiſern, hinter Steinblöcken, im Farnkrautdickicht uſw. Sie bebrütet die 8 —12 
verhältnismäßig kleinen, auf rötlichgelbem Grunde ziemlich ſpärlich braun gefleckten und 
getüpfelten Eier drei volle Wochen lang ſo eifrig, daß man in ihre unmittelbare Nähe kommen 
kann, ehe man ſie verſcheucht. Während die Henne ſitzt, und ſolange die Jungen noch klein 
ſind, treibt ſich der Hahn als einzelner Strohwitwer nach eigenem Belieben umher. Die 



Haſelhuhn. 203 

Henne hudert die Jungen eine Zeitlang im Neſte, bis ſie vollkommen abgetrocknet ſind, dann 
führt ſie die Kinderſchar möglichſt bald geeigneten Futterplätzen zu. Sobald ſie Gefahr 
wittert, gebraucht ſie alle Verſtellungskünſte, die in ihrer Familie üblich ſind, und die kleinen, 
dem Erdboden täuſchend ähnlich gefärbten Küchlein drücken ſich ſo geſchickt zwiſchen Moos 
und Kraut, Steine, Baumwurzeln und dergleichen, daß wohl die feine Naſe eines Fuchſes 
oder Vorſtehhundes, nicht aber das Auge eines Menſchen ſie wahrnehmen kann. Anfänglich 
werden ſie an ſonnige Stellen geführt und hier faſt ausſchließlich mit Inſekten ernährt, 
ſpäter nehmen ſie dieſelbe Nahrung zu ſich wie die Alten. Sie lernen ſehr bald fliegen und 
vertauſchen dann ihren nächtlichen Ruheplatz unter der Mutterbruſt mit niedrigeren und 
höheren Baumäſten, auf denen ſie ſich dicht neben und noch teilweiſe unter die Mutter 
niederzuſetzen pflegen. Mit dem Flugbarwerden der Familie trifft auch der Vater wieder bei 
ihr ein, und nunmehr bildet die ganze Geſellſchaft ein Geſperre, das bis zum Herbſte treu 
zuſammenhält. 

Leider wird das Haſelhuhn bei uns zulande, trotz des ihm gern gewährten Schutzes, 
von Jahr zu Jahr ſeltener. Raubſäugetiere und Raubvögel mögen viele Jungen wegnehmen. 
„Hauptſächlich verdrängt ſie“, wie Wurm ſchreibt, „die einſeitig übertriebene Kultur der 
Nadelhölzer, die die hauptſächlichſte, in Laubholzknoſpen beſtehende Winteräſung zum Ver— 
ſchwinden bringt, und deren dichte, ausgedehnte Schonungen wohl noch Verſtecke, aber keinen 
dieſen Vögeln zuſagenden Unterwuchs bieten.“ Dagegen wandern ſie in einzelne Waldungen 
auch wieder ein. So iſt es geſchehen in einigen Wäldern am ſüdlichen Abhang des Erz— 
gebirges, wo man bereits wieder namhafte Flüge antrifft. 

Da, wo das Haſelhuhn häufig iſt, wird es in Menge erlegt, denn ſein Wildbret iſt 
unbeſtritten das köſtlichſte, das die Ordnung der Hühnervögel überhaupt gewährt. Die Jagd 
wird entweder mit Hilfe des Vorſtehhundes oder, und wohl mit größerem Vergnügen, ver— 
mittelſt der ſogenannten Locke betrieben. Das iſt eine Pfeife, auf der der Auf des Hahnes 
täuſchend nachgeahmt und jedes kampfluſtige Männchen herbeigezogen wird. Glücklicherweiſe 
gehört zu dieſer Jagdart eine gewiſſe Kunſtfertigkeit, d. h. ein tüchtiger Jäger. Wie bei 
manchen Hühnern erregen die letzten ſchönen Herbſttage auch das Haſelhuhn und machen es 
geneigt, mit anderen ſeinesgleichen zu kämpfen und zu ſtreiten. Dieſe ſogenannte „Kampfzeit“ 
währt von den erſten Tagen des September bis zum Ende des Oktober, und ſie iſt es, 
die zur Jagd benutzt wird; namentlich die erſten Tage des September ſind hierzu geeignet, 
falls die Witterung günſtig iſt. In der Frühe des Morgens bricht man auf, ſchleicht durch 
den Wald und ſtellt ſich da, wo man Haſelhühner weiß oder vermutet, hinter einem hoch— 
ſtämmigen Baume auf. Hauptbedingung des Standortes iſt ein im Umkreiſe von 30 Schritt 
freier, d. h. nicht mit Geſtrüpp bedeckter Boden, weil der herbeigelockte Haſelhahn nicht immer 
geflogen, ſondern ſehr oft gelaufen kommt, dann ſelbſtverſtändlich jede Deckung benutzt und 
regelmäßig den Schützen eher entdeckt als dieſer ſein Wild. Der ſchulgerechte Jäger ſtellt ſich, 
nachdem er den paſſenden Standpunkt gefunden, an ſeinen Baum, macht ſich ſchußfertig, 
nimmt die Locke und ahmt nun zunächſt den Ruf des jüngeren Haſelhahnes nach. Bei 
günſtigem Wetter kommt der getäuſchte Hahn auf den erſten Ton geflogen, und zwar ſo ſchnell, 
daß der Jäger kaum Zeit hat, die Locke aus dem Munde zu nehmen. Dieſer erkennt aus der 
größeren oder geringeren Stärke des Brauſens, ob der Hahn von einem Baume auf den 
anderen geflogen iſt oder ſich von dem Baume auf die Erde geworfen hat, weiß alſo im 
voraus, von welcher Seite ſein Wild ankommen wird, ſtellt ſich günſtig zurecht, lockt noch 
einmal, um jenem die Stelle genau zu bezeichnen, ſieht ſchußfertig nach der betreffenden 
Gegend hin und wird ſo in der Regel den ſich nähernden Hahn ſchon von weitem wahr— 
nehmen können. Er läßt ihn in gute Schußweite herankommen, denn es handelt ſich darum, 
daß der Vogel im Feuer zuſammenbricht. Ein bloß angeſchoſſenes Huhn geht faſt regel— 
mäßig verloren. 

Ein alter Hahn, der früher durch Verſcheuchung, Fehlſchüſſe oder unrichtiges Locken 
betrogen und mißtrauiſch gemacht wurde, naht ſich weder gehend noch fliegend unmittelbar 
der Locke, ſondern läuft oder fliegt in ſolcher Entfernung rundum, daß man ſelten zum 

Schuſſe kommt. Oft geſchieht es, daß der Jäger von dem eingenommenen Standpunkte aus 
mehrere Hähne erlegt, denn der Knall des Gewehres ſtört dieſe nicht, ſolange der Jäger ſeinen 
Stand nicht verläßt oder ſich überhaupt nicht bewegt. 
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Gefangene Haſelhühner gewöhnen ſich zwar leicht an ein Erſatzfutter, werden jedoch 
ſelten zahm. Haben ſie ſich aber einmal mit ihrem Pfleger befreundet, ſo machen ſie dieſem 
viele Freude, denn ſie bleiben auch im Käfige anmutig und liebenswürdig. 

Unter den Waldhühnern Nordamerikas ſcheint mir das Gemeine Präriehuhn, 
Tympanuchus americanus Rehb., bejonderer Beachtung wert. Es unterſcheidet ſich von 
anderen Waldhuhnarten durch zwei lange, aus ungefähr 18 ſchmalen Federn gebildete 
Büſchel, die zu beiden Seiten des Halſes herabhängen und hier nackte Hautſtellen bedecken, 
die wiederum die Lage von blaſenartigen, mit der Luftröhre in Verbindung ſtehenden Haut— 
ſäcken bezeichnen. Die Länge beträgt 45 em. 

Das Präriehuhn bewohnt ausſchließlich wald- und baumloſe Ebenen. Dürre, ſandige 
Strecken, die nur ſpärlich mit Buſchwerk beſtanden, aber mit Gras bewachſen ſind, bilden 
ſeine Aufenthaltsorte; von dem bebauten Lande zieht es ſich jedoch nicht zurück, ſondern ſucht 
Felder eher auf, weil ſie ihm reichliche Nahrung gewähren. Mehr als andere Waldhühner 
gleicher Größe iſt es auf den Boden gebannt, bäumt höchſtens bei ſchwerem Wetter, oder um 
Beeren und Früchte von Büſchen und Bäumen abzupflücken, und verbringt auch die Nacht 
in der Tiefe zwiſchen Gras und Geſtrüpp. Im Winter tritt es Streifzüge an, die bloß den 
Zweck haben, auf günſtige Futterplätze zu führen. 

In ſeinen Bewegungen erinnert das Präriehuhn vielfach an unſer Haushuhn; jeden— 
falls iſt es viel plumper und ſchwerfälliger als das Haſelhuhn. Die gewöhnliche Stimme 
unterſcheidet ſich wenig von dem Gackern unſeres Haushuhnes; während der Paarungszeit 
aber läßt der Hahn höchſt eigentümliche Laute vernehmen. Er bläſt die Luftſäcke zu beiden 
Seiten des Halſes auf, ſo daß ſie in Geſtalt, Farbe und Größe einer kleinen Orange ähneln, 
biegt den Kopf zum Boden herab, öffnet den Schnabel und ſtößt nacheinander mehrere, bald 
lauter, bald ſchwächer rollende Töne aus, die denen einer großen Trommel nicht ganz un— 
ähnlich ſind, erhebt ſich hierauf, füllt die Luftſäcke von neuem und beginnt wiederum zu 
„tuten“. 

Die Aſung des Präriehuhnes beſteht ebenſowohl aus Pflanzenſtoffen wie aus Klein— 
getier der verſchiedenſten Art. Beeren aller Art liebt dieſes Huhn ganz ungemein, auch 
Baumfrüchte, z. B. Apfel, behagen ihm ſehr, und Getreide aller Art bildet einen Hauptteil 
ſeiner Nahrung. Beſonders erpicht ſcheint es auf Heuſchrecken zu ſein, und wenn ein Glied 
der Geſellſchaft einen ſolchen Leckerbiſſen erſpäht hat, rennen alle übrigen hinter ihm drein, 
um womöglich an der Mahlzeit teilzunehmen. 

Gegen den Winter hin ſchlägt ſich das Präriehuhn da, wo es häufig iſt, in zahlreiche 
Flüge zuſammen, die ſich erſt mit Anbruch des Frühlings wieder ſprengen. Das Männchen 
trägt in dieſer Zeit ſein Hochzeitskleid, und zwar mit einem Selbſtbewußtſein, das von keinem 
anderen Vogel übertroffen werden kann. Geſenkten Leibes, das Spiel ins Rad geſchlagen 
und nach vorwärts übergebogen, die fächerförmig zerteilten Federn am Halſe wie eine ge— 
ſteifte Halskrauſe gebreitet, die orangegelben Luftbehälter zu Kugeln aufgeblaſen, die 
Schwingen wie bei anderen balzenden Hühnern vom Leibe ab und geſenkt getragen, auch 
auf dem Boden unter hörbarem Geräuſch geſchleift: ſo rennt es eilig gegen den Neben— 
buhler los. 

Die Henne legt 8—12 einfarbig bräunlichgraugelbe Eier. Die Jungen werden, ſo— 
bald ſie gehfähig ſind, von der Mutter ohne Mithilfe des Männchens erzogen und unterrichtet. 
Eine Präriehenne mit ihren Küchlein erinnert in jeder Hinſicht an eine Familie unſerer 
Haushenne. Oft ſieht man ſie Düngerhaufen durchſcharren, um hier die noch unverdauten 
Getreidekörner aufzunehmen. Bei Annäherung eines Raubtieres oder eines Menſchen ſtößt 
die Henne einen Warnungslaut aus: die Jungen verſchwinden darauf wie durch Zauber— 
ſchlag, und jene ſucht nun durch die bekannten Künſte der Verſtellung den Feind von ihnen 
abzuführen. 

Alle in Betracht kommenden Raubtiere Nordamerikas ſind ſchlimme Feinde der wehr— 
loſen Hühner, ſchlimmere vielleicht als der Menſch, der endlich wenigſtens eingeſehen hat, 
daß die Jagd nur dann erhalten werden kann, wenn eine Zeit ſtrenger Schonung beobachtet 
wird. Die Jagd ſelbſt wird auf verſchiedene Weiſe ausgeführt und von einzelnen Jägern 
mit Leidenſchaft betrieben. Früher wurden viele Hühner auf ihren Balzplätzen erlegt, dieſe 
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Plätze auch wohl mit Aſche beſchüttet und die balzenden Hähne mit Stöcken erſchlagen, 
nachdem ſie durch die aufgewirbelte Aſche gewiſſermaßen erblindet waren. In viel größerer 
Anzahl noch wurden und werden die Vögel gefangen. 

„Gefangene Präriehühner“, berichtet Audubon, „werden ſehr bald zahm, brüten auch 
leicht. Ich habe mich oft gewundert, daß man ſie nicht längſt ſchon zu Haustieren gemacht hat.“ 

Das Birkhuhn, Spiel-, Spiegel-, Schild-, Baum-, Laub- und Moorhuhn, 
Lyrurus tetrix I. (ſ. die Tafel bei S. 194), iſt verhältnismäßig ſchlank gebaut, der Schnabel 
mittellang und ſtark, der Fuß, deſſen äußere und innere Zehe gleichlang ſind, nicht bloß bis auf 
die Zehen herab, ſondern auch auf den Spannhäuten, zwiſchen jenen, befiedert, der Flügel kurz, 
der Schwanz beim Weibchen ſeicht eingeſchnitten, beim Männchen hingegen ſo tief gegabelt, 
daß die längſten Unterdeckfedern über die kürzeſten mittleren ſechs Steuerfedern hinausreichen, 
nach außen hin aber geſteigert und horn- oder leierförmig gebogen, ſo daß der ganze Schwanz 
eine leierartige Geſtalt annimmt. Das Gefieder des Männchens iſt ſchwarz, auf Kopf, Hals 
und Unterrücken prächtig ſtahlblau glänzend, auf den zuſammengelegten Flügeln mit ſchnee— 
weißen Binden gezeichnet, das Unterſchwanzgefieder rein weiß; die Handſchwingen ſind außen 
ſchwarzbraun, grau verwaſchen und weiß geſchaftet, die Steuerfedern ſchwarz. Die Augen— 
brauen und eine nackte Stelle ums Auge ſind hochrot. Beim Weibchen iſt die Färbung des 
Gefieders ein Gemiſch von Roſtgelb und Roſtbraun mit ſchwarzen Querbinden und Flecken. 
Die Länge des Männchens beträgt 60 — 65 em, das Weibchen iſt um etwa 15 em kleiner. 

Während der Herbſtmauſer verlieren die alten Männchen die Schwanzfedern und ſind 
eine Zeitlang kaum fähig, weiter als ein paar Meter zu fliegen. Sie tragen aber in dieſer 
Periode der Hilfloſigkeit an Kopf und Hals nicht das ſchwarze Gefieder, das ſie ſonſt ziem— 
lich auffallend macht, ſondern braune, ſchwarz gebänderte Federn wie die Henne und ſind 
dadurch wie jene geſchützt. Erſt wenn der Vogel wieder flugfähig geworden iſt, erſetzt er die 
braunen Kopf- und Halsfedern durch ſchwarze. 

Das Birkhuhn bewohnt den größten Teil von Europa, das nördliche und mittlere Aſien, 
weſtwärts bis Schottland und Nordengland, oſtwärts bis zum Kolimafluß und dem nord— 
öſtlichen Sibirien, nach Süden geht es bis zu den Oſtpyrenäen, Norditalien, den nördlichen 
Abhängen des Kaukaſus, Tienſchan und Peking. In unvergleichlicher Menge tritt es in Nord— 
und Mittelrußland auf. In Deutſchland lebt es wohl noch in allen Staaten und Provinzen, 
hier aber nur in ſeinen Bedürfniſſen zuſagenden Waldungen der Ebene wie des Hochgebirges; 
denn es zeigt ſich wähleriſch hinſichtlich der Ortlichkeit, nicht aber der Gegend. Mehr oder 
minder häufig iſt es noch auf allen deutſchen Mittelgebirgen, nicht ſelten im Vogtlande, im 
Sauerlande, im Odenwald, in der Mark und Lauſitz, in Schleſien, Poſen, Oſt- und Weſt— 
preußen, Pommern, Hannover und ſtellenweiſe in Nordſchleswig und Jütland. In der Pfalz 
und im Schwarzwald fehlt es ganz. 

Immer und überall trifft man das Birkhuhn nur da an, wo das Gelände ſeinen An— 
forderungen entſpricht. Es verlangt urwüchſige, verwilderte und durch Feuer, Sturm oder 
Inſektenfraß zerſtörte, ſchlecht oder beſſer nicht gepflegte Waldungen, die reich an niedrigen 
Geſträuchen ſind. Sein Wohnbaum iſt die Birke. Sie zieht es jedem anderen Beſtande vor; 
Nadelwaldungen find in feinen Augen immer nur ein Notbehelf. Nirgends tritt es jo häufig 
auf wie in ausgedehnten Birkenwaldungen: ſelbſt kleine Beſtände dieſes Baumes vermögen 
es zu feſſeln. Aber auch im Birkenwalde muß der Grund mit jungem, dichtem Pflanzenwuchs, 
Heidekraut, Heidelbeeren, Ginſter und anderem niedrigen Geſtrüpp bedeckt ſein, wenn es ihm 
behagen ſoll. Ebenſo liebt es Moorgrund ganz außerordentlich, denn man begegnet ihm 
auch da, wo die Sumpfpflanzen vorherrſchen und die Heide oder das Geſtrüpp zurückdrängen, 
obſchon nicht in den eigentlichen Brüchen oder Moräſten. 

Im mittleren Deutſchland iſt das Birkhuhn ein Standvogel, wenn auch vielleicht nicht 
im ſtrengſten Sinne; auf dem Hochgebirge und im Norden aber tritt es ziemlich regelmäßige 
Wanderungen an. 

Das Birkhuhn läuft nach Angabe meines Vaters ſchnell und trägt dabei den Leib wenig 
nach hinten geſenkt und den Hals vorgelegt. Ungeachtet der kurzen Schwingen iſt ſein Flug 
doch ſehr gut, geht geradeaus, mit ungemein ſchnellem, rauſchendem Flügelſchlage und oft 
ganze Strecken in einem Zuge fort. Die Stimme iſt verſchieden, je nach dem Geſchlechte. Der 
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Lockton iſt ein helles, kurz abgebrochenes Pfeifen, der Ausdruck der Zärtlichkeit ein ſanftes 
„Back back“, die Küchlein laſſen ein feines Piepen hören; während der Balzzeit entwickelt aber 
der Hahn einen Reichtum an Tönen, den man dem ſonſt ſo ſchweigſamen Vogel kaum zu— 
trauen möchte. 

Das Birkhuhn frißt Baumknoſpen, Blütenkätzchen, Blätter, Beeren, Körner und Inſekten, 
zumal die Jungen verzehren faſt ausſchließlich zarte Inſekten. 

Die Balz beginnt in Deutſchland, wenn die Knoſpen der Birke ſchwellen, alſo gewöhn— 
lich in der zweiten Hälfte des März, währt aber durch den ganzen April und dauert bis in 
den Mai hinein. Der Birkhahn wählt zu ſeinem Liebesſpiele einen freien Platz im Walde, am 
liebſten eine Wieſe oder Lehde, auch wohl einen Schlag, auf dem die junge Baumſaat ihn noch 
nicht hindern kann. Er erſcheint am Abend in der Nähe, tritt zu Baume und balzt hier in 
Unterbrechungen bis zum Einbruch der Nacht. Früh in der Morgendämmerung verläßt er die 
Schlafſtelle und begibt ſich auf den Boden hinab. Wo das Birkwild häufig iſt, ſammeln ſich 
auf günſtigen Plätzen viele Hähne an, im Norden oft ihrer 30—40, manchmal 100. Der erſte 
Hahn, der ſich zeigt, „fällt ſtumm oder ziſchend ein“, wie Ludwig ſchildert, „verharrt 5— 10 
Minuten regungslos ſichernd und beginnt dann erſt, wenn er ſich vollſtändig ſicher wähnt, 
zu ſchleifen“, worauf die eigentliche Balz anfängt. 

Die Balz ſelbſt iſt Liebestanz und Liebesgeſang zugleich, und ſie diente dem oberbayri— 
ſchen „Schuhplattlertanze“ als Vorbild. Nachdem der eingefallene Hahn ſich überzeugt hat, 
daß alles ſicher iſt, läßt er zunächſt das Schleifen hören, ein merkwürdiges hohles Ziſchen, 
das Nilſſon nicht übel durch die Laute „tſchjo — y“, A. Ludwig durch „tſchu — hui“ wieder— 
gibt, obwohl es vielleicht noch richtiger durch „tſchj — chſch“ ausgedrückt werden dürfte; daran 
reiht ji) das ſogenannte Kollern, das Nilſſon durch die Laute „rutturu — ruttu — ruiki — 
urr — urr — urr — rrrutturu — ruttu — rucki“ zu übertragen verſuchte. Die Bewegungen 
des Hahnes während der Balz ſind erregt, lebhaft und abſonderlich. Vor dem Kollern hält er, 
wie mein Vater bemerkt, den Schwanz ſenkrecht und fächerförmig ausgebreitet, richtet Hals 
und Kopf, an dem alle Federn geſträubt ſind, in die Höhe und trägt die Flügel vom Leibe 
ab und geſenkt; dann tut er einige Sprünge hin und her, zuweilen im Kreiſe herum, und drückt 
endlich den Unterſchnabel fo tief auf die Erde, daß er ſich durch häufige Wiederholung die 
Kinnfedern abreibt. Bei allen dieſen Bewegungen ſchlägt er mit den Flügeln und dreht ſich 
um ſich ſelbſt herum. Je hitziger er wird, um ſo lebhafter gebärdet er ſich, und ſchließlich meint 
man, einen Wahnſinnigen oder Tollen vor ſich zu ſehen. Am meiſten ſteigern ſich alle Be— 
wegungen, wenn mehrere Birkhähne auf demſelben Platze einfallen; dann werden aus den 
Tänzern wütende Streiter. Ihrer zwei ſtellen ſich wie Haushähne gegeneinander auf, fahren 
mit tief zu Boden geſenkten Köpfen aufeinander los, ſpringen beide zu gleicher Zeit ſenkrecht 
vom Boden auf, verſuchen ſich zu hauen und zu kratzen, fallen wieder herab, umgehen ſich 
unter wütendem Kollern mehrmals, nehmen einen neuen Anlauf und ſtreben, ſich gegenſeitig 
zu packen. Wird der Kampf ernſthaft, ſo muß jeder der Kämpfer Federn laſſen; aber trotz 
der ſcheinbaren Wut, mit der gekämpft wird, kommen kaum, vielleicht niemals, ernſthafte 
Verwundungen vor, und es ſcheint faſt, als wolle einer den anderen nur verſcheuchen, nicht 
aber ſchädigen. 

Mitte Mai macht die Birkhenne Anſtalt zum Brüten. Ihr Neſt iſt nur eine ſeichte Ver— 
tiefung im Boden, in die ſie 7—12 rötlichgelbe, roſtbraun gefleckte Eier legt. Sie brütet mit 
warmer Hingabe etwa vier Wochen, verſucht nahende Feinde durch Verſtellungskünſte vom 
Neſte abzulocken und widmet ſich der Aufzucht ihrer Kinder mit der innigſten Zärtlichkeit. 
Die Küchlein wiſſen ſich vom erſten Tage ihres Lebens an geſchickt zu verbergen, lernen bald 
flattern und ſind ſchon nach einigen Wochen imſtande, der Mutter überallhin zu folgen. Deſſen— 
ungeachtet haben ſie noch viele Gefahren zu beſtehen, bevor ihr Wachstum vollendet iſt. Der 
Hahn kümmert ſich weder um das Ausbrüten noch um die Führung der Jungen. 

Die Birkhuhnjagd wird von allerlei Raubgezüchte und auch allerorten von den Men— 
ſchen eifrig betrieben. 

In Deutſchland erlegt man die alten Hähne während der Balz und die jüngeren im 
Spätherbſt beim Treiben. Die anziehendſte Jagd bleibt unter allen Umjtänden die während 
der Balz, ſchon deshalb, weil um dieſe Zeit der Weidmann, auch wenn er nicht glücklich war, 
durch das wundervolle Schauſpiel, das er genießt, genugſam entſchädigt wird. Der Jäger 
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lauert auf ſolchen Waldplätzen und Mooren, wo Birkhähne zu balzen pflegen, von 1 Uhr 
morgens an in einer aus Reiſern zuſammengebauten Schießhütte auf die ſich einſtellenden 
Birkhähne, bis ſich einer von ihnen ſchußrecht naht. Der Knall verſcheucht die Geſellſchaft, 
der Schütze aber bleibt ruhig in ſeiner Hütte ſitzen. Nach einiger Zeit beginnt ein Birkhahn 
wieder zu kollern, ein anderer ſtimmt ein, ein dritter läßt ſich ebenfalls vernehmen, eine Henne 
lockt dazu, das Kollern auf den Bäumen wird lebhafter, und nach Verlauf von etwa einer 
Stunde erdreiſtet ſich endlich wieder ein Hahn, zum Boden herabzukommen, beginnt zu blaſen, 
gibt damit den Anweſenden das Zeichen, daß der Tanz von neuem beginnen kann, und bald 
iſt der Plan wiederum mit den Tänzern bedeckt. Ein zweiter Hahn wird geſchoſſen; das alte 
Spiel erfolgt wie vorher, und wenn der Jäger Glück hat, kann er ihrer drei und vier an 
einem Morgen erlegen. Geübte Jäger ziehen das ſchwierigere Anſchleichen dem Sitzen in 
der Hütte vor oder locken die verliebten Hähne durch Nachahmung des Blaſens oder durch 
den Laut der Hennen herbei oder betören die Jungen dadurch, daß ſie den Ruf der Mutter 
hören laſſen; kurz, es werden die allerverſchiedenartigſten Jagdweiſen in Anwendung ge— 
bracht. In ganz Rußland und Sibirien betreibt man mit beſonderer Vorliebe die Jagd mit 
der Puppe (Bulvan). Hierunter verſteht man einen ausgeſtopften oder aus Werg und Tuch 
oder Holz trefflich nachgebildeten Birkhahn, der im Spätherbſt als Lockvogel benutzt wird. 
In Tirol und in den bayriſchen Hochgebirgen wird dem Birkhahn beſonders eifrig nachgeſtellt, 
weil ſeine Schwanzfedern als ein beliebter Schmuck von den jungen Burſchen am Sute ge— 
tragen werden. Noch vor einigen Jahrzehnten galten dieſe Spielhahnfedern, laut v. Kobell, 
als ein Zeichen der Herausforderung und Raufluſt, je nachdem ſie am Hute befeſtigt waren. 
Nach Tiroler Sagen trägt der Teufel, wenn er als Jäger erſcheint, einen halben Spielhahn— 
ſtoß auf ſeinem Hute, nicht aber auf der linken Seite, wie chriſtliche Jäger, ſondern ſtets auf 
der rechten, ſo daß ihn alſo der Fromme leicht zu erkennen und ſich vor ſeinen gefährlichen 
Lockungen zu ſchützen vermag. 

Alt eingefangene Birkhühner laſſen ſich bei geeigneter Pflege jahrelang am Leben er— 
halten, ſchreiten, wenn man ihnen genügenden Spielraum gibt, auch zur Fortpflanzung. 

Die größte aller Arten der Waldhühner iſt das Auer- oder Urhuhn, Wald-, 
Gurgel-, Riedhuhn, Bergfaſan uſw., Tetrao urogallus J. (f. die beigeheftete farbige 
Tafel), einer der größten Landvögel Deutſchlands, die Zierde der Wälder, die Freude des 
Weidmannes. Bei allen fünf Arten iſt der aus 18 Federn beſtehende Schwanz ziemlich lang, 
gerundet oder keilförmig, das mittelſte Paar viel länger als das äußerſte. Die Zehen ſind 
nackt, an den Seiten gekämmt. Scheitel und Kehle des Auerhahnes ſind ſchwärzlich; der Hals 
iſt dunkel aſchgrau, ſchwarz gewäſſert, der Vorderhals ſchwärzlich-aſchgrau gewäſſert, der 
Rücken auf ſchwärzlichem Grunde fein aſchgrau und roſtbraun überpudert, der Oberflügel 
ſchwarzbraun, ſtark roſtbraun gewäſſert; die Schwanzfedern ſind ſchwarz mit wenigen weißen 
Flecken; die Bruſt iſt glänzend ſtahlgrün, der übrige Unterkörper, beſonders dicht der Steiß, 
ſchwarz und weiß gefleckt. Die Iris iſt braun, die nackte, aus einzelnen dünnen Blättern be— 
ſtehende oder mit ſolchen beſetzte Braue darüber und die nackte, warzige Stelle darum lackrot, 
der Schnabel hornweiß. Die Länge beträgt 90—112 em, das Gewicht 3,5—6 kg. Nur beim 
Hahne iſt die Luftröhre um ein Drittel länger als der Hals, bildet daher in der Kropfgegend 
eine einfache Schleife. Die Henne iſt um ein Drittel kleiner als der Hahn und ſehr bunt. Kopf 
und Oberhals ſind ſchwärzlich, roſtgelb und ſchwarzbraun in die Quere geſtreift, auf dem 
übrigen Oberkörper zeigt ſich die Befiederung als ein Gemiſch von Schwarzbraun, Roſtgelb 
und Roſtgraugelb; die Steuerfedern ſind auf ſchön roſtrotem Grunde ſchwarz in die Quere 
gebändert, die Kehle und der Flügelbug roſtrotgelb; die Oberbruſt iſt roſtrot, der Bauch auf 
roſtgelblichem Grunde unterbrochen ſchwarz und weiß in die Quere gebändert. Hahnfederige, 
dem Männchen ungemein ähnliche Hennen kommen nicht ſelten vor. 

In früheren Zeiten hat das Auerhuhn unzweifelhaſt alle größeren und zuſammen— 
hängenden Waldungen Nordaſiens und Europas bewohnt; gegenwärtig iſt es in vielen 
Gegenden gänzlich ausgerottet. Doch iſt ſein Verbreitungskreis immer noch ſehr ausgedehnt. 
In England, Irland, Holland, Dänemark, dann in Amerika, Afrika und Auſtralien fehlt das 
Auerwild; ſehr ſpärlich iſt es nunmehr in Oberitalien, Frankreich und Belgien vertreten, 
reichlicher in den deutſchen, öſterreichiſch-ungariſchen und ſchweizeriſchen Alpen und in den 
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Wittelgebirgen dieſer Länder, in den Balkanſtaaten, in Rumänien, am zahlreichſten in Nor— 
wegen, Schweden, im europäiſchen und aſiatiſchen Rußland, mit Ausnahme des ſüdlichen 
europäiſchen Teiles und des Kaukaſus. Urſprünglich war es kein Gebirgswild, aber die 
Kultur hat es, wie manche andere „Alpentiere“, allmählich in das ruhigere und waldreichere 
Gebirge zurückgedrängt, ſo daß es in Deutſchland nur noch in wenigen Kiefernforſten der 
Ebene (in der Lauſitz, Tucheler Heide), die es vorzüglich liebt, ſtandhält. Es geht bis an die 
Grenze des Baumwuchſes, ſowohl nach der Breite als auch nach der Höhe, alſo bis zum 
70. Breitengrade und bis zu 1500 und 2000 m über dem Meere. Bei uns hält es ſich noch 
in der Hardt, im Schwarzwald, Odenwald, Fichtelgebirge, im Böhmerwald und im Thüringer 
Walde, im Erzgebirge, Niejengebirge und im Harz, iſt aber nirgends häufig. 

Das Auerhuhn zieht, wie ſchon erwähnt, Gebirgswaldungen denen der Ebene vor, 
ohne jedoch letztere zu meiden. Vor allem anderen verlangt es ausgedehnte Waldungen ge— 
miſchten Beſtandes und Alters mit baumloſen Lücken, Waldwieſen und dergleichen und mit 
feuchtem, ſtellenweiſe moorigem Grunde. Sonnige Berghänge liebt es ungemein; jedenfalls 
verlangt der Vogel altſtämmige Forſten, in denen es nicht an Bächen, Quellen und anderen 
Wäſſern fehlt, und die neben dem hohen Beſtande Dickichte oder Stellen mit Heidekraut, 
niedrigem Geſtrüpp und Beerengeſträuch aufweiſen. Es iſt ein Standvogel, wenn auch nicht 
im vollſten Sinne des Wortes. Bei anhaltender ſtrenger Kälte und tiefem Schnee verläßt 
es im Hochgebirge zuweilen ſeinen Stand und geht in einen tieferen Gürtel herab, pflegt 
aber bei eintretender milder Witterung regelmäßig nach der Höhe zurückzukehren. 

Bei gewöhnlichem Verlaufe der Dinge hält ſich das Auerwild am Tage auf dem Boden 
auf und wählt ſich, wenn es ſein kann, ſolche Stellen, die die erſten Strahlen der Morgen— 
ſonne empfangen und kleine offene Weideplätze beſitzen, die mit Dickicht aus Waldbäumen, 
Heidelbeer-, Brombeer- und Heidegeſträuch abwechſeln, auch klares Waſſer in der Nähe 
haben. Hier läuft es umher, durchkriecht das Geſtrüpp und das niedere Gebüſch, ſucht ſeine 
Nahrung und erhebt ſich nur, wenn ihm etwas Auffallendes begegnet, weiß ſich aber auch 
vortrefflich unſichtbar unter Büſche oder an Baumſtämme zu „drücken“. Gegen Abend ſteht 
es auf; Hahn und Henne trennen ſich, und beide treten mit Einbruch der Nacht zu Baume, 
um hier ihre Nachtruhe zu halten. Auf ſeinen beliebteſten Stand- und Schlafplätzen benimmt 
es ſich zuweilen ganz anders als ſonſt, läßt ſich beiſpielsweiſe von Hunden verbellen und ge— 
ſtattet, ſeine ganze Aufmerkſamkeit dem Hunde zuwendend, dem Jäger, es zu unterlaufen. 

Die Aſung des Auerwildes beſteht in Baumknoſpen, Blättern oder Nadeln, Klee- und 
Grasblättern, Waldbeeren, Sämereien und Inſekten. Der Hahn nimmt mit gröberer Nah— 
rung vorlieb als die Henne oder die Jungen. Kleine Kieſel zur Verdauung der Nahrung 
ſowie trockener Sand zum Paddeln ſind ihm unbedingt nötig. Zum Waſſer kommt das 
Auerhuhn mehrmals im Laufe des Tages. 

Nach meines Vaters Schilderung iſt das Auerwaldhuhn ein plumper, ſchwerfälliger 
und ſcheuer Vogel. Sein Gang iſt geſchwind, jedoch lange nicht ſo ſchnell wie der der Feld— 
hühner, Trappen, Regenpfeifer und vieler anderer Vogelarten. Auf den Bäumen wird der 
Körper bald wagerecht gehalten, bald aufgerichtet, der Hals bald vor-, bald in die Höhe ge— 
ſtreckt. Der Flug iſt ſchwerfällig, rauſchend, durch ſchnelle Schwingenſchläge beſchleunigt, faſt 
geradeaus und ohne genügenden Grund nicht anhaltend. Beim Aufſchwingen von der Erde 
auf einen Baum iſt das Getöſe der rauſchenden Schwingen ſehr ſtark. Hahn und Henne 
ſind in der Regel ungemein ſcheu. Ihr Geſicht und Gehör ſind äußerſt ſcharf, und ſie be— 
nutzen die Feinheit dieſer beiden Sinne, um einer Gefahr von weitem zu entgehen. Schlechtes 
Wetter, auch bevorſtehende Stürme ſcheinen die Scheu des Auerwildes zu vermindern. Die 
Hennen find, weil fie geſchont werden, weniger vorſichtig als die Hähne. 

In ſeinem Weſen zeigt ſich das Auerwild als echtes Huhn. Der Hahn iſt ein unverträg— 
licher, jähzorniger, ſtreitſüchtiger Vogel, der, falls man von gefangenen auf frei lebende 
ſchließen darf, jahraus jahrein mit anderen ſeines Geſchlechtes im Streite liegt und des— 
halb notwendigerweiſe ein einſiedleriſches Leben führen muß. Er zeigt ſich aber auch den 
Hennen gegenüber herrſchſüchtig und zornmütig. Zwiſchen zwei Hähnen entſpinnen ſich leicht 
ernſte Kämpfe, aber es kommt auch vor, daß da, wo das Auerhuhn häufig iſt, ſich im Spät— 
ſommer und Herbſt zuweilen viele Hähne zuſammenſcharen und längere Zeit gemeinſchaftlich 
umherſtreifen. 
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Die Balz beginnt mit Eintritt des Frühlings, im Mittelgebirge bereits an ſchönen 
Märztagen, im kalten Hochgebirge entſprechend ſpäter. Zunächſt beziehen die Auerhähne, 
die vorher oft entfernt ſtanden, beſtimmte Waldplätze, gewöhnlich Berglehnen, die gegen 
Morgen gerichtet und mit jungem und altem Holze bewachſen ſind. Hier finden ſich auch 
die Hennen aus der Umgegend ein. Beide Geſchlechter kommen abends gegen 7 Uhr ſtumm 
geſtrichen und fallen auf einzelne Bäume unter ſtarkem Gepraſſel ein. Gewöhnlich folgt dann 
ſchönes Wetter; denn der Hahn beweiſt, wie alle ſelbſt beobachtenden Jäger behaupten, ein 
außerordentlich feines Vorgefühl für kommende Witterung. Bei ſchlechtem Wetter, namentlich 
bei Schneegeſtöber, balzt der Hahn nur in ſeltenen Fällen. 

Sobald ſich am Morgen weiße Streifen im Oſten zeigen, ungefähr gegen 3 oder etwas 
nach 3 Uhr in der Frühe, beginnt die Balz. Sie hebt mit dem ſogenannten „Schnalzen“ 
oder „Knappen“ an. Wie mein Vater ſagt, ſtreckt der Hahn bei der Balz den Kopf vor, 
hält ihn in ſchräger Richtung nach vorn, ſträubt die Kopf- und Kehlfedern und gibt nun die 
ſchnalzenden Töne von ſich, die immer ſchneller aufeinander folgen, bis der Hauptſchlag er— 
ſchallt und das Schleifen anfängt. Dieſes, ziſchende Laute, die dem Wetzen eines eiſernen 
Werkzeuges ſehr ähnlich ſind, geſchieht in mehreren aneinandergereihten Sätzen, deren letzter 
mit einem langgezogenen Tone abgeſchloſſen wird. Gewöhnlich gleich zu Anfang, ſeltener 
in der Mitte des „Schnalzens“, hebt der Auerhahn den Schwanz ein wenig, ſo daß dieſer 
zwiſchen ſenk- und wagerechter Richtung mitteninne ſteht, breitet ihn fächerförmig aus und 
hält die etwas geſenkten Flügel vom Leibe. Beim Knappen trippelt er bisweilen auf dem 
Aſte; beim Schleifen ſträubt er faſt alle Federn und dreht ſich nicht ſelten herum. 

Beſonders eigentümlich iſt die geringe Stärke der Laute. Sie klingen, als ob jemand 
zwei dünne, geglättete Stäbchen aneinanderſchlage, laſſen mit Beſtimmtheit keinen Selbſt— 
lauter heraushören, ſind weder dumpf noch voll, weder laut noch leiſe, zwar ſchwach, aber 
doch auf 200—300 Schritt weit im Walde vernehmbar, fallen beim Näherkommen während 
des Anſpringens kaum ſchärfer ins Ohr als vorher und können gleichwohl ſchon in ziemlich 
bedeutender Entfernung genau unterſchieden werden. Wie Geyer ſagt, iſt der erſte Schlag 

dem Ausrufe „töd“ vergleichbar; dann folgt „töd töd töd töd“ und endlich immer ſchneller 
„töd öd öd öd öd öd“ uſw., der „Triller“, wie dieſe beſchleunigte Tonreihe in Oſterreich uſw. 
treffend genannt wird, bis der ſogenannte Hauptſchlag geſchieht, der ungefähr wie „glack“ 
klingt und ſtärker hörbar iſt als die vorhergehenden. 

Jedes neue Einſpielen erregt den Hahn mehr und mehr, er befindet ſich in einer gewiſſen 
Verzückung, die ihn zuweilen alles um ſich her vergeſſen läßt. Dies geht ſo weit, daß er ſich 
ſogar um den Knall eines Feuergewehrs nicht kümmert, ſelbſt wenn der Schuß ihm gegolten 
hat, vorausgeſetzt natürlich, daß er nicht von einem Schrotkorn berührt wurde. Nach meines 
Vaters Anſicht ſind im Schwerhören beim Schleifen alle Auerhähne einander gleich; aber 
mit dem Sehen iſt es anders. „Er erſcheint nur darum bei der Hochbalz (weniger bei der 
Bodenbalz) blind, weil er in dieſen Momenten den Kopf in die Höhe zu ſtrecken und häufig 
die Nickhäute vorzuziehen pflegt.“ (Wurm.) 

Die ungewöhnliche Aufregung, in der der Vogel ſich während der Balz befindet, läßt 
es einigermaßen erklärlich erſcheinen, daß er zuweilen die unglaublichſten Tollheiten begeht. 
So berichtet Wildungen von einem Auerhahn, der ſich plötzlich auf ſägende Holzmacher ſtürzte, 
ſie mit den Flügeln ſchlug, nach ihnen hackte und ſich kaum vertreiben ließ. Ein anderer 
flog, nach Angabe desſelben Schriftſtellers, ſogar auf das Feld heraus, ſtellte ſich den Pferden 
eines Ackermanns in den Weg und machte dieſe ſcheu; ein dritter nahm jedermann an, der 
ſich ſeinem Standorte näherte, verſuchte ſogar mit den Pferden der Forſtleute anzubinden. 

In der Regel verſteigt ſich der Mut des Auerhahns nicht ſo hoch, eine gewiſſe Kampf— 
luft aber zeigt er während feiner Balz unter allen Umſtänden. Ein alter Hahn duldet keinen 
jungen in einem Umkreiſe von ungefähr 500 Schritt, gibt es auch nicht zu, daß ein junger 
balzt, und kämpft mit jedem Nebenbuhler, der ſich widerſetzt, nach Nitterart auf Leben und 
Tod; mindeſtens bringt einer dem anderen ſchwere Verwundungen am Kopfe bei. 

In der dritten oder vierten Woche der Balz ſtreichen die Hähne nach ihren gewohnten, 
von den Balzplätzen oft weit entfernten Standorten zurück, und die Hennen ſchreiten nun— 
mehr zum Neſtbau. Das Neſt iſt eine ſeichte Vertiefung auf dem Boden. „Leider“, ſagt 
Geyer, „iſt die Henne nicht vorſichtig genug, um einen Platz zu ſuchen, der dem Raubzeuge 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 14 



210 9. Ordnung: Hühnervögel. Familie: Eigentliche Hühner. 

und ebenſo böſen Menſchen wenig ausgeſetzt iſt. In der Regel geſchieht das Gegenteil, 
und die meiſten Neſter werden an gangbaren Wegen oder Fußſteigen jedes Schutzes bar 
gefunden, daher ſich auch die geringe Fortpflanzung des Auerwildes erklären läßt.“ Die 
Anzahl der Eier eines Geleges ſchwankt je nach dem Alter der Mutter. Junge Hennen legen 
ſelten mehr als 6— 8 Eier, ältere deren 10— 12. Die Brutzeit währt durchſchnittlich 28 
Tage, bei günſtiger Witterung vielleicht einen weniger, bei ungünſtiger einen mehr. Die 
Eier werden von der Mutter mit einer Hingabe bebrütet, die wahrhaft ergreifend iſt. 

Sind die Jungen einmal „ausgefallen“, ſo laufen ſie, nach Geyer, nach einigen Stun— 
den, wenn ſie gehörig abgetrocknet ſind, mit der Mutter weg und werden von jetzt an mit 
einer ungewöhnlichen Liebe und Sorgfalt behütet. Es iſt rührend, zu ſehen, wenn man 
unverhofft unter eine Kette kommt, mit welchem Geſchrei und Lärm die Alte einen emp— 
fängt. Die Jungen ſelbſt haben wie bei den meiſten Hühnerarten eine wunderbare Fähig— 
keit, ſich zu verſtecken, ebenſo verſteht die Mutter die bekannte Liſt des Ablockens meiſterlich. 
Unter ihrem treuen Geleite wachſen die Küchlein raſch heran. Ihre Nahrung bilden faſt nur 
Inſekten. Die Alte führt ſie an geeignete Stellen, ſcharrt günſtig erſcheinenden Boden auf, lockt 
ſie mit dem zärtlichen „Back back“ herbei, legt ihnen eine Fliege, einen Käfer, eine Larve, 
Raupe, einen Wurm, eine kleine Schnecke und dergleichen auf den Schnabel und gewöhnt 
ſie ſo ans Freſſen. Eine Lieblingsnahrung von ihnen ſind Ameiſenpuppen. Die Alte läuft 
oft mit den Jungen an die Ränder des Waldes, um die auf den Wieſen und Rainen ſtehen— 
den Ameiſenhaufen aufzuſuchen. Findet ſie einen, dann ſcharrt ſie, bis die Larvenpuppen 
zum Vorſchein kommen, und lockt nun das ganze Volk zuſammen, das eilig die gute Mahl— 
zeit verſchlingt. Wenn die Jungen heranwachſen, freſſen ſie faſt alles, was auch die Mutter 
verzehrt. Schon nach wenigen Wochen ſind ſie ſo weit befiedert, daß ſie bäumen oder wenig— 
ſtens flattern können. Nach dem Neſt- oder Flaumkleide bekommen die Jungen das erſte und 
darauf ein zweites Federkleid, die bei Männchen und Weibchen ähnlich gefärbt ſind. Das 
Kleid des Weibchens geht allmählich ohne merklichen Farbenunterſchied in das ausgefärbte 
über; das Männchen legt noch ein drittes Federkleid an. Wenn der junge Auerhahn die 
Hälfte ſeiner Größe erreicht hat, brechen die Federn des ausgefärbten Kleides hervor, und . 
zwar zuerſt in den Flügeln und im Schwanze, dann an den Seiten, an der Bruſt und ſpäter 
am übrigen Körper. Der Wuchs und die Entwickelung aller Federn geht ſo langſam von— 
ſtatten, daß mit Vollendung des neuen Kleides der Vogel auch ſeine Größe ſo ziemlich er— 
langt hat. Später mauſert er jährlich nur einmal, erſetzt dabei gleichzeitig aber auch die 
hornige Decke des Schnabels, der Läufe und der Krallen. Die jungen Hennen ſind im erſten 
Herbſte, die jungen Hähne im folgenden Frühjahr erwachſen und fortpflanzungsfähig; 
beide nehmen fortan nur noch an Stärke zu. 

Im Spätherbſt trennt ſich die junge Familie nach dem Geſchlecht: die Weibchen bleiben 
bei der Mutter, die Hähne ſtreifen gemeinſam umher, laſſen ab und zu ihre Stimme ver— 
nehmen (Herbſtbalz), kämpfen zuweilen und beginnen im nächſten Frühjahr die Lebens— 
weiſe der alten. 

Außer dem Fuchs und dem Habicht ſtellen noch viele Feinde dem Auerhuhne nach. 
Die alten Hähne ſind freilich vor den meiſten Raubtieren geſichert, dank ihrer Vorſicht und 
ihres Baumlebens, die zarten Jungen dagegen und noch mehr die Eier werden von allerlei 
Raubgezücht hart mitgenommen, und auch die ſchwächeren Hennen fallen größeren Raub— 
tieren, ſo namentlich dem Adler und Uhu, öfters zur Beute. 

Das Auerwild oder Auergeflügel gehört zur hohen Jagd. Da, wo die Jagd von zünf— 
tigen Jägern gehandhabt wird, verfährt man überall mit der nötigen Schonung. Kein 
Weidmann erlegt eine Auerhenne: die Jagd gilt ausſchließlich dem Hahne, und auch ihm 
nur während der Zeit ſeiner Balz. Wer ſelbſt, und wäre es auch nur einmal, hinausgegan— 
gen iſt in früher Morgenſtunde, um den balzenden Auerhahn zu belauſchen und womöglich 
zu erlegen, der begreift das. Es iſt dies ein Jagdſtück, denn der Hahn bleibt auch während 
ſeines Spieles in der Regel noch vorſichtig und läßt ſich nur von dem geübten Jäger berücken. 
Aber gerade die Schwierigkeit erhöht die Jagdfreude. Ein Hauptreiz liegt in der Zeit und 
Ortlichkeit. „Beim Mondſchein vor Tage“, ſchildert v. Kobell, „geht es in die waldigen 
Gründe; im Falle der Himmel trübe iſt, zündet man eine Fackel an, bis man in die Nähe 
des Balzplatzes kommt. Da geht der Weg oft zwiſchen alten Bäumen hindurch, die ſich in der 
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Beleuchtung der brennenden Späne phantaſtiſch ausnehmen, oder er führt in einen Filz— 
grund mit verkrüppeltem Krummholze, das einen in ſeltſamen Geſtalten anſchaut, und die 
Stimmung wird eine mehr und mehr geſpannte. Von Zeit zu Zeit lauſcht man in die Nacht 
hinein nach dem Balzrufe, nach dem ſich der Jäger vielleicht noch mehr ſehnt als die Henne, 
der er gilt. Dabei taucht mancherlei Beſorgnis auf, daß der Hahn etwa nicht Luſt habe zu 
balzen, wie es öfters geſchieht. Sowie nun aber aus der dunkeln Wildnis das Schnalzen 
ertönt und das leiſe Wetzen, da rührt ſich das Jägerblut, da iſt alle Aufmerkſamkeit auf das 
Anſpringen während des Wetzens oder Schleifens gerichtet.“ 

Das Anſpringen ſelbſt will geübt ſein, denn eine einzige unbedachtſame Bewegung 
reicht hin, den Hahn zu verſcheuchen. Gar häufig kommt es vor, daß man das Stillſtehen 
kaum aushalten kann; nicht ſelten geſchieht es, daß der Hahn den Schützen auch trotz der 
größten Vorſicht, die dieſer beobachtet, rechtzeitig erſpäht und abſtreicht. „Wenn aber der 
Schuß glückt“, jagt v. Kobell, „wenn er fallend herunterrauſcht durch das Gezweige und ſchwer 
auf den Boden plumpt, wenn man ihn hat, den mächtigen Vogel, und der erſte Morgenſtrahl 
ihn beſchauen läßt als einen vollwichtigen, alten ‚Bechhahn‘, dann iſt es wohl luſtig, und man 
ſteckt gern die ſchönen ſchwarzen, am Ende weiß geſprenkelten Schaufelfedern auf den Hut.“ 

Über die mannigfaltige Verwertung des erlegten Balzhahnes jagt Wurm: „Seine 
großen Schaufelfedern werden zu Fächern und ſelbſt zu Ofenſchirmen, ſeine Schwingen zu 
Kehrwiſchen, feine Füße zu Briefbeſchwerergriffen, Kelchglasfüßen uſw., ſeine Magenſteine 
zu kleinen Jägerſchmuckſachen verarbeitet, und ſchließlich kann nur jemand, der noch nie einen 
gut zubereiteten Auerhahn mitgegeſſen hat, ſeinen Braten verläſtern. Das Wildbret der 
Herbſthähne iſt zarterer Art, feiner, ſaftiger und minder harzduftend als das der Balzhähne.“ 

Gefangene Auerhühner gehören in allen Tiergärten zu den Seltenheiten. Es iſt nicht 
leicht, ſie an ein ihnen zuſagendes Futter zu gewöhnen, und überaus mühſam, Junge aus 
Eiern aufzuziehen. Eine große Schwierigkeit gedeihlicher Aufzucht beruht darin, daß die durch 
Haushennen ausgebrüteten Auerhühnchen auf den Ruf ihrer Pflegemutter durchaus nicht 
hören wollen und ihr fortlaufen. Am ſicherſten gelingt die Aufzucht, wenn man die wirk— 
liche Mutter brüten läßt. Bei der gelungenen Wiederbeſiedelung Schottlands mit Auerwild 
zeigte ſich, laut Wurm, von vortrefflicher Wirkung das Unterſchieben der Auerhuhneier in die 
Neſter der dort zahlreich brütenden, frei lebenden Birkhennen. 

Bechſtein ſagt, die Jungen ließen ſich leicht zähmen. Anfangs müſſe man ſie mit Ameiſen— 
puppen, ſpäter mit allerlei Beeren füttern. Den Erwachſenen verabfolgt man gewöhnliches 
Hühnerfutter, vermiſcht mit Tannen- oder Fichtennadeln, Anojpen von Erlen, Birken, Haſeln 
uſw., und ſie befinden ſich dabei immer wohl. 

Zwiſchen Auerhenne und Birkhahn, ſeltener zwiſchen Auerhahn und Birkhenne kommt 
ein Baſtard vor, das Rackel- oder Mittelhuhn. Es ſteht, was Geſtalt und Färbung an— 
langt, ziemlich in der Mitte zwiſchen ſeinen beiden Eltern, gibt ſich aber keineswegs „auf 
den erſten Blick hin“ als Blendling zu erkennen. Der Hahn iſt auf dem Oberkörper entweder 
rein ſchwarz und glänzend oder auf ſchwarzem Grunde überall mit grauen Punkten und 
feinen Zickzacklinien gezeichnet, über die Schwungfedern zweiter Ordnung verläuft eine breite, 
unrein weiße Binde und eine ſolche Spitzenkante; der ſeicht ausgeſchnittene Schwanz iſt 
ſchwarz, das Gefieder der Anterſeite ſchwarz, auf dem Vorderhalſe und Kopfe violett 
ſchillernd. Das Weibchen ähnelt bald der Auer-, bald der Birkhenne, unterſcheidet ſich aber 
von jener immer durch geringere, von dieſer durch bedeutendere Größe. Dieſe Baſtarde ſollen 
ungemein und zum Teil ſogar in ihrem inneren Bau abändern. 

Das Kackelhuhn iſt faſt überall da gefunden worden, wo Auer- und Birkwild nebenein— 
ander lebt: in Deutſchland, hier neuerdings auch in Thüringen, wo es früher, wenigſtens zu 
Bechſteins Zeit, wie dieſer beſonders hervorhebt, nicht vorkam, in der Schweiz, vornehmlich 
aber in Skandinavien. 

Eine der merkwürdigſten und anziehendſten Gattungen der Unterfamilie der Wald— 
hühner iſt die der Schneehühner (Lagopus Driss.), ſowohl wegen des auffallenden und 
noch keineswegs genügend erforſchten Federwechſels als auch wegen der Lebensweiſe ihrer 
Mitglieder. Dieſe haben eine ſehr gedrungene Geſtalt, einen kleinen, mittellangen, mäßig 
ſtarken Schnabel und verhältnismäßig kurze Füße, deren Läufe und Zehen mit haarigen 

14* 
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Federn bekleidet ſind und einem Haſenfuß gleichen, weshalb die Nordländer die Schnee— 
hühner auch harefod, „Haſenfuß“, nennen. Die Flügel ſind mittellang, der Schwanz iſt 
kurz, das Federkleid ſehr reich. Die Färbung wechſelt in der Regel mit der Jahreszeit. Die 
Zehennägel ſind verhältnismäßig die größten, die bei Waldhühnern überhaupt vorkommen, 
und an ihnen zeigt ſich der jährliche Wechſel am deutlichſten. Die Geſchlechter unterſcheiden 
ſich wenig, und die Jungen erhalten bald das Kleid ihrer Eltern. 

Das Moorhuhn, Lagopus lagopus I., ſteht in der Größe zwiſchen Birk- und Reb— 
huhn ungefähr mitteninne. Im Winter trägt es ein zwar einfaches, aber dennoch ſchönes 
Kleid. Sein ganzes Gefieder iſt bis auf die äußeren Schwanzfedern blendend weiß; letztere 

Moorhuhn, Lagopus lagopus , im Winterkleide. u; natürlicher Größe. 

dagegen ſind tiefſchwarz, weiß gekantet und weiß an der Wurzel; die ſechs großen Schwung— 
federn zeigen auf der Außenfahne einen langen, braunſchwarzen Streifen. Im Hochzeits— 
kleide ſind Oberkopf und Hinterhals roſtfarbig, fuchsrot oder roſtbraun, ſchwarz gefleckt und 
gewellt, die Schulter-, Rücken-, Bürzel- und die mittleren Schwanzfedern ſchwarz, zur Hälfte 
roſtbraun oder dunkel roſtgelb in die Quere gebändert und alle Federn weiß geſäumt, die 
Schwanzfedern verblichen und ihre Endkanten abgeſchliffen, die Schwungfedern der Hand 
weiß wie im Winter, die des Armes braun wie der Kücken, Geſicht, Kehle und Gurgel 
roſtrot, gewöhnlich ungefleckt, Kopf, Oberbruſt und Weichen roſtfarben oder roſtbraun, fein 
ſchwarz geſpritzt und gewellt, die Federn der Wittelbruſt ſchwarz, roſtfarbig und weiß ge— 
fleckt, die des Bauches und der Beine weiß, die Unterſchwanzdeckfedern ſchwarz, mit roſt— 
gelben und braunen Bändern und Zickzacklinien gezeichnet; unter dem Auge und an dem 
Mundwinkel ſtehen weiße Flecke. Die Grundfärbung kann lichter oder heller ſein; es kommt 
vor, daß die Federn auf lichtbraunem Grunde ſchwarz gezeichnet find ujw. Im Laufe des 
Sommers bleichen die Federn aus. Das Weibchen iſt ſtets lichter gefärbt, erhält auch ſein 
Sommerkleid immer früher als das Männchen. Gleichzeitig mit der Anlegung der dunklen 
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Befiederung hebt und rötet ſich der Brauenkamm, und während der Paarungszeit trägt er 
zum Schmucke des Vogels nicht unweſentlich bei. 

Das in Sitten und Gewohnheiten dem gewöhnlichen Moorhuhn vollkommen gleich— 

artige Schottiſche Moorhuhn, Lagopus scoticus Lath., das die Moore Großbritanniens, 

insbeſondere Schottlands, bevölkert, iſt ebenſo groß wie erſteres und unterſcheidet ſich nur 
dadurch von ihm, daß es im Winter nicht weiß wird, und daß ſeine Schwungfedern braun, 
die Beine aber grau ſind. Somit ähnelt es dem Moorhuhn im Sommerkleide äußerlich in 
hohem Grade und in der Lebensweiſe ganz. 

Moorhuhn, Lagopus lagopus L., im Sommerfleide. ½ natürlicher Größe. 

Das Moorhuhn iſt über den Norden der Alten und der Neuen Welt verbreitet, kommt 

jedoch nicht überall in gleicher Menge vor. Innerhalb der Grenzen unſeres Vaterlandes be— 

wohnt es nur noch den nordöſtlichſten Winkel, und zwar laut mir gewordenen zuverläſſigen 

Nachrichten das 8 km nordöſtlich von Memel gelegene Daupener Moor, ferner das bei 

Heidekrug beginnende Augſtumaler Moor und endlich das nicht weit davon entfernte Rup— 

kalwer Moor. Von dieſer Grenze ſeines Verbreitungsgebietes an, nach Oſten wie nach 

Norden hin, tritt es geeigneten Ortes überall zahlreich auf: ſo in ganz Nordrußland, ein— 

ſchließlich der Oſtſeeprovinzen, in Skandinavien, von Wermeland an bis zum Nordkap hinauf, 

ferner in ganz Sibirien und endlich im hohen Norden Amerikas ſowie in Grönland. Im 

Norden Amerikas bewohnt es, laut Sir John Richardſon, alle „Pelzgegenden“ zwiſchen dem 

50. und 70. Parallelkreis. Innerhalb dieſer Grenzen iſt es ein Strichvogel, der ſich mit An— 
näherung des Winters in zahlreiche Schwärme zuſammenſchlägt und ſüdwärts zieht. In 

ähnlicher Weiſe ſtreicht es auch in Norwegen. Von Kurland und Litauen aus erſcheinen 

noch heutigestages allwinterlich Moorhühner in Oſtpreußen; einzelne ſollen ſich ſogar bis 

nach Pommern verflogen haben. 
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In den genannten Mooren Preußiſch-Litauens zieht das Moorhuhn die Stellen vor, 
an denen Wald und offenes Moor abwechſeln. Auf den Hochebenen Skandinaviens und in 
der Tundra iſt es ſtellenweiſe außerordentlich häufig. Ein Paar wohnt dicht neben dem 
anderen, und das Gebiet des einzelnen Paares iſt ſo wenig ausgedehnt, daß es ſelten an 
500 Schritt Durchmeſſer hat. Während der Frühlingszeit verteidigt der Hahn die Grenze 
ſeines kleinen Reiches eiferſüchtig gegen jeden Eindringling. 

Man darf das Woorhuhn als einen verhältnismäßig hochbegabten Vogel bezeichnen. 
Es gehört zu den regſamſten und lebendigſten Hühnerarten, die ich kenne, iſt gewandt, des— 
halb auch ſelten ruhig, und verſteht es, ſich unter den verſchiedenſten Verhältniſſen geſchickt 
zu bewegen. Die breiten, dicht befiederten Füße geſtatten ihm, ebenſo raſch über die trüge— 
riſche Moosdecke wie über den friſchen Schnee wegzulaufen, befähigen es möglicherweiſe 
auch zum Schwimmen. Wenn es ſich verfolgt ſieht, rennt es mit kaum glaublicher Eile ſeines 
Weges fort. Beim Sichern ſtreckt es ſich ſo lang aus, wie es kann, hebt den Kopf hoch auf 
und erſcheint nun auffallend ſchlank. Der Flug iſt leicht und ſchön, dem unſeres Birkwildes 
ähnlicher als dem des Rebhuhnes. Bei kurzen Flügen läßt das Männchen während des 
Aufſtehens regelmäßig ſein lautſchallendes „Err-reck-eck-eck-eck“, unmittelbar nach dem Ein— 
fallen die dumpfen Kehllaute „gaba-u gaba-u“ vernehmen; das Weibchen hingegen fliegt 
immer ſtumm. Im Schnee gräbt das Moorhuhn ſich nicht bloß tiefe Gänge aus, um zu 
ſeiner verdeckten Nahrung zu gelangen, ſondern ſtürzt ſich auch, wenn es von einem Raub- 
vogel verfolgt wird, ſenkrecht aus der Luft herab und taucht dann förmlich in die leichte 
Decke ein. Bei ſtrengem Wetter ſucht es hier Zuflucht, um ſich gegen die rauhen Winde zu 
ſchützen. 

Die Nahrung beſteht hauptſächlich aus Pflanzenſtoffen, im Winter faſt nur aus den 
Blattknoſpen der Birken und Weiden und aus verdorrten Beeren, im Sommer aus zarten 
Blättern, Blüten, Sprößlingen, Beeren und verſchiedenen Inſekten, die gelegentlich mit er— 
beutet werden. In den litauiſchen Mooren äſt das Moorhuhn, zumal im Winter, oft faſt 
ausſchließlich von einer häufig dort vorkommenden ſchwarzen Beere, die im Volksmunde 
„Ratenbeere“ genannt wird, wahrſcheinlich der Rauſchbeere, und gräbt ſich ihr zuliebe tiefe 
und lange Gänge im Schnee. Körner aller Art werden gern gefreſſen. Nach eigenen Beob— 
achtungen äſen die Moorhühner im Sommer und, wie wir durch Barth erfahren, auch im 
Winter nur in der Nacht, im Sommer etwa von 10 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, im 
Winter ſchon merklich früher. Von Mitte März bis Mitte April ſieht man ſie in Norwegen 
wohl auch am Vor- und Nachmittag in den Kronen der Birken ſtehen, deren Knoſpen ihnen 
um dieſe Zeit ſo gut wie ausſchließlich zur Nahrung dienen, und es gewährt dann einen 
wundervollen Anblick, wenn Hunderte dieſer weißen Vögel von dem dunklen Gezweig abſtechen. 

Um Mitte März geſellen ſich die Paare, und die Hähne beginnen bald darauf zu bal— 
zen. Sie veranſtalten dabei ein freilich recht disharmoniſches Konzert. Noch während der 
Balzzeit legt das Weibchen ſeine Eier, 15— 20 an der Zahl, die auf gelbem Grunde tief— 
braun bis faſt ſchwarz gefleckt ſind. An ſonnigen Abhängen der Hochebene, zwiſchen dem 
bereits ſchneefreien Geſtrüpp der Heide, zwiſchen Heidel-, Mehl- und Moosbeeren, im Ge— 
büſch der Salweide oder Zwergbirke, in Wacholderbüſchen und an ähnlichen verſteckten 
Plätzen hat es ſich eine flache Vertiefung geſcharrt und mit einigen dürren Grashalmen und 
wenigen anderen trockenen Pflanzenteilen, auch mit eigenen Federn und mit Erde ausgelegt, 
den Standort des Neſtes aber unter allen Umjtänden ſo gut gewählt, daß man es ſchwer 
findet. Der Hahn bleibt in der Nähe des Neſtes und zeigt ſich jetzt als ſehr mutiger Ver— 
teidiger. Auch während der Brutzeit noch find Moorſchneehühner um Mitternacht am leb— 
hafteſten; man vernimmt ihr Geſchrei ſelten vor der zehnten Abendſtunde. Folgt man dem 
Rufe des Männchens, jo kann man beobachten, daß ein Hahn den anderen zum Kampfe 
fordert und mit dieſem einen ernſten Streit ausficht, bis endlich die Henne vom Neſte aus 
mit ſanftem „Djake“ oder „Gu gu gurr“ den Gemahl nach Hauſe ruft. 

Die Henne widmet ſich dem Brutgeſchäft mit größter Hingabe; der Hahn ſcheint daran 
nicht teilzunehmen, ſondern nur als Wächter zu dienen. Geht alles gut, ſo ſchlüpfen ſchon 
Ende Juni oder Anfang Juli die niedlichen Küchlein aus den Eiern, und nunmehr ſieht 
man die ganze Familie vereinigt im Moor, auch da, wo es ſehr waſſerreich iſt. Jetzt 
verdienen unſere Tiere den Namen Woorhühner in jeder Hinſicht: ſie ſind wahre Sumpfvögel 
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geworden und ſcheinen ſich auch auf dem flüſſigſten Schlamme mit Leichtigkeit bewegen zu 
können. Wahrſcheinlich ſuchen ſie gerade dieſe Stellen zuerſt auf, um ihren Kleinen die dem 
zarten Alter am beſten entſprechende Nahrung bieten zu können, nämlich Stechmücken und 
ihre Larven, von denen die Moore während des Sommers wimmeln. Die Küchlein tragen in 
den erſten Tagen ihres Lebens ein Dunenkleid und ſehen einem Bündel der Nenntierflechte 
zum Verwechſeln ähnlich. Sie ſind raſch und behende wie die Küchlein aller wilden Hühner— 
arten, laufen leicht und gewandt über Schlamm und Waſſerrinnen hinweg und lernen ſchon 
nach den erſten Tagen ihres Lebens die kleinen ſtumpfen Schwingen gebrauchen. So iſt es 
erklärlich, daß ſie den meiſten Gefahren, die ihnen drohen, entgehen. Die Gleichfarbigkeit 
ihres Kleides mit dem Boden täuſcht ſelbſt das ſcharfe Falkenauge, und die Ortlichkeit, 
auf der ſie ſich umhertummeln, ſichert ſie vor Reinekes oder ſeines Verwandten, des Eis— 
fuchſes, unfehlbarer Naſe. Macgillivray erzählt von einer Henne, die mit neun Küchlein 
überraſcht wurde. Sie lief, die Kleinen mit ausgebreiteten Flügeln bedeckend, weiter. Auf 
dem Weg ſtahl ſich ein Küchlein nach dem anderen weg, verbarg ſich äußerſt geſchickt, und 
erſt als alle neun in Sicherheit waren, floh die Alte von dannen. Nach geraumer Zeit kehrte 
ſie zurück, und im Nu waren alle ihre neun Kinder wieder unter ihren Flügeln. Die Jungen 
wachſen luſtig heran, vertauſchen die anfänglich braun und ſchwarz gewäſſerten Schwung— 
federn bald mit weißen, erneuern auch dieſe noch ein oder mehrere Male und haben Ende 
Auguſt oder Anfang September bereits ziemlich die Größe ihrer Eltern erreicht. 

Ende September oder Anfang Oktober vereinigen ſich die Familien zu Ketten, bilden 
große Schwärme und werden nunmehr ſo ſcheu, daß es nur ſelten gelingt, einen ſicheren 
Schuß auf ſie abzugeben. Sobald Schnee gefallen iſt, begeben ſich die Schwärme in höher 
gelegene Täler, wo Birkengebüſch die Ränder der Gebirgsſeen umſäumt. Solche Plätze 
ſind es, an denen ſich faſt alle Moorhühner eines weiten Umkreiſes verſammeln, und die, 
namentlich vor kommenden Schneefällen, Tauſende anlocken. Aufgeſcheucht, ziehen ſie dann 
als dichte, weiße, mehrere hundert Meter lange Wolke ſauſend an dem Jäger vorüber. Nach 
einem Schneefalle, der Berg und Tal gleichmäßig überdeckt, zerſtreuen ſich die Haufen, und 
wenn auch die Ebene ihr Winterkleid erhalten hat, kommen ſie bisweilen ſogar zu ihr herab, 
bleiben jedoch nicht lange und begeben ſich bald wieder auf die Höhe, die ſie nach jedem 
neuen Schneefall wiederum verlaſſen. 

Zwiſchen Moorhahn und Birkhenne kommen Baſtarde vor, die man Moorbirkhühner 
genannt hat. Sie laſſen ſich leichter als Nadelhühner erkennen und beſtimmen, denn ihr 
Gefieder zeigt in nicht mißzudeutender Weiſe eine vermiſchte Färbung beider Stammeltern, 
und das Schwarz des Birkhahns wie das Weiß des Moorhuhns kommen im Winterkleide 
dieſer Baſtarde in gleicher Weiſe zur Geltung. 

Das Moorhuhn iſt eins der geſchätzteſten Jagdtiere. Seine erſtaunliche Häufigkeit ge— 
währt dem nur einigermaßen geſchickten Jäger ergiebige Ausbeute, und deshalb ſind viele 
Nordländer dieſem Weidwerk mit Leidenſchaft ergeben. Im Winter gebraucht man meiſt 
Netz und Schlinge. In welcher Anzahl zuweilen Moorhühner gefangen werden, kann man 
daraus ermeſſen, daß ein einziger Wildhändler im Laufe eines Winters auf Dovrefjeld 
allein 40000 Stück ſammeln und verſenden konnte. Das Wildbret junger Moorhühner ſteht 
dem unſeres jungen Rebhuhns vollkommen gleich und zeichnet ſich überdies durch einen 
prickelnden Beigeſchmack aus. 

Der Abend eines der letzten Maitage war ſchon ziemlich vorgerückt, als wir, mein junger 
Begleiter und ich, die an der Landſtraße von Chriſtiana nach Drontheim gelegene Halteſtelle 
Fokſtuen auf dem Dovrefjeld erreichten. Wir hatten eine lange Reife zurückgelegt und waren 
müde; aber alle Beſchwerden des Weges wurden vergeſſen, als ſich uns der norwegiſche 
Jäger Erik Swenſon mit der Frage vorſtellte, ob wir wohl geneigt ſeien, auf „Ryper“ zu jagen, 
die gerade jetzt in voller Balz ſtünden. Wir wußten, welches Wild wir unter dem norwegiſchen 
Namen zu verſtehen hatten, weil wir uns bereits tagelang bemüht hatten, es ausfindig zu 
machen. Das Jagdzeug wurde raſch inſtand gebracht, ein Imbiß genommen und das Lager 
aufgeſucht, um für die Frühjagd die nötigen Kräfte zu gewinnen. Zu unſerer nicht geringen 
Aberraſchung kam es aber für diesmal nicht zum Schlafen, denn unſer Jäger ſtellte ſich 
bereits um die zehnte Stunde ein und forderte uns auf, ihm jetzt zu folgen. Kopfſchüttelnd 
gehorchten wir, und wenige Minuten ſpäter lag das einſame Gehöft bereits hinter uns. 
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Die Nacht war wundervoll. Es herrſchte jenes zweifelhafte Dämmerlicht, das unter ſo 
hohen Breiten um dieſe Zeit den einen Tag von dem anderen trennt. Wir konnten alle Gegen— 
ſtände auf eine gewiſſe Entfernung hin unterſcheiden. Wohlbekannte Vögel, die bei uns zu— 
lande um dieſe Zeit ſchon längſt zur Ruhe gegangen ſind, ließen ſich noch vernehmen: der 
Kuckucksruf ſchallte aus dem nahen Birkengeſtrüpp uns entgegen; das „Schak ſchak“ der 
Wacholderdroſſel wurde laut, ſo oft wir eines jener Dickichte betraten; von der Ebene her 
tönten die hellen, klangvollen Stimmen der Strandläufer und die ſchwermütigen Rufe der 
Goldregenpfeifer; der Steinſchmätzer ſchnarrte dazu, und das Blaukehlchen gab ſein köſtliches 
Lied zum beſten. 

Anſer Jagdgebiet war eine breite, von aufſteigenden Bergen begrenzte Hochebene, wie 
ſie die meiſten Gebirge Norwegens zeigen, ein Teil der Tundra. Hunderte und Tauſende 
von Bächen und Rinnjalen zerriſſen den fahlen gelblichen Teppich, den die Flechten auf das 
Geröll gelegt hatten, hier und da zu einer größeren Lache ſich ausbreitend, auch wohl zu 
einem kleinen See ſich vereinigend. Das Geſtrüpp der Zwergbirke ſäumte die Ufer und trat 
an einzelnen Stellen zu einem Dickicht zuſammen. Auf der Hochebene ſelbſt war der Früh— 
ling bereits eingezogen; an den ſie einſchließenden Berglehnen hielten hartkruſtige Schnee— 
felder den Winter noch feſt. 

Dieſen Berglehnen und Schneefeldern wandten wir uns zu, ſchweigſam, erwartungsvoll 

und auf die verſchiedenen Stimmen, die um uns her laut wurden, mit Aufmerkſamkeit und 
Wohlgefallen hörend. Etwa 400 Schritt mochten wir in dieſer Weiſe zurückgelegt haben, da 
blieb unſer Führer ſtehen und lauſchte und äugte wie ein Fuchs in die Dämmerung hinaus. 
Daß ſeine Aufmerkſamkeit nicht einer Art der eben vorhin erwähnten Vögel galt, wußten 
wir; von dem Vorhandenſein anderer Tiere aber konnten wir nicht das geringſte wahrnehmen. 
Erik Swenſon jedoch mußte ſeiner Sache wohl ſicher ſein, denn er begann, nachdem er uns 
Schweigen geboten, mit dem erwarteten Wild zu reden, indem er mit eigentümlicher Be— 
tonung einige Wale hintereinander die Silben „djiake djiake, dji-ak dji-ak“ ausrief. Un- 
mittelbar nach ſeinem Lockrufe hörten wir in der Ferne das Geräuſch eines aufſtehenden 
Huhnes, und in demſelben Augenblicke vernahmen wir auch einen ſchallenden Ruf, der un— 
gefähr wie „err-xeck-eck-eck-eck“ klang. Dann ward wieder alles ſtill. Aber der Alte begann von 
neuem zu locken, ſchmachtender, ſchmelzender, hingebender, verführeriſcher, und ich merkte 
jetzt, daß er die Liebeslaute des Weibchens unſeres Jagdvogels nachahmte. Auf das „Djiak“, 
das den liebesglühenden Hahn aufgerührt hatte, folgte jetzt ein zartes, verlangendes und 
Gewährung verheißendes „Gu gu gu gurr“; der erregte Hahn antwortete ſofort, das Flügel— 
geräuſch wurde ſtärker, wir fielen hinter den Büſchen nieder: und unmittelbar vor uns, auf 
blendender Schneefläche, ſtand ein Hahn in voller Balz. Es war ein Anblick zum Entzücken! 
Aber das Jägerfeuer war mächtiger als der Wunſch des Forſchers, ſolch Schauſpiel zu ge— 
nießen. Ehe ich wußte, wie, war das erprobte Gewehr an der Wange, und bevor der 
Hahn einen Laut von ſich gegeben hatte, wälzte er ſich in ſeinem Blute. 

Der Knall des Schuſſes erweckte den Widerhall, aber auch die Stimmen aller gefiederten 
Bewohner unſeres Gebietes. Von den Bergen hernieder und von der Talſohle herauf ließen 
ſich Stimmen vernehmen; wenige Schritte vor uns rauſchte eine Entenſchar vom Waſſer 
auf; ein aufgeſcheuchter Kuckuck flog durch das Dämmerungsdunkel an uns vorüber; Regen— 
pfeifer und Strandläufer trillerten und flöteten. Allmählich wurde es wieder ruhig, und wir 
ſetzten unſeren Weg fort, den aufgenommenen Hahn mit Weidmannsluſt betrachtend. Schon 
wenige hundert Schritt weiter ließ der Alte wieder ſeine verführeriſchen Laute hören, und 
diesmal antworteten anſtatt eines Hahnes deren zwei. Ganz wie vorhin wurde der hitzigſte 
von ihnen herbeigezaubert; jetzt aber gönnte ich mir die Freude der Beobachtung. Am ent— 
gegengeſetzten Ende des Schneefeldes fiel der ſtolze Vogel ein, betrat leichten Ganges die 
Fläche und lief gerade auf uns zu. Es war noch hell genug, daß wir ihn ſchon in der Ferne 
deutlich wahrnehmen konnten. Aber der liebesraſende Geſell dachte nicht an Gefahr und 
kam näher und näher, bis auf wenige Schritt an uns heran. Den Stoß halb erhoben, die 
Flügel geſenkt, den Kopf niedergebeugt: ſo lief er vorwärts. Da mit einem Male ſchien er 
ſich zu verwundern, daß die Lockungen geendet hatten, und nun begann er ſeinerſeits ſehn— 
ſüchtig zu rufen. Mehrmals warf er den Kopf in ſonderbarer Weiſe nach hinten, und tief 
aus dem Innerſten der Bruſt heraus klangen, dumpfen Kehllauten vergleichbar, abgeſetzte 
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Nufe, die man durch die Silben „gaba-u gaba-u“ einigermaßen deutlich ausdrücken kann; 
Laute, die die Norweger durch die Worte „Hvor er hun“ („Wo iſt ſie?“) überſetzen. Und 
der Alte war wirklich ſo kühn, mit ſeiner Menſchenſtimme zu antworten, den Hahn glauben zu 

machen, daß das Weiblein, die erſehnte Braut, ſich bloß im Gebüſch verſteckt habe. Leiſer und 
ſchmachtender als je rief er wiederholt in der vorhin angegebenen Weiſe, und eilfertig rannte 
der Hahn mit tief geſenktem Kopfe und hängenden Flügeln herbei, dicht an uns heran und 
buchſtäblich über unſere Beine weg; denn wir lagen natürlich der Länge nach auf dem 
Schnee. Doch jetzt mochte er ſeinen Irrtum wohl eingeſehen haben: er ſtand plötzlich auf, 
ſtiebte davon und rief allen Mitbewerbern ein warnendes, leiſes Anurren zu. Und nunmehr 
mochte der alte Jäger locken, wie er wollte: das Liebesfeuer der zahlreich verſammelten Hähne 
ſchien gedämpft zu ſein, ihre Sehnſucht wurde durch ein wohlberechtigtes Bedenken überwogen. 

ii. 8 8 At 

Schneehuhn, Lagopus mutus Montin. 1½ natürlicher Größe. 

Doch wir zogen weiter und verhielten uns auf eine Strecke von mehreren Minuten ganz 
ruhig, bis unſer Führer glaubte, daß wir in das Gebiet noch ungeſtörter Hähne eingetreten 
wären. Dort wurde die Jagd fortgeſetzt, und ich erlegte nach den erſten Lockungen einen zweiten 
und wenige Minuten jpäter den dritten Hahn. Jetzt aber ſchienen die Vögel gewitzigt worden 
zu ſein: es war vorüber mit der Jagd, nicht jedoch auch mit der Beobachtung. Denn zu meiner 
Freude bemerkte ich, daß fortan die Weibchen, die ſich bisher ganz unſichtbar gemacht hatten, 
das Amt des Warners übernahmen, um ihre Liebhaber von dem Verderben abzuhalten. Wir 
wandten uns daher dem Gehöfte zu, ſtörten unterwegs noch viele, viele Paare der anziehen— 
den Vögel auf und kamen mit Anbruch des Tages in unſerer Wohnung wieder an. 

Außer dem Menjchen ſtellen dem Moorhuhn alle Raubtiere, die es bewältigen können, 
nach, ohne jedoch ſeinem Beſtand erhebliche Verluſte zuzufügen. 

In der Gefangenſchaft ſieht man die anmutigen Hühner auch im höheren Norden ſelten. 
Von anderen Arten von Waldhühnern, die ich in der Gefangenſchaft beobachten konnte, unter— 
ſchied ſich das Moorhuhn durch ſeine Lebendigkeit und Zutraulichkeit. 

Das Schneehuhn, Alpen-, Felſen- oder Bergſchneehuhn, Lagopus mutus 
Montin, tritt, je nach der Lage und Beſchaffenheit ſeines Wohngebietes, in mehr oder weniger 
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abweichenden, ſtändigen Unterarten auf und wird daher von einzelnen Forſchern in mehrere 

Arten getrennt. Schon in einem Gebiete ändert es, zumal im Sommerkleide, vielfach ab. 

In den Schweizer Alpen iſt es, laut Schinz, nach der Jahreszeit ſo verſchieden, daß man 

ſagen kann, im Sommer ſei ſeine Färbung in jedem Monat verändert. Zu allen Jahres— 
zeiten ſind beim Männchen der Bauch, die unteren Deckfedern des Schwanzes, die vorderen 
Deckfedern der Flügel, die Schwungfedern und die Läufe weiß; jene haben ſchwärzliche Schäfte, 

der Schwanz iſt ſchwarz. Die übrigen Teile ſehen aber im Sommer ſehr verſchieden aus. 

Die Frühlingsmauſer, die Mitte April beginnt, bringt hin und wieder ſchwärzliche Federn 

zum Vorſchein, und der Vogel iſt weißlich und bunt geſcheckt; Anfang Mai ſind Kopf, Hals, 

Kücken, die oberen Deckfedern der Flügel und die Bruſt ſchwarz, roſtfarben- und weißbunt, 

die Federn nämlich entweder ganz ſchwarz mit undeutlichen roſtfarbenen Querſtreifen oder 
ſchwarz, hell roſtgelb und weißlich gebändert; an der Kehle und den Seiten des Halſes tritt 

das Weiße am meiſten hervor. Die Federn ſelbſt ſtehen bunt untereinander, nicht ſelten mit 

einigen ganz weißen gemiſcht; alle aber bleichen nach und nach ſo aus, daß Ende Auguſt 
oder September beſonders der Rücken ſchön hell aſchgrau und ſchwärzlich punktiert erſcheint, 
die roſtfarbenen Bänder an Hals und Kopf faſt ganz weiß geworden ſind, meiſt aber noch 
einige ganz unregelmäßige roſtgelb und ſchwarz gebänderte unter den anderen ſich finden. 
Beim Weibchen ſind alle dieſe Teile ſchwarz und roſtgelb gewellt, die Bänder viel breiter 
und deutlicher. Im Winter werden, mit Ausnahme der ſchwarzen, jetzt licht geſäumten Steuer— 
federn, bei dem Männchen alle Federn, auch die den Zügel bildenden, blendend weiß; doch 
kommt es vor, daß einzelne bunte Federn ſtehen bleiben. Während der Herbſtmauſer, die im 
Oktober beginnt, ſehen die Schneehühner ganz bunt aus, ſchon im November aber ſind ſie 
ſchneeweiß geworden. Über den Augen ſteht eine rote, warzige, am oberen Rande ausgezadte 
Haut, die beim Männchen viel ſtärker entwickelt iſt. Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel 
ſchwarz. Die Länge beträgt 35 em. 

Von dieſer Form weichen die nordiſchen Schneehühner mehr oder weniger erheblich ab, 
und zwar ebenſo hinſichtlich ihrer Größe wie der Färbung ihres Sommerkleides; dieſes ent— 
ſpricht aber immer dem Felsgeſtein, auf dem ſie leben. 

Das Schneehuhn bewohnt die Alpenkette in ihrer ganzen Ausdehnung, die Pyrenäen, 
die ſchottiſchen Hochgebirge, alle höheren Berggipfel Skandinaviens, die Gebirge Nordaſiens, 
den Norden des feſtländiſchen Amerika und Grönland. Von den Alpen verfliegt es ſich zu— 
weilen bis auf den Schwarzwald. Im Gegenſatz zum Moorhuhn lebt es nur auf kahlen, 
nicht mit Gebüſchen bekleideten Stellen, deshalb auf den Alpen immer über dem Gürtel des 
Holzwuchſes, nahe an Schnee und Eis, in Norwegen auf den nackten, mit Geröll bedeckten 
Berggipfeln und nur in Island und Grönland während der Brutzeit in tieferen Gegenden, 
in den Niederungen ſelbſt in unmittelbarer Nähe des Weeres. 

Das Weſen des Alpenſchneehuhns iſt ruhiger, ſeine Begabung aber geringer als die 
ſeiner Verwandten. Es läuft und fliegt ebenſo leicht oder vielleicht noch leichter als das Moor— 
huhn. Zum Schwimmen entſchließt es ſich nicht nur im Notfalle, ſondern geht ſogar freiwillig 
aufs Waſſer. Die Nahrung der Schneehühner beſteht vorzugsweiſe in Pflanzenſtoffen. Auf den 
Alpen findet man ihren Kropf mit Blättern der Alpenweide und des Heidekrauts, mit Knoſpen 
der Tannen, der Alpenroſen, mit Preiſel, Heidel- und Brombeeren, verſchiedenen Blumen und 
dergleichen angefüllt; auf den Fahrwegen ſieht man fie beſchäftigt, Haferkörner aus dem Miſt 
der Pferde und Maultiere aufzuſuchen, und im Sommer ſtellen ſie allerhand Inſekten nach. 
Wenn Faber richtig beobachtet hat, tragen fie ſich Nahrungsvorräte für den Winter ein. 

Im Mai ſieht man Schneehühner gepaart, und beide Gatten halten ſich zuſammen, ſo— 
lange die Bebrütung der Eier währt. Wenn aber die Jungen ausgeſchlüpft ſind, entfernt 
ſich der Hahn zeitweilig von der Familie und zieht dem höheren Gebirge zu. Das Neſt iſt 
eine ſeichte Vertiefung auf dem Boden. Die Henne legt 9—14 Eier, die auf rotbraunem 
Grunde dunkelbraun getüpfelt ſind. Das Flaumkleid der Küchlein iſt zwar ſehr bunt, aber 
doch in demſelben Grade wie das der Jungen anderer Hühnerarten mit dem Boden gleich— 
farbig. Die Henne widmet ſich ihren Jungen mit großer Hingebung. Anfang Oktober geht 
ſie mit den nunmehr vollſtändig ausgewachſenen Jungen auf die hohen Berge, und fortan 
vereinigen ſich die einzelnen Völker, oft zu ſehr zahlreichen Scharen. Bei regelmäßigem Ver— 
lauf der Dinge wiſſen ſie ſich auf ihren Höhen vortrefflich zu bergen. Die dicke Schneedecke, 
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die ihnen ihre Aſung verbirgt, ficht ſie wenig an: ſie graben ſich mit Leichtigkeit tiefe Gänge 
in den Schnee, bis ſie zu der geſuchten Aſung gelangen, kümmern ſich überhaupt wenig um 

die Unbill des Wetters. Dieſelbe Schneedecke dient ihnen auch als Schutz gegen rauhe Winde 
und dergleichen: ſie laſſen ſich, wenn es arg ſtürmt und weht, mit Behagen einſchneien, ſo daß 
bloß die Köpfe hervorſchauen und der geübte Jäger ihr Vorhandenſein dann nur an den 
ſchwarzen Zügelſtreifen bemerken kann. Wahrſcheinlich richten ſie ſich Winterwohnungen, 
tiefe Löcher im Schnee, in der Nähe ihrer Vorratshaufen ein. Ein ſolches mit Grasblättern 
förmlich ausgelegtes Loch fand Krüper auf einem großen Schneefelde Islands. 

Die Armut und Unwirtlichfeit der Wohnplätze des Alpenſchneehuhns wird dieſem nicht 
ſelten verderblich. Wenn im Winter bei ruhiger Luft tagelang Schnee fällt, wird unſer Huhn 
kaum gefährdet; wenn aber Lawinen von den Bergen herabrollen, wird manches Schneehuhn 
von den Schneemaſſen erdrückt, und wenn ſich eine harte Eiskruſte über die Schneedecke legt, 
muß manches verkümmern und dem Hunger erliegen. Tauſende und Hunderttauſende werden 
alljährlich gefangen; nicht wenige fallen dem mit dem Gewehr ausgerüſteten Jäger zur Beute, 
mindeſtens ebenſo viele, wie die Menſchen für ſich beanſpruchen mögen, müſſen unter den 
Zähnen der Füchſe und des Vielfraßes oder in den Fängen des Jagdfalken und der Schnee— 
Eule verbluten. In Schottland iſt des Schneehuhns beziehungsweiſe ſeiner Eier und Jungen 
grimmigſter Feind die Gemeine Krähe, und Hogg iſt der Anſicht, daß dieſe ihren eigenen 
Jungen aus bedeutender Entfernung die Eier zuträgt. Kein Geſchöpf könne nach irgend 
etwas eifriger ſuchen als dieſe unbarmherzigen Plünderer nach einem Schneehuhnneſte. 

In Bergen und anderwärts werden die erlegten Schneehühner gerupft, angebraten oder 
angekocht, in Eſſig gelegt und faßweiſe verſchickt. In Nordamerika ſollen die Schneehuhn— 
federn keinen unwichtigen Handelsartikel bilden und maſſenhaft von da nach London aus— 
geführt werden. 

Vierte Unterordnung: Schopfhühner. 

Die letzte Unterordnung der Hühnervögel iſt die der Schopfhühner. Sie enthält nur 
eine Gattung mit einer einzigen Art, dem Schopf- oder Zigeunerhuhn, Opisthocomus 
hoazin Müll. Seinen Namen trägt es nach einer aus langen Federn gebildeten, aufrichtbaren 
Kopfhaube. Es bewohnt das Feſtland von Südamerika von deſſen Nordküſte ſüdwärts bis 
Bolivia und hält ſich meiſt im Waldesdickicht verſteckt. Seine Länge beträgt 62 em. 

Es ſoll von dieſen Vögeln hier nur ein hochintereſſantes Verhalten der Jungen be— 
ſprochen werden. Dieſe ſind nämlich vorzügliche Kletterer, und dazu ſind ſie deshalb ganz 
beſonders geſchickt, weil ſie ſich hierbei nicht nur ihrer Füße und, wie die meiſten Papageien— 
arten, ihres Schnabels, ſondern auch ihrer vorderen Gliedmaßen bedienen. Daß junge Vögel 
auf allen vieren laufen, kommt öfters vor, Alfred Newton ſah es bei Steißfüßen, Marſhall 
bei ganz jungen Buſſarden, aber daß ſie auch beim Klettern die Flügel benutzen, iſt nur von 
den Neſtlingen der Schopfhühner bekannt. Zwei Eigentümlichkeiten im Bau der Vorder— 
gliedmaßen befähigen ſie hierzu: erſtens können ſie ihren innerſten und zweiten Finger voll— 
kommen frei bewegen, nach Wunſch beugen und ſtrecken und zudem den innerſten Finger mit 
Leichtigkeit den übrigen gegenüberſtellen, wie es der Daumen unſerer Hand geſtattet, und 
zweitens ſind dieſe Finger mit wohlentwickelten, gekrümmten Krallen verſehen. Wit dieſen 
Fingern und Krallen haken ſich die jungen Schopfhühner an Aſtchen und Zweiglein an, die 
ſie außerdem auch mit dem Schnabel packen; an dieſem und an den Fingern ziehen ſie ihren 
Körper auf-, ſeit- und abwärts. Dieſe Bewegungen geſchehen erſtaunlich raſch und haben 
zur Folge, daß die Jungen ſehr bald ſelbſtändig werden. 

Ferner verſtehen die jungen Vögel vortrefflich zu ſchwimmen und zu tauchen. Wie bei 
Verſuchen feſtgeſtellt werden konnte, bedienen ſie ſich beim Schwimmen unter Waſſer nicht 
nur ihrer Beine, ſondern auch ihrer Flügel wie Floſſen. Überläßt man ein junges ins Waſſer 
gefallenes Schopfhuhn ſich ſelber, ſo klettert es auf einen aus dieſem herausragenden Zweig, 
auf dem es aufrecht wie ein Eisvogel ſitzt. Naht man ſich ihm, ſo ſtürzt es ſich augenblicklich 
freiwillig in das Waſſer zurück und ſchwimmt und taucht weiter. Die alten Vögel können 
das nicht mehr, und ſie ſind auch genötigt, in anderer, gewöhnlicher Weiſe zu klettern, da ſie 
die Krallen der beiden erſten Finger und deren freie Beweglichkeit eingebüßt haben. Statt 
jener finden ſich nur kleine, warzenartige Vorſprünge. 
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Zehnte Ordnung: Kranichvögel. 
Gadows Ordnung der Kranichvögel umfaßt eine Anzahl ſehr verſchiedenartiger 

Tiere, von deren Außerem ſich keine zuſammenfaſſende Darſtellung geben läßt; nur innere 
anatomiſche Übereinſtimmungen find es, die dazu berechtigen, ſie in eine Gruppe zuſammen— 
zufaſſen und dieſe den anderen Ordnungen gleichzuſtellen. So ſei hier unter anderem er— 
wähnt, daß die Rückenwirbel nicht miteinander verwachſen, außer bei den Rallenkranichen. 
Die Rabenjchnabelbeine bleiben getrennt. Die Blinddärme ſind an der Verdauung beteiligt. 
Niemals iſt ein echter Kropf vorhanden. Die Kranichvögel ſind in der großen Hauptmaſſe 
echte Sumpfvögel. 55 

Die etwa 200 Arten enthaltende Familie der Rallen ſtellt gleichſam die Mitte dar, um 
die ſich die übrigen Familien der Ordnung gruppieren. Es iſt eine ſtammesgeſchichtlich alte 
Familie, deren Verwandtſchaft ſich über die Stelzenrallen und die Hühner bis zu den primi— 
tiven Steißhühnern zurückverfolgen läßt. Die Nallen ſind zierliche Sumpfvögel, die ſich 
kennzeichnen durch hohen, ſeitlich ſtark zuſammengedrückten Leib, mittellangen Hals, kleinen 
Kopf, verſchieden geſtalteten, ſeitlich zuſammengedrückten, ſelten mehr als kopflangen 
Schnabel mit durchgehenden Naſenlöchern, hohe, langzehige Füße mit ſtets entwickelter 
Hinterzehe, ziemlich kurze, abgerundete Flügel, die zuſammengelegt die Schwanzſpitze nicht 
erreichen, langen, zugerundeten, aus zwölf Federn beſtehenden Schwanz und reiches, jedoch 
glatt anliegendes Gefieder. 

Die Familie der Kallen iſt auf der ganzen Erde verbreitet, und ihre Angehörigen leben 
in ſumpfigen oder doch feuchten Gegenden, einige in wirklichen Brüchen oder an ſchilfreichen 
Teichen und Seen, andere auf Wieſen und Getreidefeldern, einzelne auch im Walde. Sie 
führen ein verborgenes Leben und verſtehen es meiſterhaft, ſich zwiſchen ihren Wohnpflanzen 
zu verbergen. Alle ſind vortrefflich zu Fuße, einzelne ſchwimmen recht leidlich, andere tauchen 
ſogar; ſämtliche Arten aber gehören zu den ſchlechteſten Fliegern, und verhältnismäßig zahl— 
reiche Arten, beſonders auf kleineren Inſeln wohnende, haben das Flugvermögen überhaupt 
eingebüßt. Ihre Nahrung entnehmen ſie ebenſowohl dem Pflanzen- wie dem Tierreiche. Sie 
verzehren viele Sämereien, aber auch ſehr gern und zeitweilig wohl ausſchließlich Inſekten, 
deren Larven, Weichtiere, Würmer, Eier oder ſelbſt kleine Neſtjunge anderer Vögel. Die 
größeren Arten der Familie find wahre Raubvögel, die ſogar ausgewachſenen kleinen Wirbel— 
tieren den Garaus machen. Das Neſt wird nahe am Waſſer, oft über dieſem im Binſicht, 
Ried und Schilf angelegt, iſt ein ziemlich gutes Geflecht, in das das Waſſer nicht eindringen 
kann, und enthält im Frühjahr der betreffenden Länder 3—12 auf gelblichem oder gräu— 
lichem Grunde dunkler gefleckte und gepunktete Eier, die von beiden Eltern bebrütet werden. 
Die wollig-flaumigen Jungen find vollendete Neſtflüchter und deshalb außerordentlich ſchwer 
zu beobachten. Großes Vergnügen gewährt ihr Gefangenleben. Sie gehören ausnahmslos 
zu den anmutigſten Vögeln, die man halten kann, verlangen jedoch ein geräumiges Gebauer 
und ziemlich ſorgfältige Pflege, wenn ſie gedeihen ſollen. 

Die Waſſerralle oder Tauſchnarre, Rallus aquaticus L., kennzeichnet ſich durch 
mehr als kopflangen Schnabel, ziemlich hohen Fuß, deſſen Lauf kürzer als die Mittelzehe 
ſamt Nagel iſt, gewölbte, kurze, ſtumpfe Flügel mit weichen Schwungfedern, unter den Deck— 
federn verborgenen, ſehr kurzen Schwanz und ſehr reiches, waſſerdichtes Gefieder. Der 
Oberkörper des alten Männchens erſcheint auf gelbem Grunde ſchwarz gefleckt; die Kopf— 
ſeiten und der Unterkörper ſind aſchblaugrau, in den Weichen ſchwarz und weiß gebändert, 
Bauch und Steiß roſtgraugelb, die Schwungfedern matt braunſchwarz. Die Iris iſt ſchmutzig 
hellrot, der Schnabel auf dem Firſte braungrau, am Kieferrande wie der Unterjchnabel 
mennigrot, der Fuß bräunlichgrün. Die Länge beträgt 29 em. Das Weibchen iſt kleiner 
als das Männchen, aber ähnlich gefärbt und gezeichnet. 

Nord- und Mitteleuropa ſowie Mittelajien, nach Oſten bis zum Amur hin, ſind das 
Heimatgebiet der Waſſerralle; Südeuropa und Nordafrika, ebenſo auch Indien, beſucht ſie 
auf ihrer Wanderung. Auffallend iſt, daß ſie trotz ihres ſehr ſchlechten Fluges regelmäßig 
auch auf einzelnen Inſeln des Nordens, z. B. auf den Färöer und auf Island, erſcheint oder, 
was Island betrifft, gar nicht wegwandert, ſondern, oft recht kümmerlich, während des 
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Winters ihr Leben an den heißen Quellen zu friſten ſucht. Ihre Wanderung legt ſie jedenfalls 
größtenteils zu Fuße zurück, dem Laufe der Flüſſe folgend. 

Die Aufenthaltsorte der Ralle ſind, wie Naumann ſagt, „unfreundliche Sümpfe, die 
der Menſch nur ungern betritt, die naſſen Wildniſſe, wo Waſſer und Moraſt unter dichten 

Pflanzen verſteckt und dieſe mit Gebüſch vermiſcht ſind, oft in der Nähe von Waldungen 

Waſſerralle, Rallus aquaticus Z. ½ natürlicher Größe. 

gelegene oder ſelbſt von dieſen umſchloſſene ſchilf- und binſenreiche Gewäſſer, Erlenbrüche 
und ſolche Weidengebüſche, die mit vielem Schilf und hohen Gräſern abwechſeln, viel Moraſt 
und Waſſer haben oder von Schilf- oder Waſſergräben durchſchnitten werden“. 

Die Kalle iſt mehr Nacht- als Tagvogel und in der Dämmerung am munterſten. Beim 
Umherſchleichen biegt ſie Hals und Kopf herab, jo daß die ganze Geſtalt ſich erniedrigt. Sie 
ſchwimmt mit Leichtigkeit und Anmut, vermeidet aber ſtets, über etwas große, freie Flächen 
zu ſchwimmen. Heftig verfolgt und in höchſter Not, ſucht ſie auf tieferem Waſſer ſich auch 
wohl durch Untertauchen zu retten. 

Ihr Flug iſt ſchlecht, ſie ſtreckt dabei die Flügel weit von ſich und bewegt ſie in kurzen, 
zappelnden Schlägen, ſo daß es ausſieht, als ob eine Fledermaus dahinflöge. Die gewöhnliche 
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Lockſtimme, die man abends am häufigſten vernimmt, iſt ein ſcharfer Pfiff, der, wie mein 
Vater ſagt, klingt, als ob jemand eine Rute ſchnell durch die Luft ſchwinge, alſo durch die 
Silbe „wuitt“ ausgedrückt werden kann. Mit ihresgleichen verkehrt ſie wenig, ſcheint viel— 
mehr zu den ungeſelligſten Vögeln zu gehören, denn ſie vereinigt ſich auch nicht einmal auf 
dem Zuge mit anderen ihrer Art. 

Gefangene Rallen gewöhnen ſich bald an den Verluſt ihrer Freiheit und an den Käfig. 
Anfänglich ſuchen ſie ſich freilich beſtändig zu verſtecken, nach kurzer Zeit aber werden ſie 
zutraulich und zuletzt ſo zahm, daß ſie ihrem Pfleger Futter aus der Hand nehmen, ſich ſo— 
gar ſtreicheln laſſen. 

Das Neſt, ein loſes Geflecht aus trockenen Schilfblättern, Binſen und Grashalmen von 
tief napfförmiger Geſtalt, oft mit einer Haube aus umgeknickten Halmen überdacht, ſteht 
im dichten Graſe oder Schilfe ſehr verborgen und wird ſelten entdeckt, obgleich die Alten 
ſeinen Standort durch ihre Abendmuſik anzeigen. Das Gelege zählt Ende April 6—10 Eier. 
Die Jungen tragen ein ſchwarzes Dunenkleid, verlaſſen ſofort nach dem Ausſchlüpfen das Neſt 
und laufen wie Mäuſe durch das Pflanzengeſtrüpp, ſchwimmen im Notfalle auch recht gut. 
Ihre Mutter hält ſie durch einen ſanften Lockton zuſammen, bis ſie erwachſen ſind. 

Unter den Rallen, die als Bewohner von Inſeln das Flugvermögen verloren haben, 
iſt die Wekaralle, Ocydromus australis Sparrm., die bekannteſte. Es iſt ein kräftig ge— 
bauter Vogel von Hühnergröße mit kurzem, geradem Schnabel und ſtarken Beinen. 

Neuſeeland iſt die Heimat der Wekaralle. Sie führt dort in ſumpfigen Wäldern ein 
nächtliches Leben, bei Tage ſich in Höhlungen oder unter Wurzeln verborgen haltend. Die 
Maori ſtellen ihr ſowohl wegen ihres wohlſchmeckenden Fleiſches als auch wegen des Oles, 
das ſie aus ihrem Fett gewinnen, eifrig nach. 

An ſchönen Maiabenden vernimmt man oft von Wieſen und Feldern her einen ſonder— 
bar ſchnarrenden Laut, der klingt, als ob man mit einem Hölzchen über die Zähne eines 
Kammes ſtriche. Dieſer Laut ertönt mit wenigen Unterbrechungen bis tief in die Nacht 
hinein und vom früheſten Morgen an bis nach Aufgang der Sonne, ſelten von einer Stelle, 
vielmehr bald von hier, bald von dort, obſchon innerhalb eines gewiſſen Gebietes. Der 
Vogel, der das Knarren hervorbringt, iſt der Wieſenknarrer, auch Wachtelkönig genannt, 
Crex erex L. Ihn kennzeichnen der hohe, ſeitlich ſtark zuſammengedrückte Leib, der mittel— 
lange Hals und ziemlich große Kopf, der kurze, ſtarke Schnabel, die muldenförmigen Flügel, 
der kurze, ſchwache, im Deckgefieder faſt verborgene Schwanz. Das Gefieder iſt oberſeits auf 
ſchwarzbraunem Grunde olivengrau gefleckt, unterſeits an Kehle und Vorderhals aſchgrau, 
ſeitlich braungrau, mit braunroten Querflecken, auf den Flügeln braunrot, durch kleine, gelblich— 
weiße Flecke geziert. Die Länge beträgt 29em. Beim Weibchen iſt die Färbung minder lebhaft. 

Der Wieſenknarrer iſt über Nordeuropa und einen großen Teil Mittelaſiens verbreitet. 
Das Volk glaubt, daß er die Wachteln beherrſche oder führe; auch die griechiſchen Jäger 
verſichern mit Beſtimmtheit, daß jedem Wachtelflug ein Wachtelkönig vorſtehe. Wie das 
Volk zu dieſem Glauben gekommen iſt, bleibt fraglich, da der Vogel in ſeinem Weſen nichts 
mit den Wachteln gemein hat, ja nicht einmal genau zu derſelben Zeit wie dieſe wandert. 
Er erſcheint bei uns im Mai und beginnt ſeine Rückwanderung Ende Auguſt. 

Der Vogel bewohnt fruchtbare Gegenden, insbeſondere Ebenen, ohne jedoch das Hügel— 
land zu meiden, bezieht am liebſten Wieſen, die von Getreidefeldern umgeben ſind oder in 
deren Nähe liegen. Nach der Wieſenmahd begibt er ſich in das Getreide und bei der Ernte 
von hier in das Gebüſch, tut dies jedoch nicht eher, als bis die Senſe ihn dazu zwingt. 

Auch er iſt mehr Nacht- als Tagvogel, ſchweigt wenigſtens in den heißen Stunden voll— 
ſtändig und läßt ſich, mit Ausnahme der Mitternachtsſtunden, die ganze Nacht hindurch 
hören. Aber er verbirgt ſich bei Tage wie bei Nacht. „Um recht verſteckt ſein zu können“, 
ſagt mein Vater, „macht er ſich im tieferen Graſe beſondere Gänge, in denen er mit der 
größten Leichtigkeit, und ohne daß ſich nur ein Grashalm rührt, hin und her läuft. Schmale 
Gräben, die durch die Wieſen gezogen ſind, benutzt er ebenfalls zu ſolchen Gängen. In 
ihnen iſt er, da ſie oben durch überhängendes Gras völlig geſchloſſen ſind, vor den Nach— 
ſtellungen der Raubvögel und vieler Raubtiere geſichert. Beim Laufen, das mit ungeheurer 
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Geſchwindigkeit vonſtatten geht, drückt er den Kopf nieder, zieht den Hals ein, hält den Leib 

wagerecht und nickt bei jedem Schritte mit dem Kopfe. Wegen ſeines ungewöhnlich ſchmalen 

Körpers iſt es ihm auch da, wo er keine Gänge hat, möglich, im dichten Graſe und Getreide 

ſchnell umherzulaufen, da er ſich überall leicht durchdrängen kann.“ 

So ſchmuck und nett er ausſieht, ſo unfreundlich iſt ſein Weſen anderen ſeiner Art oder 

ſchwächeren Tieren gegenüber. Auch er gehört zu den Naubvögeln und iſt wahrſcheinlich 

einer der ſchlimmſten Neſtplünderer. Abgeſehen von dieſen Übergriffen, empfiehlt ſich der 

Wieſenknarrer ſehr für die Gefangenſchaft. Er iſt einer der drolligſten und amüſanteſten 

Vögel, die man halten kann 

Wieſenknarrer, Crex erex E. ½% natürlicher Größe. 

Sofort nach ſeiner Ankunft im Brutgebiet denkt der Wieſenknarrer an die Fortpflanzung, 

und deshalb eben läßt er ſein „Errp errp errp“ oder „Knerrp knerrp“ faſt ununterbrochen 

vernehmen. Durch ein zärtliches „Kjü kjo kjä“ koſt er mit ſeinem Weibchen, das die Liebes— 
werbung in ähnlicher Weiſe erwidert. „Merkwürdig iſt“, ſagt Bechſtein, „daß nicht bloß 
das Männchen zur Paarungszeit ſein Arrp-Schnarrp hören läßt, ſondern daß auch dann 
Männchen und Weibchen ſich zuſammenſetzen und ſchnurren oder brummen, faſt wie die 
Katzen. Auch wenn man fie in die Hand nimmt, laſſen fie dieſen Ton von ſich hören, und 
er kommt nicht unmittelbar aus der Gurgel, ſondern man hört und fühlt ihn im Bauche 
entſtehen.“ Das Neſt wird im hohen Graſe angelegt, es enthält 7—9 Eier. Das Weibchen 
brütet 3 Wochen jo eifrig, daß es ſich unter Umftänden mit der Hand vom Neſte wegnehmen 
läßt, nicht einmal vor der Senſe die Flucht ergreift und oft ein Opfer ſeiner Treue wird. 
Die ſchwarzwolligen Jungen laufen bald davon, werden von der Mutter zuſammengehal— 

ten, antworten piepend auf deren Ruf, verſammeln ſich oft unter ihren Flügeln, ſtieben bei 



224 10. Ordnung: Kranichvögel. Familie: Nallen. 

Überraſchung auseinander, huſchen wie Mäuſe über den Boden dahin und haben ſich im 
Nu ſo geſchickt verkrochen, daß es recht ſchwer hält, fie aufzufinden. 

Die 16 Arten umfaſſende Gattung der zierlichen Sumpfhühnchen (Porzana Vieill.) 
kennzeichnet hauptſächlich der kurze, ſeitlich zuſammengedrückte Schnabel und die lange Hinter— 
zehe. Sie ſind in der Alten und Neuen Welt überall verbreitet. 

Unter den drei europäiſchen Arten iſt das Tüpfelſumpfhühnchen, Porzana porzana L., 
das größte. Seine Länge beträgt 21 em. Die Grundfarbe der Oberſeite iſt ein ſchönes 
Olivenbraun, das von zahlreichen weißen Tüpfeln, Flecken und Strichen durchſetzt iſt; die 
Unterſeite iſt weiß gefärbt. 

Ganz Europa, Mittel- und Nordaſien bilden das Brutgebiet, Südeuropa, Nord- und 
Mittelafrifa ſowie Südaſien die Winterherberge unſeres Sumpfhühnchens. In den waſſer— 
reichen Ebenen Norddeutſchlands iſt es in allen Sümpfen und auf allen naſſen Wieſen häufig. 

Im Schutze der bergenden Gräſer führt es ſein verſtecktes Leben. Am Tage regt es ſich 
wenig; gegen Abend ermuntert es ſich und iſt während der ganzen Nacht in voller Tätigkeit. 

Das Neſt, ein loſes, grobes Geflecht aus Schilf- und Seggenblättern oder Binſen, 
Grashalmen und anderen feineren Stoffen, die zur inneren Auskleidung verwendet werden, 
ſteht regelmäßig an wenig zugänglichen, oft rings vom Waſſer umgebenen, in keiner Weiſe 
dem Blicke auffallenden Stellen des Brutgebietes, auf und zwiſchen Seggenblättern oder 
Halmen, und wird im Laufe der Zeit durch beſtändiges Nieder- und Gegeneinanderbiegen der 
Halme der nächſten Nachbarſchaft vom Weibchen abſichtlich noch beſſer verborgen, ſo daß 
ſelbſt das ſcharfe Auge des Weihen den unter der grünen Kuppellaube brütenden Vogel nicht 
zu ſehen vermag. Das Gelege zählt 9—12 Eier. Im Juni entſchlüpfen dieſen die ſchwarz— 
wolligen Küchlein, die vom erſten Tage ihres Lebens an gleich den Eltern ſich verhalten, ge— 
wandt wie Mäuſe durch das Gras huſchen, ohne Bedenken ins Waſſer gehen, ſchwimmen 
und tauchen, bei Gefahr ſich aber ſo geſchickt verbergen und drücken, daß nur die unfehlbare 
Naſe eines Raubjäugetieres fie aufzufinden vermag. Noch ehe ſie ausgefiedert ſind, vereinzeln 
ſie ſich, verlaſſen die Mutter und nehmen auf eigene Gefahr den Kampf ums Daſein auf 

Viele Feinde ſtellen dem wehrloſen Vogel, noch mehr den Eiern nach, ſo daß ſeine be— 
deutende Vermehrung eben ausreicht, die Verluſte zu decken. 

Noch niedlicher und anmutiger als das Tüpfelſumpfhühnchen ſind ſeine beiden unter 
ſich im weſentlichen übereinſtimmenden einheimiſchen Verwandten, das Bruchhühnchen 
und das Zwergſumpfhühnchen. Bei erſterem, Porzana parva Scop., ſind die Oberteile auf 
olivenbraunem Grunde mit mehr oder minder deutlich hervortretenden tiefſchwarzen Schaft— 
flecken und einzelnen rundlichen weißen Fleckchen gezeichnet, Geſicht und ganze Unterſeite ſind 
aſchgraublau. Die Länge beträgt 20cm. Bei dem Zwergſumpfhühnchen, Porzana pusilla 
Patt., ſind Kehle, Vorderhals und Bruſt graublau gefärbt; die Federn der Oberteile des Männ— 
chens ſind auf ſchwarzem Grunde nicht allein breit olivenbraun geſäumt, ſondern auch dicht 
mit feinen weißen Spritzflecken, Schmitzen, Punkten und Kritzeln, die Seitenfedern der Unter— 
jeite, Bauch- und Unterſchwanzdeckfedern endlich auf mattſchwarzem Grunde mit 2— 3 weißen 
Querbinden gezeichnet. Die Länge beträgt etwa 19 em. 

Beide leben ſo verſteckt, daß ſie wahrſcheinlich weiter verbreitet ſind und innerhalb der uns 
bekannten Grenzen viel häufiger auftreten, als wir glauben. Sie erſcheinen, einzeln und des 
Nachts wandernd, bei uns zulande erſt im Mai, gewöhnlich nicht vor der Mitte des Monats, 
beziehen ruhige, waſſerreiche Brüche oder ungeſtörte, mit Schilf umſäumte und mit Seggengras 
umgebene, an Waſſerroſen reiche Seen, auch wohl tote Flußarme, Sümpfe und Sumpfwieſen. 

Alle Beobachter, die ſo glücklich waren, die eine oder andere Art im Freien zu belauſchen, 
ſind des Lobes voll. Ebenſo wie beide Arten das Tüpfelſumpfhühnchen an Schönheit über— 
treffen, überbieten ſie es auch an Anmut, ſo ähnlich ſie ihm ſonſt in allen ihren Bewegungen, 
Sitten und Gewohnheiten ſind. Sie laufen, ſchwimmen und tauchen ebenſo hurtig und be— 
hende, fliegen ebenſo ſchlecht, matt, niedrig und kurz, flatternd und mit herabhängenden 
Beinen, wiſſen ſich ebenſo gewandt zu verbergen wie das Tüpfelhühnchen, zeigen ſich aber 
doch öfter als dieſes ungedeckt, zuweilen in förmlich herausfordernder Weiſe. Gefangene, die 
ich pflegte, in jeder Beziehung reizende Geſchöpfe, gewöhnten ſich bald an ein reichlich mit 
Ameiſenpuppen und Mehlwürmern gewürztes Mijchfutter. 
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Durch kurzen Lauf und gleichtiefe Einlenkung der Zehen kennzeichnet ſich die Gattung 
der Rohr- oder Teichhühner (Gallinula Biss.), deren acht Arten ſchilfreiche Seen, größere 
Sümpfe und Brüche, Teiche und pflanzenbedeckte Flußufer, immer aber ſüße Gewäſſer be— 
wohnen. Sie treiben ſich viel im Schilfe und noch mehr auf dem pflanzenbedeckten Waſſer— 
ſpiegel umher, ſind im Laufen weniger geſchickt als im Schwimmen und Tauchen und haben 
einen ſchwerfälligen, wankenden und ermüdenden Flug. Sie gehören nicht zu den verträg— 
lichen Vögeln, ſondern behaupten eiferſüchtig das einmal gewählte Gebiet, vertreiben aus 
ihm alle anderen ihrer Art, wenn ſie können auch andere Vögel überhaupt, und beweiſen 
dabei einen mit ihrer geringen Größe außer allem Verhältnis ſtehenden Mut. Kleine Vögel 
fallen ſie mörderiſch an und werden den Bruten ſehr ſchädlich. Dabei ſind die Gatten unter— 
einander äußerſt zärtlich und die Eltern ungemein anhänglich und hingebend gegen die 
Brut. Ihr aus Schilf- und Rohrblättern kunſtlos errichtetes Neſt legen fie ſtets im Schilf 
oder wenigſtens in deſſen Nähe an, oft ſo, daß es auf dem Waſſerſpiegel ſchwimmt. Das 
Gelege beſteht aus 4—12 glattſchaligen, gefleckten und gepunkteten Eiern. Die Jungen 
kommen in einem äußerſt zierlichen, dunkel gefärbten Dunenkleide zur Welt. Nach der Brut— 
zeit verlaſſen alt und jung gemeinſchaftlich die Heimat und wenden ſich entweder ſüdlicheren 
oder in anderer Hinſicht günſtigeren Gegenden zu. 

Da die Nahrung der Rohrhühner zum größten Teil Pflanzenſtoffe ſind, laſſen ſich alle 
Arten leicht an das Erſatzfutter gewöhnen und mit dieſem jahrelang erhalten, werden ſehr 
zahm, fliegen aus und ein, folgen ihrem Pfleger bei deſſen Ausflügen auf dem Fuße nach 
und machen ſich nur dadurch unnütz, daß ſie, wenigſtens die größeren Arten, nach Raub— 
vogelart junges Geflügel überfallen und töten. 

Der kegelförmige, ſeitlich zuſammengedrückte Schnabel mit Stirnſchwiele und ſcharfer, 
feingezähnelter Schneide, die großen Füße mit langen, an der Sohle breiten und belappten 
Zehen, die ſtumpfen, breiten Flügel, der kurze Schwanz und das reiche, dichte Gefieder kenn— 
zeichnen das Grünfüßige Teichhuhn oder Rotbleßchen, Gallinula chloropus I. (f. die 
beigeheftete farbige Tafel), das Urbild der Gattung, ein trotz ſeines einfachen Kleides höchſt 
zierliches Geſchöpf. Das Gefieder iſt auf Mantel und Unterrücken dunkel olivenbraun, im 
übrigen dunkel ſchiefergrau, in den Weichen weiß gefleckt und am Steiß rein weiß. Der 
Schnabel iſt an der Wurzel lackrot, an der Spitze gelb, der Fuß gelbgrün. Die Länge 
beträgt 31 em. 

Das Teichhühnchen, ein in allen Erdteilen heimiſcher, obwohl in ſtändigen Unterarten 
auftretender Vogel, iſt in Europa, mit Ausnahme des hohen Nordens, überall gemein, in 
Deutſchland Zugvogel, der zu Ende März erſcheint und erſt im Oktober wegzieht, wahr— 
ſcheinlich in Paaren und wohl größtenteils zu Fuß wandert, zuweilen auch bei uns zulande 
überwintert. Kleine Teiche ſind die bevorzugten Aufenthaltsorte des Teichhuhnes. Jedes 
Pärchen liebt es, einen Teich für ſich allein zu beſitzen, und nur auf größeren Waſſerflächen 
ſiedeln ſich mehrere Pärchen an, von denen dann jedes an ſeinem Gebiete ſtreng feſthält. 

„Begabt wie kaum ein anderer Vogel“, ſagt Liebe, „taucht das rotſtirnige Hühnchen 
mit derſelben Geſchicklichkeit, mit der es im Rohr und Schilf umherflattert. Am Tage 
ſchwimmt es leicht und zierlich, faft wie eine Möwe, mit dem kurzen Schwanze aufwärts 
wippend, zwiſchen den Blättern der Teichroſen und Froſchkräuter dahin, bald rechts, bald 
links ein kleines unbekanntes Etwas erhaſchend, taucht dazwiſchen einmal hinab und holt 
ein Bündel Horn- oder Tauſendblatt vom Grunde herauf, um dann die Oberfläche nach 
Erbſenmuſcheln und Waſſerkerfen abzuſuchen; abends und nachts ſteigt es gern im Rohre 
empor und weiß dies, indem es mit den langen Zehen drei oder vier Stengel zugleich erfaßt, 
ſo geſchickt zu bewerkſtelligen, daß man das verurſachte Geräuſch kaum zu vernehmen im— 
ſtande iſt. Zur Paarungszeit verſteigt es ſich gern in die Köpfe der Weiden, die den Weiher 
umgeben, und treibt ſich hier ſtundenlang umher. Erſchreckt, läuft es flatternd über die 
ſchwimmenden Blätter der Waſſerpflanzen hinweg oder taucht unter und iſt ſcheinbar vom 
Teiche verſchwunden.“ 

Die Stimmlaute unſeres Hühnchens ſind laut und kräftig. Der Lockruf klingt wie 
„terr terr“, der Warnungsruf wie „kerr tett tett“ oder, wenn er den Jungen gilt, leiſe wie 
„gurr gurr“. Das Teichhuhn führt meiſt ein ſehr verſtecktes Leben; dort hingegen, wo es 
ſich an den Menſchen gewöhnt hat und weiß, daß dieſer es ſchützt, wird es ungemein kirre. 

Brehm⸗-Kahle, Tierleben. III. Band. 19 
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Im Frühjahr hat jedes Pärchen, wie oben ſchon angedeutet wurde, längere Kämpfe 
mit anderen zu beſtehen, die ſich erſt einen Standort ſuchen müſſen. Naht ein fremdes Teich— 
huhn, ſo fährt das Männchen mit aufgeſträubten Flügeln, niedergedrücktem Kopfe, halb 
ſchwimmend, halb auf dem Waſſer laufend, gegen den Eindringling los, hackt und kratzt mit 
Schnabel und Füßen, ſchlägt auch mit den Flügeln und ruft, wenn jener nicht weichen will, 
die Gattin zu Hilfe, bis der Gegner vertrieben iſt. Das Neſt, das beide Gatten gemein— 
ſchaftlich bauen, ſteht gewöhnlich in einem Schilfbuſch auf der Oberfläche des Waſſers ſelbſt. 
Schilfblätter, trockene wie friſche, werden übereinandergeſchichtet und oben korbartig inein— 
andergeflochten. Die Mulde iſt tief napfförmig. Sie enthält 7—11 gefleckte Eier. Beide 
Geſchlechter brüten 20—21 Tage lang, das Männchen aber nur, während das Weibchen 
nach Nahrung ſucht. Die ausgekrochenen Jungen bleiben ungefähr 24 Stunden im Neſt, 
werden dann auf das Waſſer geführt und vom Männchen freudig begrüßt. 

Sehr ſonderbar iſt es, daß das Teichhühnchen mehrere Neſter baut. Das Weibchen fängt 
nämlich gleich nach Ablage des erſten Eies an zu brüten, anſtatt, wie die meiſten anderen 
Vogelformen, zu warten, bis das Gelege vollſtändig iſt. Daher ſind die Jungen einer Brut 
ſehr ungleich entwickelt, und Lewis Bonhote meint, daß das Männchen den größeren Jungen 
ein neues Neſt baue, ſolange das Weibchen noch auf den ſpäteren Eiern ſitze. Hett hält es 
für möglich, daß die älteren Jungen unter Umſtänden ſich ſelbſt ein Neſt bauen. 

Das Teichhühnchen brütet zweimal im Jahre, nach Howard Saunders nicht ſelten 
dreimal. „Wenn die Jungen der zweiten Brut auf dem Waſſerſpiegel erſcheinen“, ſchildert 
Naumann, „kommen die nun mehr als halbwüchſigen der erſten Brut herbei, zeigen ſich 
freundlich und zuvorkommend gegen ihre jüngeren Geſchwiſter und helfen den Alten, dieſe zu 
führen. Groß und klein, alt und jung iſt ſozuſagen ein Herz und eine Seele. Ein unvergleich— 
lich anmutiges Bild gibt eine ſolche Doppelfamilie, wenn ſie ſich furchtlos auf einem kleinen 
Waſſerſpiegel ausgebreitet hat und in voller Tätigkeit iſt. Jedes der erwachſenen Jungen 
iſt eifrig bemüht, einem ſeiner kleinen Geſchwiſter das, was es als Nahrungsmittel auf— 
gefunden, darzureichen, weshalb dieſe Kleinen bald einem von jenen, bald einem der Eltern 
nachſchwimmen und mit verlangendem Piepen ihre Eßluſt andeuten, gleich zufrieden, wer 
ſie zuerſt ſtillt. Da gewöhnlich die Anzahl der Jungen zweiter Brut kleiner iſt als die von 
der erſten, auch noch die Eltern bei der Pflege der Kinder keineswegs müßig ſind, ſo kommen 
nicht ſelten zwei von den Jungen erſter Brut auf eins von der zweiten, deſſen Führer ſie 
nun abgeben. Dieſes ſchwimmt dann gewöhnlich in ihrer Mitte und wird wechſelſeitig von 
beiden geliebkoſt und gefüttert. Auch bei vorkommenden Gefahren warnen die großen recht 
altklugerweiſe die kleinen Jungen, wie es ihnen ſonſt die Alten taten.“ Die Jungen der erſten 
Brut helfen nicht bloß die der zweiten mit aufziehen, ſie ſtehen nach Howard Saunders 
den Eltern auch beim Bau des zweiten Neſtes bei. 

In Deutſchland jagt man das Teichhühnchen nicht, weil ſeine anmutige Erſcheinung jeder— 
mann für ſich einnimmt und hauptſächlich, weil ſein Fleiſch ſo moorig ſchmeckt, daß es verwöhnten 
Gaumen nicht zuſagt; in Südeuropa dagegen läßt man auch ihm keine Schonung angedeihen. 

Sehr große Stirnſchwielen charakteriſieren die 16 Arten der Gattung Sultanshühner 
(Porphyrio Driss.), deren in Europa lebendes Mitglied von den alten Römern und Griechen 
in der Nähe der Tempel gehalten und gleichſam unter den Schutz der Götter geſtellt wurde. 
Sie zeichnen ſich durch prachtvolle Färbung des Gefieders aus. 

Das Purpurhuhn, Porphyrio caeruleus Vand., iſt im Geſicht und am Vorderhalſe 
ſchön türkisblau, auf Hinterhaupt, Nacken, Unterleib und Schenkeln dunkel indigoblau, auf 
der Unterbruſt, dem Kücken, den Deckfedern der Flügel und den Schwingen ebenſo, aber leb— 
hafter gefärbt, in der Steißgegend weiß. Die Iris iſt blaßrot, ein ſchmaler King um das 
Auge gelb, der Schnabel nebſt der Stirnplatte lebhaft rot, der Fuß rotgelb. Das Purpur— 
huhn lebt in ſumpfigen und waſſerreichen Gegenden Italiens, Spaniens, Portugals, Süd— 
rußlands, Transkaukaſiens, Nordweſtafrikas und Paläſtinas. In Oſtafrika vertritt es das 
gleichgroße Sultanshuhn, Dickme der Araber, Porphyrio porphyrio L., deſſen Gefieder in 
der Hauptſache ſchön blau und nur auf dem Wantel grün gefärbt iſt. 

Alle Arten der Sultanshühner bewohnen vorzugsweiſe Sümpfe, in deren Nähe Ge— 
treidefelder liegen, oft auch die Neisfelder, die ja beſtändig überſchwemmt gehalten werden 
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und deshalb wahre Sümpfe ſind. In ihrem Benehmen erinnern ſie am meiſten an unſer 
Teichhühnchen, tragen ſich aber ſtolzer und ſchreiten würdevoller dahin. Übrigens iſt das 
Sultanshuhn ebenſo wie das Teichhühnchen fähig, halb flatternd, halb laufend über eine 
ſchwankende Decke von ſchwimmenden Pflanzen hinwegzurennen. Das Schwimmen verſteht 
es ſehr gut, geht nicht bloß gezwungen, ſondern oft und gern ins Waſſer, liegt leicht auf den 
Wellen und rudert mit anmutigem Neigen des Hauptes dahin. 

Zeitweilig freſſen die Sultanshühner nur Pflanzenſtoffe, und zwar friſch aufſproſſendes 
Getreide oder Grashalme überhaupt, Blätter und verſchiedene Sämereien, vorzugsweiſe 
Reis; während der Brutzeit aber ſchleichen ſie beſtändig im Sumpfe umher, ſuchen Neſter 
auf, plündern dieſe, begnügen ſich keineswegs mit den Bruten ſchwächerer Vögel, ſondern 
rauben ſelbſt die Gelege ſtärkerer und werden dadurch ſehr ſchädlich. Wie die Raubvögel 
lauern ſie auf Sperlinge, die von ihrem Futternapfe naſchen wollen, und wie eine Katze vor 
den Löchern der Mäuſe. Ein einziger Hieb des kräftigen Schnabels genügt, dem Opfer den 
Garaus zu machen; dann wird es mit einem Beine gepackt, feſtgehalten, zerriſſen und die 
Biſſen mit dem Fuße zum Munde gebracht. Fiſche verzehren ſie mit Begierde. 

Alle Sultanshühner laſſen ſich leicht zähmen, gewöhnen ſich bald an allerlei Futter, 
an die Hausgenoſſen, leben friedlich mit den erwachſenen Hühnern, treiben ſich, wenn man 
ihnen größere Freiheit gibt, in Hof und Garten umher und werden dann wirklich zu einer 
wahren Zierde des Gehöftes, kommen ſogar in die Zimmer und betteln bei Tiſche. 

Durch die mit Lappenſäumen verſehenen Zehen unterſcheiden ſich die 13 Arten der faſt all— 
weltlich verbreiteten Gattung der Waſſerhühner (Fulica J.) von allen anderen Rallenvögeln 
Der Schnabel iſt ein zuſammengedrückter Kegel, mit ſcharfer, etwas gezähnelter Schneide, die 
für die Familie bezeichnende Stirnſchwiele groß, der Fuß ziemlich hoch, ſtark, ſeitlich zu— 
ſammengedrückt und durch die mit Lappen bekleideten langen Zehen beſonders ausgezeichnet. 

Allbekannter Vertreter dieſer Gattung iſt das Bleßhuhn, Fulica atra I. (f. die farbige 
Tafel bei S. 225). Die vorherrſchende Färbung ſeines Gefieders iſt ein ziemlich gleichmäßiges 
Schieferſchwarz. Die Iris iſt hellrot, der Schnabel, einſchließlich der Stirnplatte, blendend 
weiß, der Fuß bleifarben. Die Länge beträgt 47 em. 

In Europa und Mittelaſien kommt das Bleßhuhn überall vor, außerdem hat man es 
in ganz Afrika, Südaſien und Auſtralien in der Winterherberge angetroffen. Nach Reinhardt 
iſt es ſeltſamerweiſe gelegentlich in Grönland als Irrgaſt aufgetreten. In Deutſchland fehlt 
das Waſſerhuhn keinem geeigneten Gewäſſer. Es meidet Ströme und Flüſſe, ebenſo das 
Meer, und ſiedelt ſich am liebſten an Seen und Teichen an, deren Ränder mit Schilf und 
hohem Rohr bewachſen ſind. Bei uns zulande erſcheint es im Frühjahr nach der Schnee— 
und Eisſchmelze, alſo bald früher, bald ſpäter, verweilt während des ganzen Sommers an 
demſelben Orte, beginnt im Herbſt zu ſtreichen, ſammelt ſich auf größeren Gewäſſern, im 
Gegenſatz zu ſeinen Verwandten, zu ſtarken Scharen an, wandert im Oktober und November 
nach Süden hinab und überwintert da, wo es offenes Waſſer findet, unter Umſtänden auch 
in Deutſchland. 

Wie ſeine Schwimmfüße erwarten laſſen, treibt ſich das Bleßhuhn mehr auf dem Waſſer 
als auf dem Lande umher. Letzteres betritt es nicht ſelten, namentlich in den Mittagsſtunden, 
um ſich hier auszuruhen und das Gefieder zu putzen. Seine Füße ſind vortreffliche Ruder, 
denn was den Schwimmlappen an Breite abgeht, wird durch die Länge der Zehen voll— 
ſtändig erſetzt. Im Tauchen wetteifert es mit vielen Schwimmvögeln, ſteigt in bedeutende 
Tiefen hinab und rudert mit Hilfe ſeiner Flügel auf weite Strecken hin unter dem Waſſer 
fort. Der Flug iſt etwas beſſer als der des Teichhuhnes, aber immer noch ſchlecht genug; 
deshalb entſchließt es ſich ſelten zum Fliegen und nimmt, ehe es ſich erhebt, einen langen 
Anlauf, indem es flatternd auf dem Waſſer dahinrennt und mit den Füßen ſo heftig auf— 
ſchlägt, daß man das Plätſchern, das es verurſacht, weithin vernehmen kann. Seine Stimme 
it ein durchdringendes „Köw“ oder „Küw“, das im Eifer verdoppelt und verdreifacht wird 
und dann dem Bellen eines Hündchens nicht unähnlich klingt; außerdem hört man ein kurzes, 
hartes „Pitz“ und zuweilen ein dumpfes Knappen. 

Waſſerinſekten, deren Larven, Würmer, kleine Weichtiere und allerhand Pflanzenſtoffe, 
die im Waſſer zu finden find, bilden die Hauptnahrung des Waſſerhuhnes. Es ſucht ſie ſich 
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ſchwimmend und tauchend, indem es ſie von der Oberfläche ablieſt oder vom Grunde her— 
aufholt. Noll ſah, wie es ſich Schwanen- und Walermuſcheln auf dieſe Art verſchaffte, die 
es dann am hinteren, ſpitzen Ende mit dem Schnabel aufhämmerte, um das Tier aus den 
Schalen herauszupicken. 

Da, wo das Bleßhuhn ſich auf kleineren Teichen angeſiedelt hat, beginnt es ſofort nach 
ſeiner Ankunft mit dem Neſtbau; auf größeren Gewäſſern, wo mehrere Pärchen leben, hat 
es erſt mancherlei Kämpfe auszufechten, bevor es ſich ein beſtimmtes Gebiet erobert. Das 
Neſt ſteht regelmäßig auf der Waſſerſeite im oder am Schilfe, oft auf umgeknickten Rohr— 
halmen und dergleichen; ebenſooft liegt es aber auch ſchwimmend auf dem Waſſerſpiegel 
ſelbſt. Seine Grundlage bilden alte Rohrſtoppeln und Halme, die obere Lage ähnliche, nur 
etwas beſſer gewählte Stoffe, Waſſerbinſen, dünne Halme, Grasſtöckchen und Riſpen, die 
zuweilen ſorgſam verarbeitet werden. Um die Mitte des Monats Mai findet man die 7 
bis 15 Eier, die auf bleich gelblichgrauem, manchmal etwas ins Violette ziehendem Grunde 
äußerſt zart mit dunkel aſchgrauen, dunkel- und ſchwarzbraunen Pünktchen und Fleckchen ge— 
zeichnet ſind, vollzählig im Neſte. Die Eier gleichen in ihrer Färbung genau den alten ver— 
witterten Rohrſtoppeln und Schilfhalmen, auf denen ſie liegen, und ihre ſchwarzen Fleckchen 
entſprechen in überraſchender Weiſe den kleinen Roſtpilzraſen, mit denen dieſe bedeckt zu ſein 
pflegen. Nach 20 oder 21 Tagen ſchlüpfen die zierlichen, mit Ausnahme des brennendroten 
Kopfes ſchwarzdunigen Jungen, die wie kleine Teufelchen ausſehen, aus den Eiern, werden 
nach dem Abtrocknen ſofort auf das Waſſer geführt, von beiden Eltern geatzt, zuweilen ge— 
hudert, bei Gefahr gewarnt, gegen ſchwächere Feinde auch mutvoll verteidigt, überhaupt 
höchſt ſorgfältig behandelt. 

Obgleich das Fleiſch des Bleßhuhnes noch ſchlechter ſchmeckt als das der Verwandten, 
wird der Vogel hier und da doch eifrig gejagt. In Italien ſtellt man Netze unter dem 
Waſſer auf und fängt auf dieſe Weiſe Tauſende, um ſie auf den Markt zu bringen. 

* 

Die zweite Familie der Kranichvögel iſt die der Kraniche ſelbſt. Sie iſt wie die Familie 
der Kallen ebenfalls allweltlich verbreitet. 

Als edelſte Glieder der Familie haben wir die 19 Arten der echten Kraniche anzu— 
ſehen. Ihre Merkmale ſind: verhältnismäßig langer, faſt walzenförmiger, aber kräftiger 
Leib, langer, ſchmächtiger Hals, kleiner, ſchöngeſtalteter Kopf, mittelmäßig ſtarker, gerader, 
ſpitziger Schnabel, der an ſeiner Wurzelhälfte weich, an der Spitze jedoch hart iſt, durch— 
gängige Naſenlöcher, ſehr lange, ſtarke, weit über die Ferſe nackte Beine und vierzehige Füße, 
deren äußere und mittlere Vorderzehe durch eine dicke, bis zum erſten Gelenk reichende 
Spannhaut verbunden werden, große, lange, breite Flügel, deren letzte Oberarmfedern ſich 
über alle übrigen verlängern, auch wohl ſichelförmig gebogen ſind; aus zwölf Federn ge— 
bildeter, ziemlich kurzer oder zugerundeter Schwanz und dicht anſchließendes, derbes, jedoch 
reiches Kleingefieder, das oft einen Teil des Kopfes und des Halſes freiläßt oder hier ſich zu 
ſchönen Schmuckfedern umgeſtaltet. Höchſt merkwürdig iſt der Verlauf der Luftröhre. Bei 
manchen Arten, z. B. bei dem Jungfernkranich, dringt ſie nur in den oberen Teil des Bruſt— 
beins, bei anderen aber, z. B. beim gemeinen Grauen Kranich, iſt deſſen ganzer Kiel zur 
Aufnahme einer großen Schlinge ausgehöhlt. Daß die ſtarke Stimme der Kranichvögel mit 
dieſem Bau der Luftröhre in Verbindung ſteht, unterliegt keinem Zweifel. 

Ausgedehnte Sümpfe und Moräſte bilden die Wohnſitze der Kraniche; an bebautes 
Land grenzende ſcheinen bevorzugt zu werden, da die Vögel ebenſogut auf den Feldern wie 
im Sumpfe Nahrung ſuchen. Auf ihrem Zuge, der ſie bis in die Wendekreisländer bringt, 
reiſen ſie faſt ununterbrochen, bei Nacht wie bei Tage, legen deshalb auch ihre Wanderungen 
in überraſchend kurzer Zeit zurück. 

Alle Kranicharten nehmen zwar gelegentlich auch Inſekten und Würmer, einen kleinen Lurch 
oder ein Fiſchchen mit auf, plündern zuweilen ebenſo ein Vogelneſt, ſcheinen aber doch tieriſche 
Nahrung nur als Näſcherei zu betrachten. Körner verſchiedener Art, beſonders Getreide, außer— 
dem Knoſpen, Blätterſpitzen, Wurzeln oder Knollengewächſe bilden ihre eigentliche Nahrung. 

Die Kraniche haben wenige Feinde. Der Wenſch verfolgt fie hier und da ihres Fleiſches 
wegen oder nimmt die Neſtjungen aus, um fie großzuziehen. Die Vögel gewöhnen ſich 
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leicht an die Gefangenſchaft, treten mit ihrem Pfleger in ein inniges Freundſchaftsverhältnis 
und erfreuen durch die Zierlichkeit ihrer Bewegungen, die Anmut ihres Weſens und ihre 
erſtaunliche Klugheit. 

Der Graue Kranich, Grus grus I. (ſ. die beigeheftete Tafel), für uns das Urbild der 
Familie, iſt aſchgrau, in der Kehlgegend und auf dem Vorderſcheitel ſchwarz, an den Hals— 
ſeiten weißlich; die Schwungfedern ſind ſchwarz. Die Iris iſt braunrot, der Schnabel an 
der Wurzel rötlich, an der Spitze ſchwarzgrün, der Fuß ſchwärzlich. Die Länge beträgt 140, 
die Breite 240, die Flügellänge 65, die Schwanzlänge 21 em. 

Ein breiter Gürtel der Alten Welt, vom Oſten Mittelſibiriens an bis nach Skandinavien 
und von der niedrigen Tundra an bis zur Breite Mitteleuropas, iſt die Heimat des Grauen 
Kranichs; von hier aus wandert er durch China bis Siam und Indien oder bis Mittel— 
und Weſtafrika. In Deutſchland liegen ſeine Brutplätze wohl nur öſtlich von der Elbe. 

Unfer deutſcher Kranich, auf deſſen Lebensſchilderung ich mich beſchränken muß, erſcheint 
im Sudan und in Indien ſcharenweiſe im Oktober und bezieht hier größere, über den Waſſer— 
ſpiegel hervorragende Sandbänke in den Strömen. Durch Deutſchland ſieht man ihn An— 
fang Oktober und Ende März regelmäßig in zahlreichen Geſellſchaften dahinfliegen, die in 
hoher Luft die ſchon von Cicero bemerkte Keilordnung ſtreng einhalten. Dieſe Züge benutzen 
die bekannten Heerſtraßen der Vögel und laſſen ſich nur durch ungewöhnliche Erſcheinungen, 
3. B. ein brennendes Dorf, davon ablenken. Vor dem Herbſtzuge ſammeln ſie ſich, wie die 
Störche, an beſtimmten Ortlichkeiten, von denen ſie ſich eines Tages unter großem Geſchrei 
erheben, und fliegen nun raſtlos, Tag und Nacht reiſend, ihrer Winterherberge zu. In 
Indien oder im Sudan iſt der Kranich Strandvogel, im Norden Europas oder Aſiens wird 
er zum vollendeten Sumpfvogel. Er bezieht hier die großen Brüche oder Sümpfe der Ebene 
und wählt in den Moräſten die mit niedrigem Seggengraſe oder Ried bewachſenen Stellen 
aus, die ihm aber unter allen Amſtänden weite Ausſicht geſtatten müſſen. Sie werden zu 
ſeinem Brutgebiete, und von hier fliegt er hinaus auf die Felder, wo er während des Som— 
mers ſeine Nahrung ſucht. 

Jede Bewegung des Kranichs iſt ſchön: mit leichten, zierlichen, aber doch abgemeſſenen 
Schritten, gewöhnlich ruhig und würdevoll, nur im Falle der Not eilend und rennend, geht er 
ſeines Weges dahin; ohne Mühe erhebt er ſich nach einem oder nach zwei Sprüngen vom 
Boden, mit wenigen, weit ausholenden Schlägen der kräftigen Flügel gewinnt er die nötige 
Höhe und fliegt nunmehr, Hals und Beine gerade von ſich geſtreckt, ſtetig und ohne Eile zu 
verraten, aber doch ſchnell und fördernd dahin, mit Entſchiedenheit einem beſtimmten Ziele zu— 
ſtrebend. Aber derſelbe Vogel ergötzt ſich auch, wenn ihn die Laune anwandelt, durch luſtige 
Sprünge, übermütige Gebärden, ſonderbare Stellungen, Verbeugungen, Breiten der Flügel 
und förmliches Tanzen oder dreht ſich fliegend in prachtvollem Reigen längere Zeit über einem 
Punkte. Wie im Übermut nimmt er Steinchen und Holzſtückchen von der Erde auf, ſchleudert 
ſie in die Luft, ſucht ſie wieder aufzufangen, bückt ſich raſch nacheinander, lüftet die Flügel, 
tanzt, ſpringt, rennt eilig hin und her, drückt durch die verſchiedenſten Gebärden eine unend— 
liche Freudigkeit des Weſens aus: aber er bleibt immer anmutig, immer ſchön. Überrajchend 
ſchnell lernt er die Verhältniſſe kennen und richtet nach ihnen ſeine Lebensweiſe ein. Er iſt 
nicht ſcheu, aber im allerhöchſten Grade vorſichtig und läßt ſich deshalb ſehr ſchwer über— 
liſten. Der einzelne denkt ſtets an ſeine Sicherheit; eine Schar ſtellt regelmäßig Wachen aus, 
denen die Sorge für die Geſamtheit obliegt; die beunruhigte Schar entſendet Späher und 
Kundſchafter, bevor ſie den Ort wieder beſucht, an dem ſie geſtört wurde. 

So vorſichtig der Kranich dem Menſchen ausweicht, ſolange er frei iſt, ſo innig ſchließt 
er ſich ihm an, wenn er in deſſen Geſellſchaft kam. Mit Ausnahme der klügſten Papageien 
gibt es keinen Vogel weiter, der in gleicher Weiſe wie er mit dem Menſchen verkehrt, jede 
menſchliche Haltung verſtehen und begreifen lernt und ſich ſo gut, wie es ihm möglich iſt, 
verſtändlich zu machen weiß. Leichter als jeder andere Vogel gewöhnt er ſich an das Gehöft, 
an das Haus ſeines Pflegers, lernt hier jedes Zimmer, jeden Raum kennen, die Zeit ab— 
ſchätzen, die Verhältniſſe würdigen, in denen andere Leute oder Tiere zum Gaſtfreunde ſtehen, 
bekundet bewunderungswertes Verſtändnis für Ordnung, duldet auf dem Geflügelhofe feinen 

Streit, hütet, ohne dazu aufgefordert zu werden, gleich dem verſtändigſten Hunde das Vieh, 
ſtraft durch ſcheltendes Geſchrei oder empfindliche Schnabelhiebe. Er befreundet ſich mit 
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wohlwollenden Menſchen und drängt ſich in deren Geſellſchaft, läßt ſich aber nichts gefallen 
und trägt ungebührliche Beleidigungen monate- ja jahrelang nach. 

Mit anderen Mitgliedern der Familie, auch wohl mit verwandten Vögeln, lebt der 
Kranich in gutem Einvernehmen, in ein Freundſchaftsverhältnis tritt er aber nur mit eben— 
bürtigen Geſchöpfen. Geſelligkeit ſcheint ihm Bedürfnis zu ſein, aber er wählt ſich ſeine 
Geſellſchaft. Dem Gatten gegenüber beweiſt er unwandelbare Treue, gegen ſeine Kinder 
bekundet er die wärmſte Zärtlichkeit, gegen ſeine Art- und Familienverwandten legt er 
eine gewiſſe Hochachtung an den Tag. Deſſenungeachtet kommt es vor, daß ſich Kraniche in 
Sachen der Minne während des Zuges oder gelegentlich anderer Zuſammenkünfte erzürnen 
und wütend bekämpfen. Die Stimme der Kraniche iſt ſehr laut, gewöhnlich ein ſchmetterndes, 
bald jauchzend, bald ſchnarrend ausgeſtoßenes „Gru“, „Kurr“ oder „Kürr“; im Sumpfe oder 
auf Lichtungen im Walde hört man fie auch Laute von ſich geben, die den Uneingeweihten 
erſchrecken können, weil ſie manchmal täuſchend einem entſetzten Hilfegeſchrei gleichen. 

Unjer Kranich frißt Getreide und Saat, Grasſpitzen und Feldpflanzen, ſehr gern grüne 
Erbſen, nimmt einzelne Früchte auf oder erbeutet Würmer und Inſekten, beſonders Käfer, Heu— 
ſchrecken, Grillen und Libellen, fängt auch ab und zu einen Taufroſch oder einen anderen Lurch. 

Das Neſt wird in einem Verſteck des Sumpfes aus Halmen, Rohrblättern, Schilf, Binſen 
und Gras wenig kunſtvoll hergerichtet. Das Weibchen legt zwei große gefleckte Eier hinein, 
die in Färbung und Zeichnung ſehr abändern. Beide Geſchlechter brüten abwechſelnd und 
verteidigen gemeinſchaftlich die Brut gegen einen nahenden Feind, falls der gerade nicht 
brütende, aber die Wache haltende allein nicht fertig werden ſollte. 

„Der auffallende, große Vogel“, ſagt Naumann, „läßt den Beobachter nur ahnen, in 
dem Sumpfe müſſe er irgendwo ſein Neſt haben; aber die Stelle ſelbſt weiß er jenem dadurch 
ſtets zu verbergen, daß er ſich von weitem her jederzeit nur zu Fuße in gebückter Stellung und 
unter dem Schutze hoher Pflanzen und des Gebüſches nähert, daß der auf dem Neſte ſitzende 
bei annähernder Störung ſich ebenſo verſteckt davonſchleicht und weit vom Neſte aus dem 
freien Sumpfe erſt auffliegt und ſichtbar wird, oder auch wohl, wenn ihm der Lärm nicht gar 
zu nahe kommt, gar nicht herausfliegt.“ Gleichzeitig gebraucht der Kranich noch ein anderes 
Mittel, um ſich unkenntlich zu machen: E. v. Homeyer beobachtete, wie ein Weibchen von 
der Moorerde in den Schnabel nahm und damit Rücken und Flügeldecken ſalbte, ſo daß dieſe 
Teile ein düſteres erdgraubraunes Anſehen, alſo eine treffliche Schutzfärbung, erhielten. 

Die Jagd auf den vorſichtigen Vogel iſt ſehr ſchwierig. In Aſien beizt man die dort 
lebenden Arten mit Falken und verfolgt ſie auch in anderer Weiſe eifrig, um ihre Federn zu 
verwenden. In Deutſchland wurden ſie früher ebenfalls eifrig gebeizt, indem man mehrere 
Falken auf einen fliegen ließ. 

Der Antigonekranich, Antigone antigone L., der mit dem vorigen in der Größe 
übereinſtimmt und faſt gleichmäßig bräunlich aſchgrau gefärbt iſt, genießt in Indien, nach 
Hume, eine gewiſſe Verehrung, und die Eingeborenen ſehen es ſehr ungern, daß man einen 
ſchießt, halten es aber immerhin für eine kleinere Sünde, ein Pärchen zu töten, als nur ein 
Tier davon, denn ſollte nur eins getötet werden, ſo jammere der überlebende Partner und 
begehe ſchließlich Selbſtmord, indem er ſich den Kopf auf dem Boden zerſtoße. 

Der in den mittelaſiatiſchen Steppen heimiſche, ungemein zierliche Jungfernkranich, 
Anthropoides virgo I., unterſcheidet ſich von ſeinen beſchriebenen Verwandten durch den 
ganz befiederten, hinten mit zwei langen ſeidigen Federſchöpfen gezierten Kopf, das verlän— 
gerte Gefieder des Unterhalſes und die nicht zerſchliſſenen, die anderen weit überragenden 
Oberflügeldeckfedern. Er iſt nur 85 em lang. 

Der 99 em lange Pfauen- oder Kronenkranich, Balearica pavonina L., trägt als 
Kopfſchmuck auf dem Vorderſcheitel einen ſchwarzen, ſamtartigen Federbuſch und auf dem 
Hinterkopf eine große, goldgelbe Krone, die aus borſtenartigen, von der Wurzel an ſchrauben— 
förmig gewundenen, nach oben ſtrahlig ſich ausbreitenden Gebilden beſteht. 

Er bewohnt die Ufer und Inſeln der Ströme im weſtlichen, zentralen und nordöſtlichen 
Afrika. Höchſt eigentümlich ſind die tanzartigen Bewegungen, die er bei jeder Erregung zum 
beſten gibt. Pfauenkraniche, die auf einer Sandfläche ſtehen, beginnen zu tanzen, ſo oft eine un— 
gewöhnliche Erſcheinung ſie beſchäftigt, wenn z. B. ein neuer Artgenoſſe zu dem großen Haufen 
ſtößt. Der Tänzer ſpringt in die Höhe, nicht ſelten meterhoch vom Boden auf, breitet dabei die 
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Flügel ein wenig und ſetzt die Füße tanzend nieder, nicht immer beide gleichzeitig, ſondern zu— 
weilen einen um den anderen. Ob beide Geſchlechter tanzen, weiß ich nicht, glaube jedoch an— 
nehmen zu dürfen, daß nur das Männchen ſich in dieſer Weiſe beluſtigt. Schon ſeit längerer Zeit 
wird der ſchöne und auffallende Vogel von den Weſtafrikanern gezähmt und demgemäß auch 
oft nach Europa gebracht. Mein Bruder Reinhold ſah ihn in Liſſabon als halbes Haustier, 
wie es ſchien, ohne alle Aufſicht in den Promenaden und Straßen der Stadt frei umherlaufen. 

Die Familie der Trappen umfaßt 32 große oder mittelgroße, ſchwerleibige Arten mit 
mittellangem, dickem Halſe, ziemlich großem Kopfe, kräftigem, an der Wurzel niedergedrücktem 

Jungfernkranich, Anthropoides virgo Z. l natürlicher Größe. 

Schnabel, durchgehenden Naſenlöchern, mittelhohen, ſehr ſtarken Läufen, dreizehigen Füßen, 
wohlentwickelten Flügeln, einem aus 16—20 breiten Federn beſtehenden Schwanze, endlich einem 
derben, geſchloſſenen, glatt anliegenden Gefieder. Eine Bürzeldrüſe fehlt. Die Männchen unter— 
ſcheiden ſich von den Weibchen ſtets durch bedeutendere Größe, meiſt auch durch ein ſchöneres 
Kleid; die Jungen ähneln, wenn ſie das Dunenkleid abgelegt haben, zunächſt dem Weibchen. 

Die Trappen ſind eine hauptſächlich afrikaniſche Vogelfamilie; in Afrika, Aſien und 
Europa zugleich kommen drei Arten von ihnen vor. Eigentlich der Steppe angehörend, 
bewohnen unſere deutſchen Arten die großen offenen Felder ebener Gegenden, treten aber 
nicht entfernt in ſolcher Menge auf wie in der Steppe. Gewöhnlich leben ſie in kleinen 
Trupps oder mehreren vereinten Familien; nach der Brutzeit aber ſchlagen ſie ſich oft zu 
Herden zuſammen, die Hunderte zählen und, wie es ſcheint, wochenlang beieinander bleiben. 
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So plump und ſchwerfällig ſie zu ſein ſcheinen, ſo leicht bewegen ſie ſich. Ihr gewöhn— 
licher Gang iſt ein gemeſſener Schritt, der jedoch zu ziemlicher Eilfertigkeit geſteigert werden 
kann. Auch fliegen ſie, wenn nicht gerade ſehr ſchnell, ſo doch mit großer Ausdauer meilenweit 
in einem Zuge fort, überſetzen ſogar das Meer oder unternehmen Reiſen in ferne Länder. 
Die Trappen ſind ſehr ſcheue Vögel, die ſich ſelten täuſchen laſſen und gemachte Erfahrungen 
nie vergeſſen. Neben dieſer Vorſicht ſpricht ſich in ihrem Weſen Erregbarkeit und Heftigkeit 
aus. Sie fliehen den Feind, den ſie fürchten müſſen, ſtellen ſich aber, gezwungen, ſelbſt dem 
Menſchen kühn gegenüber. 

Ihre Nahrung wird zum großen Teil dem Pflanzenreich entnommen, die Küchlein 
hingegen nähren ſich faſt nur von Inſekten und verkümmern ſicherlich, wenn dieſe ihnen 
fehlen. Erſt wenn ſie ihr volles Gefieder erlangt haben und etwa halb ausgewachſen ſind, 
gehen ſie zur Pflanzennahrung über. 

Die Fortpflanzungszeit fällt mit dem Spätfrühling der betreffenden Heimat zuſammen. 
Alle größeren Vereinigungen, die während der Winterzeit gebildet wurden, löſen ſich dann in 
Paare auf. Das Neſt iſt eine ſeichte Mulde im aufſchießenden Getreide oder zwiſchen hohem 
Steppengraſe. Das Weibchen brütet allein. Das Wachstum der Jungen geht langſamer 
vonſtatten als bei vielen anderen Vögeln. 

Trappen werden in allen Ländern, wo ſie vorkommen, mit einer gewiſſen Leidenſchaft 
gejagt, weil ihre große Vorſicht die menſchliche Überlegenheit herausfordert. 

Der oder die Großtrappe, Otis tarda I. ijt der größte europäiſche Landvogel. Seine 
Länge beträgt 1 m und darüber, die Breite 2,2—2,4 m, das Gewicht 14 und 16 kg. Kopf, 
Oberbruſt und ein Teil des Oberflügels ſind hell aſchgrau, die Federn des Rückens auf roſt— 
gelbem Grunde ſchwarz quergebändert, die des Nackens roſtfarbig, die der Unterſeite ſchmutzig— 
oder gelblichweiß, die Schwungfedern dunkel graubraun, an der ſchmalen Außenfahne und 
am Ende ſchwarzbraun, die Steuerfedern ſchön roſtrot, weiß an der Spitze und vor ihr durch 
ein ſchwarzes Band geziert, die äußeren faſt ganz weiß. Der Bart beſteht aus etwa 30 langen, 
zerſchliſſenen, grauweißen Federn. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch merklich geringere 
Größe, aber auch durch ſein minder lebhaftes Gefieder und das Fehlen des Bartes. 

Von Südſchweden und dem mittleren Rußland an findet man den Trappen in ganz 
Europa und Mittelaſien. In Großbritannien iſt er, obſchon er zuweilen noch als Beſuchsvogel 
erſcheint, bereits ausgerottet. In unſerem Vaterlande bewohnt er ſtändig noch alle geeigneten 
Stellen der Norddeutſchen Ebene und ebenſo weite waldloſe Ackerflächen Mittel- und Süd— 
deutſchlands, insbeſondere die Mark, Pommern, Poſen, Schleſien, Anhalt, Sachſen, Braun— 
ſchweig, Hannover, Thüringen, die unteren und oberen Rheinlande und Bayern, immer aber 
nur einzelne Gebiete, die ſeinen Lebensanforderungen entſprechen. Hier trifft man zuweilen 
noch Flüge an, die über 100 Stück zählen. Aber dieſe Flüge kommen gar nicht in Betracht 
im Vergleich zu den Scharen, die die ungariſche Pußta und die ruſſiſche Steppe beleben. 

In Mittel- und Norddeutſchland iſt der Großtrappe Standvogel, der zwar ein weites 
Gebiet bewohnt, es jedoch nur während ſehr ſtrenger Winter verläßt, in Rußland und 
Mittelajien dagegen Wander- oder doch Strichvogel. Unter allen Umjtänden bevorzugt er 
Gegenden, in denen Getreidebau getrieben wird. Waldige Gegenden meidet er ſtets, weil 
er in jedem Buſche einen Hinterhalt wittert. Ebenſowenig naht er in Deutſchland bewohn— 
ten Gebäuden. Jede Veränderung auf dem gewohnten Weideplatze, jedes Loch, das ge— 
graben wird, fällt dem mißtrauiſchen Vogel auf und erſcheint ihm höchſt bedenklich. Nacht— 
ruhe hält er ſtets auf den entlegenſten Feldern, meiſt auf Brach- oder Stoppeläckern, begibt 
ſich auch erſt in der Dämmerung nach ſolchen Plätzen und ſcheint hier abwechſelnd Wachen 
auszuſtellen, die für die Sicherheit der übrigen zu ſorgen haben. 

Der Gang des Großtrappen iſt langſam und gemeſſen, verleiht daher dem Vogel eine 
gewiſſe Würde; doch kann er, wenn es not tut, ſo eilig dahinrennen, daß ihn ein Hund nur 
mit Mühe einholt. Im Fluge, der mit langſamen Flügelſchlägen, aber immerhin raſch ge— 
ſchieht, ſtreckt er den Hals gerade von ſich und zieht die Beine an; dabei ſenkt ſich der ſchwere 
Rumpf freilich hinten etwas herab. Der Stimmlaut, den man zu allen Zeiten von dem 
Großtrappen vernimmt, läßt ſich ſchwer durch Buchſtaben ausdrücken; es iſt ein ſonderbares 
und leiſes Schnarren, das nur dann deutlich wird, wenn man ſich in unmittelbarer Nähe 
des Vogels befindet. Unter den Sinneswerkzeugen iſt ſelbſtverſtändlich das Auge am meiſten 
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entwickelt. Seinem Scharfblick entgeht ſo leicht nichts. Der Geruchsſinn ſcheint ſehr ſchwach 
zu ſein; daß die Trappen aber ſcharf hören, ſteht feſt. 

Auch der Großtrappe nährt ſich, wenn er erwachſen iſt, vorzugsweiſe von grünen Pflan— 
zenteilen, Körnern und Sämereien, in früheſter Jugend beinahe ausſchließlich von Inſekten. 
Er frißt von allen unſeren Feldfrüchten, vielleicht mit Ausnahme der Kartoffeln, die er ge— 
wöhnlich liegen läßt, am liebſten, wie es ſcheint, junge Erbſenpflanzen, Kraut und Kohl. Im 
Winter lebt er hauptſächlich von Raps und Getreide; im Sommer ſucht er ſich neben der 
Pflanzennahrung ſtets einige Inſekten, ſtellt auch Feldmäuſen eifrig nach. Nach G. Elsners 
Beobachtungen muß man ihn ſogar als gelegentlichen Neſträuber betrachten. Kleine Quarz— 
körner werden zur Beförderung der Verdauung regelmäßig mitverſchluckt. Seinen Durſt 
ſtillt er mit Tautropfen, die morgens am Graſe hängen. 

Schon im Februar bemerkt man, laut Naumann, im Betragen der frei lebenden 
Trappen eine weſentliche Veränderung. Sie werden unruhig, ſchweifen umher, und die 
Hähne fangen an, ſich um die Hennen zu ſtreiten. Der Kehlſack, ein unter der Zunge 
mündender Luftſack des Halſes, kommt jetzt zu ſeinem Recht und wird ſo weit aufgeblaſen, 
daß der Hals des Trappenhahnes mehr als noch einmal ſo dick erſcheint wie ſonſt. Dabei 
drückt der Vogel den Kopf ſo weit zurück, daß er auf dem Nacken aufliegt, breitet und ſenkt 
die Flügel, wendet und dreht aber gleichzeitig alle ihre Federn nach oben und vorn, ſo daß 
die letzten Schulterfedern den Kopf von hinten, die Bartfedern ihn von vorn faſt verbergen, 
legt das Spiel jo weit zurück, daß man ſtrenggenommen nur noch die gebauſchten Unter: 
deckfedern ſieht, ſenkt endlich den Vorderteil des Körpers tief nach unten und erſcheint nun— 
mehr als wunderſamer Federballen. Das Selbſtbewußtſein, das ſich in ſeinem Weſen aus— 
drückt, bekundet ſich gleichzeitig durch ungewöhnlichen Mut und herausfordernde Kampfluſt. 
Jeder andere männliche Großtrappe wird ihm jetzt zu einem Gegenſtand des Haſſes. Mit 
ſonderbaren Sprüngen eilen die wackeren Kämpen gegeneinander los; Schnabel und Läufe 
werden kräftig gebraucht, um den Sieg zu erringen. Selbſt fliegend verfolgen ſich noch die 
Erzürnten, ſchwenken in einer Weiſe, die man ihnen nie zutrauen würde, und ſtoßen mit 
dem Schnabel aufeinander. Allmählich tritt Ruhe ein. Die ſtarken Hähne haben ſich die 
Hennen erkämpft, und nur die ſchwächeren verſuchen noch im kindiſchen Spiele den ernſten 
Kampf älterer nachzuahmen. Fortan ſieht man Männchen und Weibchen ſtets beiſammen; 
wo das eine hinfliegt, folgt ihm das andere. 

Die Niſtſtelle wird ſtets vorſichtig ausgewählt. Das Weibchen ſcharrt im bereits hoch 
aufgeſchoſſenen Getreide eine ſeichte Mulde, in die es zwei auf grünem Grunde dunkler ge— 
fleckte und gewäſſerte Eier legt. Nach einer 28—30 Tage währenden Bebrütung entſchlüpfen 
die wolligen, bräunlichen, ſchwarzgefleckten Jungen dem Ei, werden durch die Wärme der 
Mutter getrocknet und dann von dieſer weggeführt. Die Alte pflegt ſie mit hingebender 
Zärtlichkeit, gibt ſich bei Gefahr, das ihr ſonſt eigene Weſen vergeſſend, rückſichtslos dem 
Feinde preis, flattert nahe vor dem Ruheſtörer dahin, übt die unter den Hühnern gebräuch— 
liche Kunſt der Verſtellung und kehrt erſt, wenn es ihr glückte, den Nahenden irrezuführen, 
zu den Kindern zurück, die ſich, falls es irgend möglich war, an einer geeigneten Ortlichkeit 
auf den Boden drückten und in der Gleichfarbigkeit ihres Kleides einen vortrefflichen Schutz 
fanden. Die erſte Kindheit verbringen die Trappen faſt nur im Getreide. Kleine Käfer, 
Heuſchrecken und Larven, die von der Mutter teilweiſe ausgeſcharrt oder gefangen und den 
Küchlein vorgelegt werden, bilden ihre erſte Nahrung. Sie ſind anfänglich ſehr unbeholfen, 
gehen ſchlecht und wankend und lernen erſt ſpät, ſelbſt Futter aufzunehmen. Etwa einen 
Monat nach dem Ausſchlüpfen ſind ſie fähig, ein Stück weit zu flattern; 14 Tage ſpäter 
fliegen ſie bereits ziemlich gut, und nunmehr durchſtreifen ſie mit den Eltern weitere Strecken. 

Um Trappen zu zähmen, muß man ſie jung einfangen, denn alte ertragen den Verluſt 
ihrer Freiheit ſchwer. Beſonders geübte Züchter kaufen Hirten gefundene Eier ab und laſſen 
dieſe von Hühnern oder Puten ausbrüten. Ein Trappe, mit dem man ſich viel beſchäftigt, 
lernt ſeinen Pfleger kennen und von anderen Wenſchen unterſcheiden, folgt ſeinem Rufe und 
kommt an das Gitter heran. Er kann es aber nicht leiden, wenn man ſein Gehege betritt, 
ſtellt ſich dann kühn dem Menſchen entgegen und ſucht durch wohlgezielte Schnabelhiebe zu 
ſchrecken. Mit anderen Vögeln, Auerhähnen zum Beiſpiel, hält er gute Freundſchaft, läßt 
ſich jedoch nichts gefallen und weiſt Angriffe ernſtlich zurück. 
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Der Trappe, den man zur hohen Jagd zählt, wird überall eifrig verfolgt. Geübte Jäger 
lieben es, ſich während der Balzzeit an umherſtolzierende Hähne anzupirſchen und ſie mit 
der Kugel zu erlegen; dabei verkleiden ſie ſich auch öfters als Feldarbeiter mit Kiepe oder 
Schubkarren, oder nehmen einen Ackergaul, auf dem fie anreiten, oder hinter dem fie ſich beim 
Angehen decken. Andere verſuchen eine Trappenſchar zu überliſten, indem ſie ſich auf einem 
mit Strohbunden uſw. umſetzten Wirtſchaftswagen ſcheinbar vorbei-, aber doch möglichſt 
nahe hinanfahren laſſen. In der ruſſiſchen Steppe hetzt man die Trappen bisweilen mit 
Windhunden, in Aſien beizt man ſie mit Edelfalken oder gezähmten Steinadlern. 

Gut bereitet, liefern wenigſtens die Jungen einen vortrefflichen Braten. 

OR, 

Ars 
— — 

— 

Zwergtrappe, Tetrax tetrax L. ½ natürlicher Größe. 

Im Süden unſeres Erdteiles und in manchen Gegenden Deutſchlands tritt zu dem Groß— 
trappen ein kleiner, niedlicher Verwandter, der Zwergtrappe, Tetrax tetrax L. Bei ihm 
iſt die Hauptfarbe der Oberteile ein Rötlichgelb mit brauner und ſchwarzer Flecken- und 
Wellenzeichnung. Der ſchwarze Hals iſt durch ein von den Ohren nach der Gurgel herab— 
laufendes weißes Ningband und ein weißes Querband über dem Kropfe ſchön geſchmückt. 
Auch die weißen Schwanzfedern ſind gegen die Spitze hin durch zwei Binden geziert. Die 
Länge des Zwergtrappen beträgt 50 em, das Weibchen iſt kleiner und auch ſchlichter gefärbt. 

Seit dem Jahre 1870 hat ſich der Zwergtrappe, der früher auf ſeinen Wanderungen 
gelegentlich unſer Vaterland beſuchte, auf dem Thüringer Landſtriche, der zwiſchen den 
Städten Weißenſce, Kölleda, Erfurt, Langenſalza und Greußen liegt, angeſiedelt und ſpäter 
auch in Schleſien hier und da feſtgeſetzt. Daß er nicht ſofort ausgerottet wurde, verdanken 
wir vor allem dem Pfarrer Thienemann, der damals das in erſterer Gegend gelegene Dorf 
Gangloffſömmern bewohnte und kein Mittel unverſucht ließ, dem Vogel Schonung zu erwirken. 
Die Anzahl der in Thüringen wie in Schleſien brütenden, immerhin noch ſeltenen Vögel hat 
ſich allmählich vermehrt. Auch der Zwergtrappe iſt Steppenvogel; ſein eigentliches Wohn— 
gebiet beginnt daher erſt da, wo die Steppe oder ihr ähnliche Landſtriche ihm paſſende 
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Aufenthaltsorte gewähren. In Thüringen ſind ausgedehnte Klee- und Eſparſettefelder ſein 
Lieblingsaufenthalt; dorthin begibt er ſich, nachdem er im Frühjahr aus dem warmen Süden 
zurückgekehrt iſt. 

Weit mehr als ſein größerer Verwandter nährt ſich auch der alte Zwergtrappe von 
Inſekten und Gewürm, beſonders von Heuſchrecken, Käfern und verſchiedenen Larven. Nach 
Thienemanns Erfahrungen iſt die Nahrung im ganzen der unſeres Großtrappen gleich. 
Pflanzenſtoffe bilden den Hauptteil, auf ſie folgen Inſekten, die von den Blättern und Blüten 
der Futterpflanzen abgeleſen werden. Kleeblätter lieben ſie ſehr, doch freſſen ſie auch junge 
Saat und im Herbſte, zeitweiſe faſt ausſchließlich, die Blätter des Löwenzahns, die ihnen 
wahrſcheinlich ihrer Bitterkeit halber zuſagen. Zur beſſeren Verdauung verſchlingen auch 
ſie Kieſelſteinchen von geringer Größe. 

„Die Zwergtrappen ſind ſehr ſcheue Vögel, die mit ihren großen Augen ſcharf beobachten. 
Läßt ſich ein Pärchen irgendwo nieder, ſo bleibt das Männchen noch lange aufrecht ſtehen 
und ſchaut umher, um eine Gefahr zu entdecken, wogegen das Weibchen ſofort zur Aſung 
ſchreitet. Iſt letzteres aber allein, ſo zeigt es ſich ebenſo wachſam wie der Gatte und geht 
nicht eher ans Futter, bis es ſich verſichert hat, daß kein Feind in der Nähe iſt. Ihr Flug 
iſt zitternd und ſchwirrend, dem der Wildente ſo ähnlich, daß der Unkundige einen fliegenden 
Zwergtrappen gewöhnlich als Ente anſieht. Kopf und Hals nach vorn, die Füße nach hinten 
gerade ausgeſtreckt, ſchwirrt der Vogel mit ſchnellem Flügelſchlage durch die Luft und bringt 
dabei nicht allein die ſonſt verdeckten weißen Schwingenteile zu wirkungsvoller Geltung, 
ſondern auch ein Getön hervor, das dem Geklingel eines in der Ferne dahinfahrenden 
Schellenſchlittens nicht unähnlich iſt. 

„In der zweiten Hälfte des Juni ſchlüpfen die Jungen aus den Eiern und verlaſſen als 
echte Neſtflüchter auch ſofort mit der ſorgſamen Mutter die Niſtſtätte. Die bunten, mit 
braunem und gelbem Flaum bedeckten Küchlein gleichen jungen, ebenſo alten Haushühnern, 
ſind aber mit verhältnismäßig längerem Hals und höheren Beinen begabt und beſitzen ſehr 
große, liſtig dreinſchauende Trappenaugen, die ſie ſofort von jenen unterſcheiden. Ihre 
Stimme iſt auch nicht das feine Piepen der Hühnchen, ſondern mehr ein zartes, Jaupen' der 
kleinen Truthühner.“ (Thienemann.) 

Seines trefflichen Wildbrets wegen wird dem Zwergtrappen überall eifrig nachgeſtellt. 

* 

Die auf das Feſtland des tropiſchen Amerika beſchränkte, nur eine Gattung (Eurypyga Ill.) 
umfaſſende Familie der Sonnenrallen kennzeichnet ſich durch geringe Größe, ſchmächtigen Leib, 
ziemlich langen, dünnen Hals, reiherähnlichen Kopf, langen, geraden, harten und ſpitzigen 
Schnabel, ſehr breite, große Flügel, auffallend langen, aus zwölf großen und breiten Federn 
gebildeten Schwanz und reiches, locker anliegendes, äußerſt buntfarbiges Gefieder. 

Die Sonnenralle, Eurypyga helias Pall., lebt im nördlichen Südamerika von Guayana 
bis Peru und von Ecuador bis zur Provinz Goyaz in Mittelbrafilien, an der Meeresküſte 
oder an Flußufern, beſonders häufig am Orinoco, Amazonenſtrome und den Flüſſen Guayanas. 
„Das reizende, grau, gelb, grün, ſchwarz, weiß und braun gemiſchte Gefieder“, ſagt Schom— 
burgk, „macht die Sonnenralle zu einem der ſchönſten dieſer an glänzenden Vögeln ſo reichen 
Gegend, namentlich wenn ſie Flügel und Schwanz, gleich einem Truthahn, ausbreitet und 
in den Sonnenſtrahlen ſpiegeln und ſchillern läßt.“ 

Caſtelnau ſchildert die Sonnenralle als wild und bösartig, in Weſen und Sitten alſo 
den Reihern ähnlich. Wenn man ſich ihr naht, lüftet fie die Flügel und legt den Hals zur 
Verteidigung zurück, ſpringt auch wohl gegen den Feind los. Trotzdem muß ſie ſich leicht 
fangen und zähmen laſſen, da man ſie in allen Niederlaſſungen der Indianer und auch 
auf den Höfen der in ihrer Heimat angeſeſſenen Europäer gezähmt hält und als beſonderen 
Liebling ſchätzt. Am Amazonenſtrome nennt man ſie „Pavaone“ oder Pfau und gebraucht 
dieſes Wort auch als Rufnamen; man gibt ihr einen ſolchen, weil ſie ihrem Gebieter wie ein 
Hund folgen lernt. Die meiſten gefangenen Sonnenrallen laufen frei umher, miſchen ſich 
nach Belieben unter das Geflügel des Hofes, verkehren ohne Furcht mit den Hunden, unter— 
ſcheiden aber ſehr wohl zwiſchen fremden Tieren und ziehen ſich auch vor unbekannten Leuten 
ſcheu zurück. 
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Elfte Ordnung: Regenpfeifervögel. 

Die Regenpfeifervögel ſtimmen in wichtigen Merkmalen des inneren Baues über— 
ein. Das Gabelbein hat eine U-förmige Geſtalt. Die überwiegende Mehrzahl der Regen— 
pfeifervögel hat 15 Halswirbel, einige wenige Gattungen 16, die ausgeſtorbenen Dronten 
nur 14. Alle Vertreter der Ordnung haben elf Handſchwingen, deren äußerſte aber ſtark 
verkürzt iſt. Faſt alle ſind gute oder vorzügliche Flieger. Die Tauben ſind Neſthocker, alle 
anderen Negenpfeifervögel dagegen Neſtflüchter. Von der Stellung der Unterabteilungen 
zueinander ſagt Gadow: „Den Mittelpunkt der Regenpfeifervögel bilden die Schlamm— 
läufer; davon haben ſich einerſeits als fiſchende Schwimmer entwickelt die Möwenvögel, 
wiederum geteilt in Flieger und in Flügeltaucher, anderſeits als intenſive Land-Flugvögel 
und Pflanzenfreſſer die ſteppenbewohnenden Flughühner und die hauptſächlich dem Baum— 
leben angepaßten Taubenvögel.“ 

Erſte Unterordnung: Schlammläuſer. 

Die Angehörigen der Unterordnung der Schlammläufer haben einen ſchlanken, vom 
Kopfe deutlich abgeſetzten Schnabel, meiſt dichtbefiederte Zügel. Die Flügel ſind mäßig oder 
ſehr lang, der Schwanz iſt in der Regel kurz, der Hals aber und die Beine ſind verlängert, 
die Schienen meiſt befiedert. Die Hinterzehe iſt, wenn überhaupt vorhanden, mit ganz wenig 
Ausnahmen kurz und tritt nicht auf. Die Vorderzehen ſind meiſt geheftet, in einzelnen Fällen 
mit gelappten Hautſäumen verſehen. 

Die Schlammläufer leben in Einweibigkeit, brüten meiſt auf dem Boden und legen in 
der Regel kreiſel- oder kegelförmige Eier von bunter Farbe, die mit zahlreichen größeren oder 
kleineren Flecken bedeckt ſind. Dieſe liegen im Neſte immer mit den ſpitzen Enden nach innen, 
in Kreuzform. Die Jungen ſind vollendete Neſtflüchter, die ſofort, nachdem ſie das Ei ver— 
ließen, unter Führung der Alten ſelbſtändig freſſen. 

Der größere Teil der Schlammläufer hält ſich am liebſten auf ſumpfigem, ſchlammigem 
Boden auf. Daher bewohnen ſie hauptſächlich flache Gegenden, Moore, Sümpfe, den See— 
ſtrand, Wieſen, Acker, Heiden, ſeltener Steppen und Wüſten. Die Nahrung beſteht weſent— 
lich aus niederen Tieren, die größeren Formen freſſen aber auch kleinere Wirbeltiere, und 
Vogeleier werden wahrſcheinlich nicht verſchmäht werden. Als ausgeſprochene Bodenformen 
ſind ſie vortreffliche Läufer, worauf ſchon das Zurücktreten der Hinterzehe deutet. Der Flug 
iſt durchſchnittlich gut, bei einigen Arten ſogar ausgezeichnet, während andere, kleinere Inſeln 
bewohnende, das Flugvermögen faſt oder völlig eingebüßt haben. Wahrſcheinlich können die 
meiſten Schlammläufer ſchwimmen, manche tun es gewiß und auch freiwillig. Es gibt ver— 
ſchiedene mehr oder weniger ſtark ausgeprägte Nachtvögel unter ihnen. 

Dieſe Unterordnung iſt weltweit verbreitet und umfaßt etwa 260 Arten, die wir in 
folgende ſechs Familien unterbringen: Regenpfeifer, Scheidenſchnäbel, Rennvögel, Sand— 
läufer, Dickfüße und Blätterhühnchen. 

* 

Zur Familie der Regenpfeifer gehört die bei weitem größte Mehrzahl der Schlamm— 
läufer: etwa 200 Arten werden hierher gerechnet. Man teilt ſie ein in die eigentlichen Kegen— 
pfeifer, Waſſerläufer und Schnepfen, wobei aber zu bemerken iſt, daß die beiden letzten 
ineinander übergehen. 

Die Unterfamilie der eigentlichen Kegenpfeifer iſt durch geraden, in ſeinem vorderen 
Abſchnitt harten Schnabel gekennzeichnet, unter ſich aber ſind die einzelnen Formen nicht 
unerheblich verſchieden. Hierher gehört die Gattung der Regenpfeifer im engſten Sinne 
(Charadrius I.). Sie kennzeichnet ſich durch kurzen, an der Wurzel weichen, an der Spitze 
kolbigen Schnabel, ziemlich hohe, dreizehige, bis gegen das Ferſengelenk hinab befiederte 
Füße, ſpitzige Flügel, mäßig langen, zugerundeten Schwanz und buntes, je nach der Jahres— 
zeit verſchiedenes Gefieder. Die Gattung umfaßt etwa 15 Arten und ſcheint nur im ſüd— 
lichen Südamerika zu fehlen. 

Der Goldregenpfeifer, Charadrius pluvialis L. iſt auf der Oberſeite vorherrſchend 
goldgrüngelb, weil die Ränder aller Federn hier dieſe Farbe zeigen. Scheitel, Nacken, 
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Hinterhals, Mantel und Rücken find ſchwarz, alle Federn goldgrün umrandet, Stirn, Brauen, 
Seitenhals, Bruſt- und Bauchſeiten, einen ununterbrochenen Streifen bildend, weiß, die 
Schwungfedern der Hand düſterbraun, die des Armes auf ſchwarzem Grunde goldgrün 
quergeſtreift, die Schwanzfedern auf braunſchwarzem Grunde 7—9mal heller gebändert. 
Die Länge beträgt 26 em. 

Der Goldregenpfeifer iſt ein Charaktervogel der Tundra. Wenn man durch jene Moore 
wandert, die den ganzen Norden der Erde durchziehen, hört man von allen Seiten her den 
ſchwermütigen, faſt kläglichen Auf dieſes Vogels erſchallen, ſieht ihn Paar bei Paar, in kleinen 
Trupps, in Familien und in zahlreichen Flügen, je nach der Zeit des Sommers, begegnet 
ihm überall, wohin man ſich auch wenden mag. Ende September zieht er nach Süden, von 
Lappland und Finnland aus bis in die Mittelmeerländer und nach Nordweſtafrika, von 
Nordajien aus bis Indien und China und von dem hohen Norden Amerikas aus nach 

Goldregenpfeifer, Charadrius pluvialis Z. ½ natürlicher Größe. 

dem Süden der Vereinigten Staaten, ſelbſt bis nach Braſilien. Die ziehenden Regenpfeifer 
fliegen dabei ſehr hoch, zuweilen regellos, meiſt aber in einem geordneten Keile nach Art 
unſeres Kranichs. 

Der Goldregenpfeifer iſt ein munterer, flüchtiger Vogel, der vortrefflich läuft, d. h. 
entweder zierlich einherſchreitet oder überaus ſchnell dahinrennt und nur nach langem Laufe 
ein wenig ſtillſteht, raſch und gewandt fliegt, beim Durchmeſſen weiterer Entfernungen nach 
Art einer flüchtigen Taube dahineilt, in der Nähe des Neſtes aber ſich in allerlei ſchönen 
Schwenkungen und Flugkünſten zeigt, deſſen wohlklingendes, helltönendes Pfeifen, den 
Silben „tlüi“ etwa vergleichbar, trotz ſeiner ſchwermütig erſcheinenden Betonung angenehm 
ins Ohr fällt, der aber auch in der Zeit der Liebe zu einem geſangartigen Triller „talüdl— 
talüdltalüdltalüdl“ ſich begeiſtert, deſſen Sinne und Fähigkeiten wohlentwickelt ſind, und 
der ſich außerdem noch durch Geſelligkeit, Friedfertigkeit, Liebe zur Gattin und zur Brut 
und durch andere gute Eigenſchaften empfiehlt. Würmer und Inſektenlarven bilden die 
Hauptnahrung; im Sommer frißt er faſt ausſchließlich Stechmücken und deren Larven, 
gelegentlich des Zuges Käfer, Schnecken, Regenwürmer und dergleichen, verſchluckt auch, 
um die Verdauung zu befördern, kleine Quarzkörnchen. Nach Eugen v. Homeyer iſt er ein 
Hauptfeind der ſehr ſchädlichen Raupen der Winterſaateule, Agrotis segetum Hh die im 
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Herbſt in der Dunkelheit regelmäßig ihre unterirdiſchen Schlupfwinkel verlaſſen und an die 
Oberfläche der Erde kommen. Die Goldregenpfeifer ſind nämlich halbe Nachtvögel und be— 
ſonders in der Abend- und Morgendämmerung tätig, manchmal ſogar faſt die ganze Nacht. 
Waſſer iſt ihnen zum Trinken wie zum Baden unentbehrlich, und wahrſcheinlich laſſen ſie 
keinen Tag vorübergehen, ohne ihr Gefieder zu waſchen. 

Der Goldregenpfeifer niſtet einzeln in unſerem Vaterlande, ſo z. B. auf den Heiden 
des Münſterlandes, nach Wieſe bei Ratzebuhr und Jaſtrow in Pommern, nach Naumann 
auch in der Lüneburger Heide und in Weſtjütland; ſeine eigentlichen Brutplätze find jedoch 
in der Tundra zu ſuchen. Hier ſieht man die artigen Liebesſpiele des Männchens überall, 
und hier findet man, ohne ſich anzuſtrengen, leicht Neſter mit Eiern oder Jungen in hin— 
reichender Menge. Eine kleine, napfförmige, ſeichte Vertiefung, die vom Weibchen aus— 
geſcharrt und höchſtens mit einigen dürren Hälmchen belegt wird, dient zum Neſte. Das 
Gelege beſteht aus 4 verhältnismäßig ſehr großen, kreiſelförmigen, auf olivengelbem Grunde 
unregelmäßig braun gefleckten Eiern. Die Jungen werden noch am erſten Tage ihres Lebens 
dem Neſte entführt und bringen die ihrer Familie eigentümliche Kunſt des Verſteckens mit 
auf die Welt. Beide Eltern laſſen, wenn ſie Junge haben, jede Kückſicht aus den Augen 
und beweiſen wahrhaft rührende Zärtlichkeit gegen ſie. 

Im Norden ſtellen die Edelfalken den Alten, die Eisfüchſe, Vielfraße und verſchiedene 
Marderarten, die Buſſarde, Naben und Raubmöwen den Jungen letztere beſonders auch 
den Eiern nach. Das Wildbret wird geſchätzt, obgleich es im Herbſte zuweilen etwas 
tranig ſchmeckt. 

Der Mornell oder Morinell, auch dummer Regenpfeifer genannt, Eudromias 
morinellus L., trägt ein Kleid, das der Bodenfärbung einer Gebirgshalde vortrefflich ent— 
ſpricht. Das Gefieder des Oberkörpers iſt ſchwärzlich, mit Hilfe der roſtroten Federränder 
lichter gezeichnet, der graue Kopf durch einen ſchmalen ſchwarzen und einen weißen Gürtel 
von der Bruſt getrennt, dieſe roſtrot, die Unterbruſt in der Mitte ſchwarz, der Bauch weiß; 
über das Auge zieht ſich ein breiter lichter, im Nacken zuſammenlaufender Streifen. Die 
Länge beträgt 23 em. 

Gelegentlich einer Renntierjagd auf dem Dovrefjeld und unmittelbar unter der Grenze 
des ſchmelzenden Schnees lernte ich den Mornell zuerſt als Brutvogel kennen; ſpäter fand 
ich, daß er überall im Norden, aber nur an ähnlichen Orten, gegen das Nordkap hin allerdings 
auf niedrigeren Bergrücken, immer aber im Alpengebiete oder in der Hochtundra gefunden 
wird. In unſerem Vaterlande bewohnt er wohl nur den Kamm des Rieſengebirges, in 
Steiermark die höchſten Hochebenen der Alpen. 

Ich zähle den Mornell zu den anziehendſten Witgliedern ſeiner Familie, es mag aber 
ſein, daß die von mir beobachteten Tiere mich beſonders feſſelten, weil ſie gerade brüteten. 
Man hat dieſen Vogel als dumm und albern verſchrieen: ich kann dieſer Anſicht nicht bei— 
pflichten. Seine Haltung iſt ungemein zierlich, der Gang anmutig und behende, dabei leicht 
und raſch, der Flug äußerſt gewandt, wenn Eile not tut, pfeilſchnell, durch wundervolle 
Schwenkungen ausgezeichnet; ſeine Stimme iſt ein ſanfter, flötenartiger, höchſt angenehmer 
Ton, der durch die Silben „dürr“ oder „dürü“ ungefähr ausgedrückt werden mag, ſein 
Weſen liebenswürdig, friedlich und geſellig. Auf den Schneefeldern und zwiſchen den überall 
abwärts fließenden Gewäſſern treibt er ſtill ſein Weſen, lebt mit jedem anderen Vogel, der 
da oben vorkommt, in Frieden, vertraut auch dem MWenſchen, der bis zu ihm emporſteigt, jo, 
daß er vor ihm dahinläuft wie ein zahmes Huhn. Aber nur der Beobachter eines von ſeinen 
drei oder vier Jungen umringten Pärchens kann die ganze Lieblichkeit und Anmut dieſes 
Vogels würdigen. i 

Die durch ihr dem Boden ähnliches Gewand geſchützte Mutter ſitzt ſo feſt auf dem 
Neſte, daß man ſie faſt berühren kann. Angeſichts des Menſchen verſtellt ſich das Weibchen, 
das Junge führt, meiſterhaft, während der Vater ſeine Beſorgnis durch lautes Schreien und 
ängſtliches Umherfliegen zu erkennen gibt. Kückſichtsloſen Eierſammlern haben wir die 
Hauptſchuld daran zuzuſchreiben, daß der liebliche Vogel auf den Höhen des Rieſengebirges 
faſt ausgerottet worden iſt. Während des Zuges teilt der Mornell alle Gefahren, die dem 
Goldregenpfeifer drohen, und wird wegen ſeiner harmloſen Zutraulichkeit wohl noch öfter 
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erlegt als dieſer. Sein Wildbret iſt freilich das zarteſte und wohlſchmeckendſte von allem 
Federwild: es übertrifft ſelbſt das der geſchätzteſten Schnepfen. 

Seiner einzig daſtehenden Schnabelbildung halber verdient der Schiefſchnäbelige 
Regenpfeifer, Anarhynchus frontalis C. G., beſondere Erwähnung. Bei ihm iſt der 
Schnabel winkelig nach der rechten Seite umgebogen, eine Einrichtung, die vielleicht dazu 
dient, das Fangen von unter Steinen verborgenen Inſekten zu erleichtern. Die Färbung 
des Vogels iſt vorherrſchend grau. Neuſeeland iſt ſeine ausſchließliche Heimat. 

Der Kiebitz, Vanellus vanellus L. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), iſt die einzige Art 
der Gattung Vanellus Driss., deren Kennzeichen in den vierzehigen Füßen, den ſtumpfen 
Flügeln und der Federholle auf dem Kopfe zu ſuchen ſind. Oberkopf, Vorderhals, Oberbruſt 
und die Hälfte des Schwanzes ſind glänzend dunkelſchwarz, die Federn des Mantels dunkel— 
grün, blau oder purpurn ſchillernd, Halsſeiten, Unterbruft, Bauch und die Wurzelhälfte der 
Schwanzfedern weiß, einige Ober- und die Anterſchwanzdeckfedern dunkel roſtgelb; die Haube 
beſteht aus langen, ſchmalen Federn, die eine doppelte Spitze bilden. Das Weibchen unter— 
ſcheidet ſich durch kürzeren Federbuſch und weiß und ſchwarz gefleckten Vorderhals. Die 
Länge beträgt 34 em. 

Vom 81. Grade nördl. Br. an bis Nordindien und Nordafrika hat man den Kiebitz 
in allen bekannten Ländern der Alten Welt beobachtet. Unter den europäiſchen Ländern 
beherbergt Holland unzweifelhaft die meiſten Kiebitze: fie find hier Charaktervögel des Landes. 
Doch iſt der Vogel auch in Deutſchland keineswegs ſelten, mit Ausnahme höherer Gebirge 
vielmehr faſt überall vorhanden. 

Der Kiebitz gehört zu den erſten Boten des Frühlings, denn er ſtellt ſich ungefähr 
um dieſelbe Zeit bei uns ein wie der muntere Star oder die Feldlerche, trifft ſogar bereits 
dann in der Heimat ein, wenn der Winter noch die Herrſchaft feſthält und der Vogel ein 
kümmerliches Leben zu führen gezwungen wird. Mehr als von anderen Vögeln hat man 
von ihm beobachtet, daß dem großen Wanderheere einzelne vorausziehen, die gewiſſermaßen 
beſtimmt zu ſein ſcheinen, den Hauptzug anzuſagen und Herberge zu machen. 

Sobald eine Kiebitzſchar ſich in der Heimat feſtgeſetzt hat, zerteilt ſie ſich einigermaßen 
an den betreffenden Standorten und beginnt nunmehr ihr Sommerleben. Hauptbedingung 
für den Brutplatz iſt die Nähe von Waſſer. Auf den Niſtplätzen nun ſieht oder hört man 
den Kiebitz zu jeder Tageszeit. Ganz abgeſehen von ſeiner Wachſamkeit, die in jedem anderen 
Geſchöpf, vielleicht mit Ausnahme der Rinder und Schafe, ein gefährliches Weſen erkennen 
will, gefällt ſich der Vogel in einer faſt ununterbrochenen Beweglichkeit, und da er lieber fliegt 
als läuft, zur Kundgabe ſeiner Liebesgefühle oder auch ſeines Argers und zur Ausführung 
mancher, uns weniger erklärbarer Spiele, hauptſächlich ſeine Schwingen benutzt, ſo kann es nicht 
fehlen, daß man ihn bemerkt. Am lebhafteſten gebärdet er ſich, ſolange ſeine Eier im Neſte 
liegen oder ſeine Jungen noch unfähig ſind, herannahender Gefahr fliegend zu entrinnen. 
Um dieſe Zeit wird jeder Menſch, der in die Nähe ſeines Brutortes kommt, unter lautem 
„Kiwit“ umſchwärmt, und zwar mit einer Kühnheit, die wahrhaft in Erſtaunen ſetzt. Der Flug 
iſt vortrefflich und durch die mannigfaltigſten Wendungen gleichſam verſchnörkelt. Nur wenn 
der Kiebitz über dem Waſſer dahinſtreicht, fliegt er mit langſamen Schwingenſchlägen ſeines 
Weges fort; ſowie er ſich in höheren Luftſchichten befindet, beginnt er zu gaukeln, gleichſam als 
wolle er jedes Gefühl durch eine beſondere Bewegung ausdrücken. Wenn ſich ihm oder ſeinen 
Jungen wirklich Gefahr naht, führt er die kühnſten Schwenkungen aus, ſtürzt ſich faſt bis auf 
den Boden hinab, ſteigt aber ſofort ſteil wieder in die Höhe, wirft ſich bald auf dieſe, bald auf 
jene Seite, überſchlägt ſich förmlich, ſenkt ſich auf den Boden nieder, trippelt ein wenig umher, 
erhebt ſich von neuem und beginnt das alte Spiel wieder. Der Gang iſt zierlich und behende, 
der Lauf kann zu großer Eile geſteigert werden. Im Fliegen wie im Gehen ſpielt der ſonder— 
bare Geſelle dabei fortwährend mit ſeiner Holle, die er bald wagerecht niederlegt, bald hoch 
aufrichtet. Von ſeiner Stimme macht er ſehr oft Gebrauch, und obgleich ſie nicht wechſelvoll 
genannt werden kann, weiß er doch die wenigen Töne, aus denen ſie beſteht, vielfach zu 
verbinden. Der Lockton iſt das bereits erwähnte „Kiwit“, das bald mehr, bald weniger 
gedehnt, überhaupt verſchieden betont wird und dann auch Verſchiedenes ausdrückt. 
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„Wie viele andere Vögel, wippt auch er mit dem Schwanze; aber dieſes Wippen iſt 
langſam und gravitätiſch und teilt ſich mit Ausnahme des Kopfes dem ganzen Körper mit, ſo 
daß dieſer in ſchaukelnde Bewegung gerät. Faſt heftig wird das Wippen und Schaukeln, wenn 
der Vogel ein Bad nimmt. Sehr ſonderbar iſt eine andere Bewegung der Kiebitze, die man 
aber nur dann ſieht, wenn ſie ſich aus der Luft auf einer Wieſe oder einem Felde nieder— 
gelaſſen haben, oder wenn ihnen in der Ferne etwas auffällt, oder endlich, wenn ſie bei— 
ſammenſtehen und ſich ſtumm unterhalten. Wie die Waldſänger oder Steinſchmätzer ſich 
ſchnell bücken, ſo ſchnellen die Kiebitze im Stehen den Kopf in wagerechter Haltung auf 
einen Augenblick ſenkrecht in die Höhe. Dieſe vollſtändig gewohnheitsmäßige Bewegung 
gehört zu denen, die ich ſichernde nenne; denn ſie durchſpähen jo die weitere Umgebung 
nach etwaigen Gefahren.“ (Liebe.) 

Je mehr man den Kiebitz beobachtet, um ſo feſter wird man überzeugt, daß er ein 
ſehr begabter Vogel iſt. Seine Wachſamkeit, die den Jäger ärgert, iſt erſtaunlich. Er unter— 
ſcheidet genau, welchen Menſchen er trauen darf, und welche er meiden muß. Wit Hirten und 
Bauern tritt er in ein gewiſſes Freundſchaftsverhältnis; dem Jäger weicht er ſo ängſtlich aus, 
daß man meinen möchte, er kenne das Gewehr. Eine böſe Erfahrung vergißt er nie, und ein 
Ort, an dem einen ſeiner Art ein Unglück traf, bleibt den übrigen jahrelang im Gedächtnis. 
Allen Raubtieren gegenüber legt er den tiefſten Haß an den Tag, betätigt zugleich aber hohen 
Mut, ja förmliche Tollkühnheit. Wütend ſtößt er auf den ſchnüffelnden Hund herab, oft ſo 
dicht am Kopfe vorüber, daß der geärgerte Vierfüßer ſich veranlaßt ſieht, nach ihm zu 
ſchnappen. Kühn greift der Kiebitz Raubvögel, Möwen, Reiher und Störche an, die nicht 
imſtande ſind, es ihm im Fluge gleichzutun; aber vorſichtig weicht er allen gefiederten 
Räubern aus, die ihn im Fluge überbieten. Es iſt ein höchſt anziehendes Schauſpiel, Kiebitze 
zu beobachten, die einen Buſſard, einen Weihen, einen nach den Eiern lüſternen Raben oder 
einen Adler anfallen: man glaubt ihnen die Siegesgewißheit und dem Räuber den Ärger 
anzumerken. Einer unterſtützt dabei den anderen, und der Mut ſteigert ſich, je mehr Ge— 
nojjen durch den Lärm herbeigezogen werden. Der fliegende Räuber wird dadurch jo be— 
läſtigt, daß er es vorzieht, von aller Jagd abzuſtehen, um nur die Kläffer loszuwerden. Das 
Strandgeflügel pflegt auf den Kiebitz zu achten und entgeht, dank ſeiner Vorſicht, vielen 
Gefahren. Deshalb nennen die Griechen ihn bezeichnend „Gute Mutter“. 

Regenwürmer ſcheinen ſeine Hauptnahrung zu bilden; nächſtdem werden Inſektenlarven 
aller Art, Waſſer- und kleine Landſchnecken uſw. aufgenommen. Zur Tränke geht der Kiebitz 
mehrmals im Laufe des Tages; Bäder ſind ihm Bedürfnis. 

Das Neſt findet man am häufigſten auf weiten Raſenflächen, feuchten Ackern, ſelten 
in unmittelbarer Nähe des Waſſers und niemals im eigentlichen Sumpfe. Es beſteht aus 
einer ſeichten Vertiefung, die zuweilen durch einige dünne Grashälmchen und zarte Wurzeln 
zierlich ausgekleidet wird. Die Zeit des Legens fällt in günſtigen Jahren in die letzten Tage 
des März, gewöhnlich aber in die erſten Tage des April. Die 4 verhältnismäßig großen, 
durchſchnittlich 45,3 mm langen, 32,8 mm dicken Eier ſind birnförmig, am ſtumpfen Ende 
ſtark, am entgegengeſetzten ſpitz zugerundet, feinkörnig, glattſchalig und auf matt oliven— 
grünlichem oder bräunlichem Grunde mit dunkleren, oft ſchwarzen Punkten, Kleckſen und 
Strichelchen ſehr verſchiedenartig gezeichnet. Das Weibchen brütet die Eier allein innerhalb 
16 Tagen aus und führt die Jungen dann ſolchen Stellen zu, an denen ſie ſich verſtecken 
können. Das Kleid der ſich bei naher Gefahr plötzlich auf die Erde duckenden Jungen täuſcht 
eine kleine Bodenerhöhung vor. Beide Eltern gebaren ſich, ſolange ſie Eier und Junge 
haben, kühner als je, gebrauchen auch allerlei Liſt, um den Feind zu täuſchen. Weidenden 
Schafen, die ſich dem Neſte nähern, ſpringt das Weibchen mit geſträubtem Gefieder und 
ausgebreiteten Flügeln entgegen, ſchreit, gebärdet ſich wütend und erſchreckt die dummen 
Wiederkäuer gewöhnlich ſo, daß ſie das Weite ſuchen. Die ſchlimmſten Feinde ſind die nächt— 
lich raubenden Vierfüßer, vor allem der Fuchs, der ſich ſo leicht nicht betören läßt; Weihen, 
Krähen und andere Eierdiebe hingegen werden oft vertrieben. Sind die Jungen flugbar 
geworden, ſo gilt es nur noch, Habicht und Edelfalken auszuweichen. Ihnen gegenüber 
benimmt ſich der ſonſt ſo gewandte Vogel ſehr ungeſchickt, ſchreit jämmerlich, ſucht ſich in 
das nächſte Gewäſſer zu ſtürzen und durch Untertauchen ſein Leben zu retten, iſt aber im 
ſeichten Waſſer meiſt verloren. 
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In Deutſchland wird dem Kiebitz nicht beſonders nachgeſtellt, weil ſein Fleiſch für un— 
ſchmackhaft gilt; die Südeuropäer teilen dieſe Anſicht nicht und verfolgen die Wintergäſte 
ebenſo eifrig, als ob es Schnepfen wären. Die Eier ſind auch bei uns hochgeſchätzt. 

Gefangene Kiebitze ſind unterhaltend, und namentlich die jung eingebrachten lernen es 
ſehr bald, ſich in die veränderten Verhältniſſe zu fügen, werden zahm und zutraulich gegen den 
Pfleger, nehmen dieſem das Futter aus der Hand, folgen ihm auch wohl eine Strecke weit 
nach, befreunden ſich ſogar mit Hunden und Katzen und maßen ſich über andere gefangen 
gehaltene Vögel die Oberherrſchaft an. 

Der Reijende, der den Nil befährt, lernt ſchon in den erſten Tagen nach ſeinem Eintritt 
in das Land der Pharaonen einen Vogel kennen, den er nicht überſehen und, wenn dies 
wirklich der Fall ſein ſollte, nicht überhören kann. Der Sporenkiebitz, Sikſak der 
Araber, Hoplopterus spinosus L., hat als beſondere Merkmale einen ſcharfen, am Flügel— 
bug ſitzenden Sporn und eine ſtumpfe Holle am Hinterkopf. Das Kleid, das ſich weder nach 
dem Geſchlechte noch nach dem Alter unterſcheidet, iſt auf dem Mantel graubraun, auf dem 
Kopfe und dem Unterkörper ſchwarz, an den Kopf-, Hals- und Bauchſeiten, dem Hinterhals 
und in der Bürzelgegend weiß; die Handſchwingen und die Steuerfedern ſind in ihrer End— 
hälfte ſchwarz. Unter allen ägyptiſchen Stelzvögeln iſt dieſer Kiebitz der gemeinſte. Man 
bemerkt ihn überall, wo ein ſüßes Gewäſſer ihm den Aufenthalt möglich macht. 

Dieſe Vögel verſtehen es meiſterhaft, dem Jäger und dem Naturforſcher ſeine Jagd zu 
verleiden, denn ſie ſind nicht bloß für das kleine Strandgeflügel, ſondern für alle Vögel 
überhaupt Wächter und Warner. Ihnen entgeht nichts. In weiten Kreiſen umfliegen die 
Störenfriede mit lautem „Sikſak ſikſäh“ den Schützen, ſtoßen frech auf ihn herab, regen die 
ganze fliegende Bevölkerung des Sees auf und ſcheuchen die meiſten Vögel in die Flucht. 
So iſt es bei Tage, nicht anders bei Nacht; denn die Sage der Araber, daß der von Allah 
geſtrafte Sikſak niemals ſchlafe und umſonſt die Ruhe ſuche, fußt auf Beobachtung des Vogels. 
Wie dem Jäger, ſo ergeht es auch jedem anderen Geſchöpf, das geeignet iſt, das friedliche 
Zuſammenleben der verſchiedenen Seevögel zu ſtören. Jeder Wilan, der lungernd vorüber— 
ſchwärmt, jede Nebelkrähe, jeder Wüſtenrabe, der naht, jeder Rohrweihe und beſonders jedes 
vierfüßige Raubtier wird vom Sporenkiebitz angegriffen und oft in die Flucht geſchlagen. 
Vögeln gegenüber macht der Sporenkiebitz unter ſolchen Umſtänden von ſeiner Waffe Ge— 
brauch, indem er ſich plötzlich auf den Gegner wirft und ihn mit einem Schlage des Flügels 
zu ſchädigen ſucht. Es unterliegt für mich keinem Zweifel, daß er mit ſeinen Sporen empfind— 
lich verletzen kann, denn man ſieht es den angegriffenen Vögeln an, wie unangenehm ihnen 
jene Beläſtigungen ſind. 

Unter dem kleinen Geflügel, das die Küſte des Meeres belebt, bemerkt man hier und 
da auch einen ſchöngezeichneten, äußerſt lebendigen Vogel, den Steinwälzer, der ſo ziem— 
lich auf der ganzen Erde gefunden wird, an den Küſten Islands und Skandinaviens ebenſo— 

wohl wie in Auſtralien, in Mittel- und Südamerika. 
Der Steinwälzer, Arenaria interpres L., hat einen kräftigen Leib; ſein Kopf iſt ver— 

hältnismäßig groß und hochſtirnig, der Schnabel kürzer als der Kopf, kegelförmig, auf dem 
Firſte abgeplattet und durchgehends hart, das Bein verhältnismäßig niedrig, aber kräftig, 
der Fuß vierzehig, der Flügel lang und ſpitzig, das Gefieder ziemlich reich, jedoch knapp an— 
liegend, durch lebhafte Färbung ausgezeichnet. Schwarz und Weiß herrſchen vor, der Mantel 
iſt ſchwarz und rot gefleckt, die Flügeldecken find kaſtanienbraunrot, ebenfalls ſchwarz ge— 
fleckt, die ſchwärzlichen Flügel ziert eine reinweiße Binde. Die Länge iſt 24 em. 

Schönheit des Gefieders, Lebhaftigkeit, Munterkeit und leichte Bewegung zeichnen den 

Steinwälzer aus. Er geht trippelnd, wenn er Nahrung ſucht, ziemlich langſam, vermag aber 
rennend ungemein raſch weite Strecken zu durchmeſſen. Im Fluge bekundet er die gleiche 
Meiſterſchaft wie ſeine Verwandten. Solange er in Tätigkeit iſt, geht er ſeiner Nahrung 
nach. Dieſe beſteht aus allerlei kleinem Meergetier, vorzugsweiſe alſo aus Würmern und 
zarten Weichtieren, die er aus dem Sande bohrt oder durch Umdrehen der Steine erbeutet, 
woher er auch ſeinen Namen hat. Inſekten, die ſich über der Flutgrenze aufhalten, werden 
von ihm ſelbſtverſtändlich auch mitgenommen, ſein eigentliches Nährgebiet aber iſt der 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 16 
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Küſtenſtreifen, der von der Ebbe trockengelegt wird, Inſekten alſo nur ausnahmsweiſe be— 
herbergt. Zur Niſtſtelle wählt er ſich am liebſten kleine, flache Sandinſeln oder kieſige Stellen 
am Geſtade. Die Jungen betragen ſich nach Art junger Regenpfeifer. 

Die Gattung der Säbler (Recurvirostra J.) iſt nahezu weltweit verbreitet. Sie fällt 
beſonders durch ihren Schnabel auf, der wie eine Schuſterpfrieme aufwärts gebogen iſt; er 
iſt lang, hart und an den Kanten ſchneidend ſcharf. Die Beine ſind ſehr lang, die Vorder— 
zehen mit halben Schwimmhäuten verſehen. 

Der europäiſche Säbelſchnäbler oder Schuſtervogel, Recurvirostra avocetta L., 
iſt einfach, aber ſehr anſprechend gezeichnet. Oberkopf, Nacken und Hinterhals, die Schultern 

Säbelſchnäbler, Recurvirostra avocetta Z. ½ natürlicher Größe. 

und der größte Teil der Flügel ſind ſchwarz, zwei große Felder auf den Flügeln und das 
übrige Gefieder weiß. Die Länge beträgt 43 em. 

Man hat den Säbelſchnäbler von Mitteleuropa an faſt überall in der Alten Welt ge— 
funden. In Deutſchland erſcheint er im April an den Küſten der Nord- und Oſtſee, ſeinen 
Rückzug beginnt er im September. Er iſt ein echter Seevogel. Seichte Meerküſten oder 
Seeufer, deren Boden ſchlammig iſt, bilden die Aufenthaltsorte des europäiſchen Säbel— 
ſchnäblers. Am Meere wechſelt er, laut Naumann, ſeinen Aufenthalt mit der Ebbe und Flut. 
Wenn erſtere die Watten trockengelegt hat, ſieht man ihn oft mehrere Kilometer weit von der 
eigentlichen Küſte, während er, vor der Flut zurückweichend, ſich nur am Strande aufhält. 
Er gehört zu den Seevögeln, die jedermann auffallen müſſen, weil fie eine wahre Zierde 
des Strandes ſind. Bei ruhigem Gehen oder im Stehen hält er den Leib meiſt wagerecht 
und den dünnen Hals S-förmig eingezogen. Sein Gang iſt leicht und verhältnismäßig 
behende, ſein Flug zwar nicht ſo ſchnell wie der der Strandläufer, aber immer doch raſch 
genug und ſo eigentümlich, daß man den Vogel in weiter Entfernung erkennen kann, da die 
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hohen, herabgebogenen Flügel, die mit weit ausholenden Schlägen bewegt werden, der 
eingezogene Hals und die langen, geradeaus geſtreckten Beine bezeichnend ſind. Den ſehr 
ausgebildeten Schwimmhäuten entſprechend ſchwimmt er leicht und gewandt und tut das 
oft ohne beſondere Veranlaſſung. 

Gewöhnlich ſieht man den Säbelſchnäbler im Waſſer, ſtehend oder langſam umher— 
gehend, mit beſtändig nickender und ſeitlicher Bewegung des Kopfes Nahrung ſuchend, nicht 
ſelten auch gründelnd, wobei er nach Entenart mehr oder weniger auf dem Kopfe ſteht. 

Der Säbelſchnäbler iſt, weil er ſtets in Geſellſchaft lebt, auch überall ſcheu und flieht den 
Menſchen unter allen Amſtänden. Wenn man ſich der Stelle nähert, wo Hunderte dieſer 
Vögel eifrig beſchäftigt ſind, ihre aus allerlei kleinen Seetieren, Schneckchen, Würmern, Gar— 
nelen und anderen Kruſtern beſtehende Nahrung aufzunehmen, ſo bemerkt man, daß auf 
den erſten Warnungsruf hin alle unruhig werden und nun entweder watend und ſchwim— 
mend dem tieferen Waſſer zuſtreben oder ſich fliegend erheben und erſt wieder zur Ruhe 
kommen, wenn ſie außer Schußweite ſind. 

Wer irgendeine Küſte der Nordſee beſucht, wird gewiß die Bekanntſchaft eines Strand— 
vogels machen, der hier faſt allerorten häufig vorkommt und ſich durch ſein Betragen ſo 
auszeichnet, daß man ihn nicht überſehen kann. Die Küſtenbewohner ſind mit ihm ebenſo 
vertraut geworden wie wir mit einem unſerer Naben oder mit dem Sperling. Der Auſtern— 
fiſcher, Haematopus ostralegus L. (Abb. S. 244), fällt auf durch ſeine Geſtalt und hat 
außer ſeinen Gattungsangehörigen keine ihm wirklich naheſtehenden Verwandten. Er wird 
gekennzeichnet durch gedrungenen Leib und großen Kopf, der einen langen, geraden, ſehr 
zuſammengedrückten, vorn keilförmigen, harten Schnabel trägt, den mittelhohen, kräftigen 
Fuß, der eine große Spannhaut zwiſchen der äußeren und mittleren Zehe hat, die mittel— 
langen, aber ſpitzigen Flügel und den kurzen, gerade abgeſchnittenen Schwanz. Das Ge— 
fieder der europäiſchen Art iſt auf der Oberſeite, dem Vorderhalſe und Kropfe ſchwarz, etwas 
ſchillernd, auf dem Unterrüden und Bürzel, unter dem Auge, auf der Bruſt und dem Bauche 
weiß; die Schwungfedern der Hand und die Steuerfedern ſind an der Wurzel weiß, im übrigen 
ſchwarz. Die Länge beträgt 42 em. 

Vom Nordkap oder vom Finniſchen Meerbuſen an bis zum Kap Tarifa hat man den 

Auſternfiſcher an allen europäiſchen Küſten beobachtet. Ebenſo findet er ſich auf den Inſeln der 

Nordſee und an allen Küſten des Eismeeres und auffallenderweiſe auch an großen Strömen 

Nordafiens. Den Strand der Oſtſee verläßt er im Winter regelmäßig, während er auf 

Island bloß vom Nordrande zur Südküſte zieht. Die Erklärung hiervon iſt nicht ſchwer zu 

geben: unſer Vogel verweilt da, wo der Golfſtrom die Küſte beſpült, jahraus jahrein, und 

verläßt ſie da, wo die See im Winter häufig zufriert, er alſo zum Wandern gezwungen wird. 

So plump und ſchwerfällig unſer Vogel ausſieht, ſo bewegungsfähig zeigt er ſich. Er 

fliegt und ſchwimmt vorzüglich, läuft gewöhnlich ſchreitend oder trippelnd, kann aber auch 

ungemein raſch dahinrennen und ſich dabei dank ſeiner breitſohligen Füße auf dem weichſten 

Schlick erhalten. Sein Ruf, ein pfeifendes „Hüip“, wird bei jeder Gelegenheit ausgeſtoßen. 

Sein Betragen erklärt die Beachtung, die ihm überall gezollt wird. Es gibt keinen 

Vogel am ganzen Strande, der im gleichen Grade wie er rege, unruhig, mutig, neck- und 

kampfluſtig und dabei ſtets wohlgelaunt wäre. Wenn er ſich ſattgefreſſen und ein wenig 

ausgeruht hat, neckt und jagt er ſich wenigſtens mit ſeinesgleichen umher; denn lange ſtill⸗ 

ſitzen, ruhig auf einer Stelle verweilen kann er nicht. Jeder kleine Strandvogel, der naht 

oder wegfliegt, wird beobachtet, jeder größere mit lautem Rufe begrüßt, keine Ente, keine 

Gans überſehen. Nun nahen der Küſte aber auch andere Vögel, die jene als Feinde, min— 

deſtens als Störenfriede der Geſamtheit kennen gelernt haben. Sobald einer von dieſen, 

alſo ein Rabe oder eine Krähe, eine Raub- oder große Seemöwe, ſich von weitem zeigt, gibt 

ein Auſternfiſcher das Zeichen zum Angriffe, die übrigen erheben ſich, eilen auf den Feind 

zu, ſchreien laut, um ſeine Ankunft auch anderen Vögeln zu verraten, und ſtoßen nun mit 

größter Wut auf den Eindringling herab. 
Welcher Handlung der Auſternfiſcher ſeinen gewöhnlichen Namen verdankt, iſt ſchwer 

zu ſagen, denn er fiſcht gewiß niemals Auſtern. Allerdings nimmt er gern kleinere Weich— 

tiere auf, frißt auch wohl eine größere Muſchel aus, die tot an den Strand gewaſchen wurde, 
16 * 
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iſt aber nicht imſtande, eine lebende zu öffnen. Seine Nahrung beſteht vorzugsweiſe aus 
Gewürm, und wahrſcheinlich bildet der Uferwurm oder Pier den größten Teil ſeines Futters. 
Muſcheln und Steinchen wendet er vielleicht noch häufiger um als der Steinwälzer. 

Die Jungen des Auſternfiſchers ſchwimmen noch beſſer als die Alten und tauchen vor— 
trefflich, können ſogar auf dem Grunde unter Waſſer ein Stück weglaufen. Beide Eltern 
find, wenn fie Junge führen, vorſichtiger und kühner als je. 

Am leichteſten kann man die Auſternfiſcher berücken, wenn man zur Zeit ihres Wittags— 
ſchläfchens auf ſie ausgeht; ihre Sinne find aber jo fein, daß man ihnen auch dann vor— 
ſichtig nahen muß, weil ſie die Tritte eines gehenden Menſchen hören oder doch verſpüren. 
Erſchwert wird die Jagd noch ganz beſonders dadurch, daß ſie einen ſehr ſtarken Schuß 

Sl INN 

LAT 

eee 
N 1 N 

Auſternfiſcher, Haematopus ostralegus E. ½ natürlicher Größe. 

vertragen. In der Gefangenſchaft leben ſie in gutem Einvernehmen mit allen übrigen 
Vögeln, die man mit ihnen zuſammenbringt, und leiſten auch dieſen Wächterdienſte. 

* 

Als nächſte Unterfamilie unterſcheiden wir die Waſſerläufer mit weichem, ſchmalem, 
in der Regel der ganzen Länge nach rundlichem Schnabel und mit mäßig hohen Läufen. 
Der Flügel iſt immer ſpitz, die erſte Schwungfeder der Hand die längſte. 

Als einheimiſchen Vertreter heben wir hier den Alpenſtrandläufer, Pelidna alpina L., 
hervor. Seine Länge beträgt 15 — 18 em. Die Oberſeite iſt im Hochzeitskleide roſtrotbraun, 
alle Federn ſind in der Mitte ſchwarz, die Unterſeite iſt vorn weiß, durch dunkle Schaftſtriche 
längsgeſtreift, Unterbruft und Bauch ſind einfarbig ſchwarz, Schwung- und Schwanzfedern 
braun. Im Winterkleide find alle Oberteile gräulichbraun, die Unterteile aber rein weiß. 

Der Alpenſtrandläufer iſt im Norden heimiſch, brütet aber ſchon in Deutſchland und 
durchſtreift allwinterlich, mit Ausnahme von Auſtralien und Polyneſien, die ganze Erde. 
Nach Radde überwintert er in großer Zahl am Süd- und Weſtufer des Kaſpiſchen Meeres. 
In Deutſchland iſt er ſeit 50 Jahren viel ſeltener geworden. 
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Die Alpenſtrandläufer ſind vorzugsweiſe Seevögel, halten ſich aber doch auch gern auf 
flachen, ſchlammigen Ufern ſtehender Binnengewäſſer auf und ſteigen, um ſolche aufzuſuchen, 
ſelbſt hoch im Gebirge empor. Mit Ausnahme der Mittagsjtunden, die fie teilweiſe ſchlafend 
verbringen, ſieht man ſie den ganzen Tag in Bewegung. Trippelnd oder rennend laufen ſie 
längs des Ufers dahin, faſt jeden Augenblick ein kleines Tier aufnehmend, dabei anhaltend und 
dann weitereilend. Geſtört, erheben ſie ſich mit ſchnellem, gewandtem Fluge in die Höhe, 
ſchießen eine Strecke weit eilig dahin und kehren, einen großen Bogen beſchreibend, in die 
Nähe des Ortes zurück, von dem ſie aufflogen. Wenn ſie ſich in Geſellſchaft anderer Strand— 
läufer befinden, tun ſie dieſen alles nach, laufen und fliegen mit ihnen, führen ſelbſt die 
verſchiedenen Schwenkungen, die das leitende Mitglied des Trupps einhält, im Fluge aus. 
Eine Uferſchnepfe oder ein großer Waſſerläufer wird gewöhnlich der Ehre gewürdigt, ge— 
miſchten Zügen dieſer Strandläufer vorzuſtehen, und ſcheint ſich ſeinerſeits auch ganz gut 
unter dem kleinen Volke zu gefallen. Aus meinen Beobachtungen glaube ich ſchließen zu 
dürfen, daß ein derartiges Verhältnis wochenlang dauert, vielleicht erſt auf dem Rückzuge 
gelockert wird. 

Zur Zeit der Fortpflanzung laſſen die Männchen ihre pfeifende oder ſchwirrende, weit— 
hin hörbare Stimme öfter als je vernehmen, erheben ſich auch wohl in die Luft und 
tragen, über dem Neſte faſt nach Pieperart auf und nieder fliegend, eine Art von Geſang vor, 
tun dies ſelbſt im Sitzen. Die Brutgebiete des Alpenſtrandläufers erſtrecken ſich vom hohen 
Norden bis nach Deutſchland; Naumann und andere beobachteten ihn vielfach in Schleswig— 
Holſtein, Oldenburg, Hannover, Weſtfalen, Dänemark uſw. Das Neſt ſteht meiſt auf ſandigen 
oder feuchten, ſpärlich mit Gras, Binſen, Heidekraut bewachſenen Stellen, in der Regel nicht 
weit vom Meere, und iſt eine kleine, mit wenigen Hälmchen ausgelegte Vertiefung. Nur das 
Weibchen brütet und zeitigt die Eier binnen 16—17 Tagen, wird aber währenddem vom 
Männchen bewacht, wie dieſes auch an der Führung der Jungen Anteil nimmt. Letztere 
verlaſſen das Neſt, ſobald ſie abgetrocknet ſind, wachſen unter treuer Führung ihrer Eltern 
raſch heran, erhalten ſchon in der erſten Woche ihres Lebens das große Gefieder, lernen in 
der dritten Woche bereits fliegen und geſellen ſich bald darauf zu ihresgleichen, um nunmehr 
ohne die Alten ihre Wanderung anzutreten. 

Außer ihren natürlichen Feinden, insbeſondere den kleinen Falken, ſtellt der Menſch den 
Strandläufern ihres höchſt ſchmackhaften Wildbrets halber eifrig nach und erlegt oder fängt 
ſie auf den ſogenannten Schnepfenherden zu Hunderten und Tauſenden. Gefangene Alpen— 
ſtrandläufer ſind allerliebſt, gewöhnen ſich leicht an ein geeignetes Erſatzfutter und werden 
bald zahm und zutraulich, halten aber ſelten längere Zeit aus, weil ſie übermäßig freſſen 
und an Verfettung ſterben. 

Von anderen Waſſerläufern beſtimmt verſchieden und ſchon an ſeinem gebogenen 
Schnabel und den niedrigen Fußwurzeln kenntlich iſt das Sandläuferchen, Limonites 
temmincki Leisl. Seine Länge beträgt 15 em. Das Gefieder iſt im Hochzeitskleide ober— 
ſeits auf bräunlichgrauem Grunde ſchwarz und roſtfarben gefleckt, unterſeits bis auf die 
dunkler geſtrichelten Kropfſeiten weiß, im Winterkleide oberſeits faſt einfarbig bräunlich aſch— 
grau, unterſeits auf dem Kropfe bräunlichgrau, dunkler längsgeſtrichelt, im übrigen weiß. 

Das Sandläuferchen gehört dem hohen Norden an, von wo es im Winter ſüdwärts 
wandert, um ſchon in Südeuropa oder in Nordoſtafrika, China und Indien Herberge zu 
nehmen. Es bewohnt die Küſten des Meeres, aber auch Flüſſe und ſtehende Gewäſſer im 
Inneren. Es iſt ein höchſt beweglicher, regſamer Vogel, der vortrefflich laufen, gewandt und 
ſchnell fliegen kann. Ebenſo wie bei dem Alpenſtrandläufer und den meiſten anderen Arten 
hat das Männchen in der Zeit des Paarens und Brütens ein ganz eigentümliches Balzſpiel, 
bei dem es ſingend und zwitſchernd in die Lüfte ſteigt, hier in einer verhältnismäßig geringen 
Höhe mit zitternden Flügeln kreiſt, ſich zuweilen mit ſchnellen Flügelſchlägen wie ein Turm— 
falke rüttelnd in der Luft hält und ſich endlich auf einen Zaun, einen größeren Stein oder 
auf die Spitze eines Strauches niederläßt, wobei es fortwährend ſingt. Oft ſetzen die Vögel 
an ſolch einem Ruheplätzchen ihren Geſang fort, der beinahe wie der einer Grasmücke klingt. 

Sie heben dabei die Flügel hoch in die Höhe, fliegen wohl auch, um ihr Liebesſpiel fort— 
zuſetzen, aufs Feld zurück und ſind augenſcheinlich in höchſter Verzückung. Vom Weibchen 
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bemerkt man hierbei nicht viel, denn es hält ſich oft verborgen. Auch die Weibchen können 
ſingen, allerdings iſt ihr Geſang mehr ein feines Zwitſchern. 

Die Vögel brüten in den Tundren Europas und Aſiens, und zwar immer in größeren 
oder kleineren Kolonien. Nur die Männchen haben Brutflecke und brüten entweder aus— 
ſchließlich oder doch hauptſächlich. 

Die Arten der umfangreichen Gruppe der eigentlichen Waſſerläufer ſind durch— 
ſchnittlich ſchlank, kleinköpfig, langſchnäbelig und hochbeinig. Der Schnabel iſt kopflang oder 
etwas länger, von der Wurzel bis gegen die Mitte hin weich, an der Spitze hornig, der 
Flügel lang und ſchmal, der zwölffederige Schwanz kurz. Das Kleingefieder liegt knapp an 
und wird zweimal im Jahre gewechſelt. Die Arten gehören vorzugsweiſe dem Norden an; 
alle aber wandern regelmäßig und beſuchen dabei die entlegenſten Länder. Die Ufer fließen— 
der und ſtehender Gewäſſer, Sümpfe und Brüche bilden ihre Aufenthaltsorte, weniger die 
Seeküſte. Ihr Weſen iſt anſprechend, der Gang zierlich, behende, ſchrittweiſe, der Flug 
außerordentlich leicht und ſchnell; die Stimme beſteht aus angenehmen, hohen, flötenden, 
weit vernehmbaren Tönen, die ſich bei verſchiedenen Arten ſo ähneln, daß dieſe einander, 
in der Meinung, den Artgenoſſen vor ſich zu haben, nicht ſelten folgen. Die Jungen laufen 
den Alten vom erſten Tage ihres Lebens an nach, verbergen ſich nach Art der Verwandten 
bei Gefahr äußerſt geſchickt auf dem Boden oder im Graſe, lernen bald flattern und machen 
ſich ſelbſtändig, ſobald ſie ihre Flugfertigkeit erlangt haben. 

Sämtliche Waſſerläuferarten gehören zu den vorſichtigen und ſcheuen Vögeln; die großen 
übernehmen deshalb überall, wo ſie mit anderen Strandvögeln zuſammenleben, die Führer— 
ſchaft. Ihre Jagd gelingt keineswegs immer; auch der Fang verurſacht Schwierigkeiten. Im 
Käfig gewöhnen ſie ſich bald ein, nehmen mit einfachem Erſatzfutter vorlieb und halten bei 
einigermaßen entſprechender Pflege jahrelang in der Gefangenſchaft aus. 

Wohl die bekannteſte Art von allen Waſſerläufern iſt der Sumpfwaſſerläufer, To— 
tanus calidris L. Seine Länge beträgt 27 em. Die Oberteile find gräulichbraun gefärbt 
und ſchwarz gefleckt, die Unterſeite iſt weiß, Bürzel und Schwanz ſind ebenfalls weiß, dunkel 
gebändert, die Flügel tragen einen weißen Spiegel. Im Winterkleide iſt die Oberſeite tief— 
grau, ſchwarz geſchaftet und die Unterſeite ſtärker gefleckt. 

Das Brutgebiet des Sumpfwaſſerläufers umfaßt ganz Europa; das Wandergebiet 
erſtreckt ſich bis zum Kaplande und Indien. Bei uns zulande, mindeſtens in Norddeutſch— 
land, brütet der Sumpfwaſſerläufer an allen ihm zuſagenden Orten, iſt hier auch nicht 
ſelten, nirgends aber jo häufig wie in Skandinavien, Rußland, Südſibirien und Tur— 
kiſtan. Er meidet Gebirge und Wälder, ſiedelt ſich in der freien Ebene aber überall an, wo 
es größere oder viele ſtehende Gewäſſer, Brüche und Sümpfe gibt, und nimmt ebenſogut an 
der Seeküſte oder an Strom- und Flußufern wie auf naſſen Wieſen oder Viehweiden ſeinen 
Sommerſtand. 

Er fliegt leicht und ſchnell und liebt es, zumal während der Paarungszeit, allerlei 
Schwenkungen auszuführen, zu kreiſen und ſchwebend ſtreckenweit durch die Luft zu gleiten. 
Seine Lockſtimme iſt ein wohlklingender Doppellaut, der durch „djaü“ oder „djüü“ ungefähr 
ausgedrückt werden mag, ſein Warnungsruf iſt ähnlich, aber länger gezogen, der Ausdruck 
ſeiner Zärtlichkeit das allen Waſſerläufern eigene „Dück dück“, der Schreckensſchrei ein unan— 
genehmes Kreiſchen, der Paarungsruf, der immer nur im Fluge ausgeſtoßen wird, ein förm— 
licher jubelnder Geſang, der etwa mit den Silben „dlidl dlidl dlidl“ wiedergegeben werden 
kann. Seinesgleichen gegenüber wenig gejellig, kommt der Sumpfwaſſerläufer doch bei Gefahr 
und Not ſchreiend herbeigeflogen, als wolle er helfen, raten, warnen, und ebenſo wirft er 
ſich zum Führer anderer Strandvögel auf. Auch er iſt ſcheu und unterſcheidet den Jäger von 
dem Hirten, den Mann vom Kinde, läßt ſich jedoch leicht berücken und ſetzt am Brutplatze 
ſein Leben gewöhnlich dreiſt aufs Spiel. 

Wir laſſen hier zwei nahe Verwandte des Sumpfwaſſerläufers folgen, den Wald— 
waſſerläufer und den Bruchwaſſerläufer. Beim Waldwaſſerläufer, Helodromus ochro- 
pus I., iſt die Oberſeite dunkelbraun, auf Kopf und Mantel ins Olivenfarbene ſchillernd, mit 
weißen Flecken gezeichnet; die Unterſeite iſt weiß, am Halſe finden ſich dunkle Längsſtreifen, 
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der Schwanz iſt an der Wurzel weiß, nach außen mit 3 —4 Duerbinden verſehen. Die 
Länge beträgt 26 em. 

Der Bruchwaſſerläufer, Rhyacophilus glareola Gm., iſt ähnlich gefärbt und ge- 

zeichnet, nur ſind bei ihm die weißen Schwanzfedern bis zur Wurzel gebändert; die Grund— 
farbe der Oberſeite iſt gräulich-ſchwarzbraun. Seine Länge beträgt 22 em. 

Mittel⸗ und Nordeuropa ſowie Mittel- und Nordaſien bilden das Brutgebiet, faſt ganz 
Europa, Aſien und Afrika den Verbreitungskreis beider Waſſerläufer. In unſerem Vater— 
lande erſcheinen ſie im April und Mai, fangen gegen Ende Juli an zu ſtreichen und begeben 
ſich im Auguſt und September auf die Reiſe nach der Winterherberge, zu der ſchon der Süden 
Europas gehört, die ſich aber bis Indien und bis zum Kaplande ausdehnt. Einzelne Bruch— 
waſſerläufer überwintern auch in Deutſchland. Beide Arten führen eine verſteckte oder doch 
heimliche Lebensweiſe; während der Bruchwaſſerläufer aber, ſeinem Namen entſprechend, 
die Ufer kleiner umbuſchter Gewäſſer bevorzugt, ſiedelt ſich der Waldwaſſerläufer mit Vorliebe 
im einſamen, ſtillen, düſteren Walde an, gleichviel, ob der Beſtand aus Nadel- oder Laubholz 
gebildet wird. 

Beide Waſſerläufer ſind höchſt anmutige Vögel, zierlich und gewandt in jeder Hinſicht, 
beweglich, ſcharfſinnig, klug und vorſichtig. Ihre Stimme iſt ſehr hoch und laut, aber jo rein 
und wohlklingend, daß einzelne Töne denen der beiten Sänger faſt gleichkommen. Der Lockton 
des Bruchwaſſerläufers iſt ein ſilberglockenreines, mehrmals und raſch nacheinander wieder— 
holtes „Dlüidlui“, der des Waldwaſſerläufers ein pfeifendes „Giffgiff“, der Ausdruck der 
Zärtlichkeit bei jenem ein kurzes, hohes „Dick dick“, bei dieſem ein ähnlich betontes „Gik 
gik“, der Paarungsruf beim Bruchwaſſerläufer der tonreicher gewordene, oft wiederholte 
Lockruf, beim Waldwaſſerläufer ein förmlicher Geſang, in dem man bald Laute wie „titirle“, 
bald ſolche wie „tilidl“ herauszuhören vermeint. 

Der merkwürdigſte aller Waſſerläufer iſt der Rampfläufer, Streitvogel, Kampf-, 
Brauſe-, Burr-, Strauß-, Koller- und Bruchhahn, See-, Pfau- und Hausteufel, 
Pavoncella pugnax L. Der Schnabel iſt jo lang wie der Kopf, gerade, feiner ganzen Länge 
nach weich, der Fuß hoch und ſchlank, weit über der Ferſe nackt, vierzehig, die mittlere mit 

der äußeren Zehe durch eine Spannhaut verbunden, das Kleingefieder weich, dicht, meiſt glatt 
anliegend, beſonders ausgeſchmückt durch einen Kragen, den die Männchen im Frühjahr 
tragen. Letztere zeichnen ſich auch dadurch aus, daß ſie ein Drittel größer ſind als die Weib— 
chen, im Hochzeitskleide eine ins Unendliche abändernde Färbung und Zeichnung haben und im 
Geſicht eigentümliche Warzen erhalten, die im Herbſt mit dem Kragen verſchwinden und nichts 
ſind als beſonders gebildete, gewiſſermaßen in der Entwickelung zurückgebliebene Federchen. 
Eine allgemein gültige Beſchreibung kann nicht gegeben werden. Der Oberflügel iſt dunkel 
braungrau, der ſchwarzgraue Schwanz auf den ſechs mittleren Federn ſchwarz gefleckt, der 
Bauch weiß, das übrige Gefieder aber höchſt verſchieden gefärbt und gezeichnet. Letzteres 
gilt beſonders für die aus harten, feſten, etwa 5 em langen Federn beſtehende Krauſe, die 
den größten Teil des Halſes umgibt. Sie iſt auf ſchwarzblauem, ſchwarzem, ſchwarzgrünem, 
dunkel roſtbraunem, roſtfarbenem, weißem und andersfarbigem Grunde heller oder dunkler 
gefleckt, gebändert, getuſcht oder ſonſtwie gezeichnet, ſo verſchiedenartig, daß man kaum zwei 
männliche Kampfläufer findet, die einander auch nur nahezu gleich ſind. Aus Erfahrung 
weiß man, daß bei dem nämlichen Vogelindividuum im nächſten Jahre die gleiche Färbung 
und Zeichnung wieder zum Vorſchein kommt. Die Länge beträgt 29—32 em. Das Gefieder 
des Weibchens ändert nicht ab. Seine Färbung iſt auf der Oberſeite ein mehr oder weniger 
ins Rötliche ſpielendes Grau mit einer Zeichnung von dunklen Flecken. 

Der Norden der Alten Welt, aber nicht allzuweit nordwärts, iſt die Heimat des Kampf— 

läufers. Gelegentlich ihres Zuges beſuchen dieſe Vögel nicht nur alle Länder Europas und 
Aſiens, ſondern auch ganz Afrika. Größere Sumpfflächen, wie ſie der Kiebitz liebt, beher— 
bergen in der Regel auch den Kampfläufer, jedoch verbreitet er ſich nicht ſo weit wie jener. 
Süddeutſchland beſucht er nur auf dem Zuge, Norddeutſchland bewohnt er ſtellenweiſe. 

In Deutſchland erſcheint der Kampfläufer flugweiſe Anfang Mai, bezieht ſeine Sommer— 
plätze und beginnt bereits im Juli und Auguſt wieder umherzuſtreifen oder ſich auf die Wander— 
ſchaft zu begeben. Auch er reiſt des Nachts und immer in Geſellſchaften, die dann in der 
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Regel Kettenzüge in Keilform bilden. Die Männchen ziehen getrennt von den Weibchen und 
Jungen, wie ſich auch beide Geſchlechter in der Winterherberge abgeſondert halten. Es finden 
ſich aber unzweifelhaft die gleichen Vögel auch wieder auf den gleichen Plätzen ein. 

Während ſich Männchen und Weibchen in der Fortpflanzungszeit in ihrem Betragen 
und in ihrem Außeren ſehr ſtark unterſcheiden, iſt das nach dieſer Zeit nicht mehr der Fall. 
Sie vertragen ſich dann ſehr gut, zeigen ſich geſellig und halten treu zuſammen. Der Gang 
der Kampfläufer iſt anmutig, nicht trippelnd, ſondern mehr ſchreitend, die Haltung dabei ſtolz 
und ſelbſtbewußt, der Flug ſehr ſchnell, oft ſchwebend, durch leichte und raſche Schwenkungen 
ausgezeichnet. Nach Art ihrer Verwandten ſind ſie munter und rege, noch bevor der Tag 
anbricht und bis tief in die Nacht hinein, bei Mondſchein auch während der ganzen Nacht; 
ſie ſchlafen und ruhen alſo höchſtens in den Mittagsſtunden. Morgens und abends beſchäf— 
tigen ſie ſich eifrig mit Aufſuchen der Nahrung, die in dem verſchiedenſten Waſſergetier, aber 
auch in Landkerfen und Würmern und ebenſo in mancherlei Sämereien beſteht. 

Dieſes Betragen ändert ſich gänzlich, ſobald die Paarungszeit eintritt. Jetzt betätigen 
ſie ihren Namen. Die Männchen kämpfen, und zwar fortwährend, ohne wirklich erklärliche 
Arſache, möglicherweiſe gar nicht um die Weibchen, wohl aber um eine Fliege, einen Käfer, 
einen Wurm, um einen Sitzplatz, um alles und nichts. Im Freien verſammeln ſie ſich hierzu 
auf beſonderen Plätzen. Eine etwas erhöhte, immer feuchte, mit kurzem Raſen bedeckte Stelle 
von 1,5 — 2m Durchmeſſer wird zum Kampfplatz ausgewählt und nuntäglich von einer gewiſſen 
Anzahl Männchen mehrmals beſucht. Hier erwartet jedes den Gegner, um mit ihm zu kämpfen. 
Bevor die Federn des Kragens ſich nicht ausgebildet haben, erſcheint kein Kampfläufer auf 
dem MWalplaße; ſowie er aber ſein volles Hochzeitskleid angelegt hat, findet er ſich ein und 
hält nun mit einer bewunderungswürdigen Zähigkeit an dem Platze feſt. Nur hier auf der 
Walſtatt wird der Streit ausgefochten; außerhalb herrſcht Frieden. Die Kämpfe ſind ſehr 
harmloſer Natur und eigentlich mehr Kampfſpiele. 

„Ihre Balgereien“, ſchildert Naumann, „ſind ſtets nur eigentliche Zweikämpfe; nie 
kämpfen mehrere zugleich gegeneinander; aber es fügt ſich oft, wenn mehrere am Platze ſind, 
daß zwei und drei Paare, jedes für ſich, zugleich kämpfen und ihre Stechbahnen ſich durch— 
kreuzen, was ein ſo wunderliches Durcheinanderrennen und Gegeneinanderſpringen gibt, daß 
der Zuſchauer aus der Ferne glauben möchte, dieſe Vögel wären alle toll und vom böſen 
Geiſte beſeſſen. Wenn ſich zwei Männchen gegenſeitig aufs Korn genommen haben, fangen 
ſie zuerſt, noch aufrecht ſtehend, zu zittern und mit dem Kopfe zu nicken an, biegen nun die 
Bruſt tief nieder, ſo daß der Hinterleib höher ſteht, zielen mit dem Schnabel nacheinander, 
ſträuben dazu die großen Bruſt- und Kückenfedern, richten den Nackenkragen aufwärts und 
ſpannen den Halskragen ſchildförmig aus: ſo rennen und ſpringen ſie aufeinander los, ver— 
ſetzen ſich Schnabelſtöße, die der mit Warzen bepanzerte Kopf wie ein Helm und der dichte 
Halskragen wie ein Schild auffangen, und dies folgt alles ſo ſchnell aufeinander, und ſie ſind 
dabei ſo hitzig, daß ſie vor Wut zittern, wie man beſonders in den kleinen Zwiſchenräumen 
der mehrmaligen Anläufe, die auch ſchnell aufeinander folgen, deutlich bemerkt, und deren 
mehr oder weniger, je nachdem die Kampfluſt bei den Parteien gerade heftiger oder gemäßigter 
iſt, zu einem Gange gehören, auf welchen eine längere Pauſe folgt. Der Kampf ſchließt faſt, 
wie er anfängt, aber mit noch heftigerem Zittern und Kopfnicken; letzteres iſt jedoch auch von 
anderer Art, ein Zucken mit dem Schnabel gegen den Gegner, das wie Luftſtöße ausſieht 
und Drohung vorzuſtellen ſcheint. Zuletzt ſchütteln beide ihr Gefieder und ſtellen ſich wieder 
auf ihren Stand, wenn ſie es nicht etwa überdrüſſig ſind und ſich auf einige Zeit ganz vom 
Schauplatze entfernen. 

„Sie haben keine andere Waffe als ihren weichen, an der Spitze kolbigen, im übrigen 
ſtumpfſchneidigen Schnabel, ein ſehr ſchwaches Werkzeug, mit welchem ſie ſich nie verletzen 
oder blutrünſtig beißen können, weshalb bei ihren Naufereien auch nur ſelten Federn ver— 
loren gehen und das höchſte Unglück, was einem begegnen kann, darin beſteht, daß er vom 
Gegner bei der Zunge erfaßt und eine Weile daran herumgezerrt wird. Daß ihr Schnabel 
bei zu heftigen Stößen gegeneinander ſich zuweilen zur Ungebühr biegen mag, iſt nicht 
unwahrſcheinlich und wohl möglich, daß dadurch an den zu arg gebogenen oder faſt geknickten 
Stellen jene Auswüchſe oder Knollen entſtehen, die namentlich alte Vögel, welche die wütend— 
ſten Kämpfer ſind, öfters an den Schnäbeln haben.“ 
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Das Männchen bekümmert ſich nicht um ſeine Nachkommenſchaft, es kämpft mit anderen 
Männchen, beendet die Kampfſpiele in den letzten Tagen des Juni und treibt ſich nun bis 
gegen die Zugzeit hin nach Belieben im Lande umher. 

Kein Waſſerläufer läßt ſich leichter fangen, keiner leichter an die Gefangenſchaft ge— 
wöhnen als der Kampfläufer. In einem größeren Geſellſchaftsbauer nehmen ſich dieſe Vögel 
allerliebſt aus und gewähren jedermann beſtändige Unterhaltung, mindeſtens ſolange die Brut— 
zeit währt; denn auch hier enden ihre Kämpfe nie: jede ihnen zugeworfene Semmelkrume erregt 
die ganze Geſellſchaft. Nach der Paarungszeit tritt Friede ein, und die wackeren Recken leben 
fortan ſanft, gemütlich und ruhig untereinander, obwohl einer oder der andere ſich noch zu 
drohenden Stellungen verleiten läßt. 

Außer den Menſchen machen die bekannten vierfüßigen und gefiederten Feinde der 
kleinen Strandvögel überhaupt auch auf den Kampfläufer Jagd, und namentlich die Raub— 
vögel nehmen viele weg. Überſchwemmungen vernichten die Bruten; die Eier werden wie 
Kiebitzeier aufgeſammelt und verſpeiſt. Das Fleiſch iſt wohlſchmeckend und gilt in Indien 
als ein Leckerbiſſen erſten Ranges. 

Von der Unterfamilie der Waſſerläufer beſprechen wir zuletzt die Gattung der Waſſer— 
treter (Phalaropus Driss.). Sie kennzeichnet ſich durch mittellangen, geraden, ſehr ſchwachen 
Schnabel, niedrige, ſchwache Füße, deren drei Vorderzehen durch halbe Schwimmhäute ver— 
bunden und beiderſeitig mit bogigen, am Rande fein gezähnelten Hautlappen beſetzt ſind, 
ferner durch lange, ſpitzige Flügel, kurzen, zugerundeten Schwanz, ſehr verlängerte Schwanz— 
decken und ungemein reiches Gefieder. Beſonders merkwürdig iſt die Gattung, zu der drei 
Arten gehören, dadurch, daß bei ihnen das Weibchen größer und ſchöner gefärbt iſt als das 
Männchen, das ſeinerſeits das Brüten wie auch die Sorge für die Jungen übernimmt: eine 
Umkehrung des normalen Verhältniſſes, die vereinzelt auch bei anderen Vögeln, z. B. den 
Laufhühnchen, gefunden wird. Bemerkenswert iſt ferner der ſtarke Unterſchied des Sommer— 
und Winterkleides. 

Das Gefieder des Waſſertreters, von den Isländern Odinshenne genannt, Phala- 
ropus lobatus L. (Abb. S. 250), iſt auf dem Oberkörper ſchwarzgrau, an den Seiten des 
Hinterhalſes roſtrot, an der Kehle und den Unterteilen weiß, am Kropfe und an den Seiten 
grau; die Schwungfedern ſind ſchwärzlich, die Flügeldeckfedern am Ende weiß geſäumt, die 
Schwanzfedern braun. Beim Weibchen iſt die Färbung lebhafter, das Grauſchwarz des 
Oberkörpers ſamtglänzend, die Halsfärbung und ebenſo die der Untergurgel hochrot, die des 
Kropfes und der Seiten ſchwarzgrau. Die Länge beträgt beim Männchen 18 em; das Weib— 
chen iſt merklich größer. 

Die Odinshenne trifft man im Sommer auf den Hebriden, Färöer, Island, Grönland, 
in Lappland und in der Tundra aller drei nördlichen Erdteile; ſie wandert im Winter meiſt 
nicht weit, wird aber doch ziemlich regelmäßig in Schottland und Norwegen, ſeltener an 
den Küſten von Dänemark, Deutſchland, Holland, Frankreich und Spanien, ſelbſt Italien 
geſehen. Die Waſſertreter ſind echte Kinder des Meeres, halten ſich nur während der Brut— 
zeit in der Nähe der Küſte und auf kleinen Süßwaſſerſeen des Feſtlandes ſelbſt auf und 
verbringen die übrige Zeit im Meere. 

Sie ſind vorzügliche Schwimmvögel. Ihr Schwimmen kennzeichnet Leichtigkeit, Zier— 
lichkeit und Anmut, die unwiderſtehlich hinreißen. Sie liegen leichter als irgendein mir be— 
kannter Schwimmvogel auf dem Waſſer, ſo daß ſie deſſen Oberfläche kaum zu berühren 
ſcheinen, tragen dabei das Gefieder knapp angelegt, bewegen ſich kräftig, unter kurzen Stößen 
und mit beiden Beinen abwechſelnd rudernd, nickend wie Rohrhühnchen, und durchmeſſen 
in kurzer Zeit verhältnismäßig bedeutende Strecken. Zu tauchen vermögen ſie nicht. Vom 
Waſſer erheben ſie ſich ohne weiteres in die Luft, und ebenſo fallen ſie aus der Höhe un— 
mittelbar auf den Waſſerſpiegel herab. Schwimmend verrichten ſie alle Geſchäfte. Dabei 
gilt es ihnen vollkommen gleich, ob das Waſſer ruhig wie ein Spiegel oder bewegt, ob es kalt 
oder warm iſt: Faber ſah ſie auf den Teichen der heißen Quellen, in deren Waſſer man kaum 
die Hand halten kann, mit demſelben Gleichmute wie zwiſchen Eisſchollen umherſchwimmen. 
Ihr ſchneidender, ungewöhnlich hoher Lockton ähnelt dem kleinerer Strandläufer, läßt ſich 
aber ſchwer mit Buchſtaben ausdrücken. 
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Das Neſt der Waſſertreter ſteht nicht auf Inſeln oder trockenen Stellen in den Teichen, 
ſondern regelmäßig an deren Rande, und iſt eine einfache, aber hübſch gerundete Mulde im 
Graſe. Die drei bis vier Eier ſind verhältnismäßig klein und auf olivenfarbenem oder 
dunkel graugrünem Grunde mit vielen kleineren und größeren ſchwarzbraunen Flecken ge— 
zeichnet. Nur die Männchen haben zwei Brutflecke. Am Neſte zeigt ſich der brütende Vogel 
ſehr beſorgt, fliegt beſtändig herbei, beſchreibt einen weiten Bogen, um ſofort wieder zurück— 
zukehren, und treibt es in dieſer Weiſe fort, ſolange man ſich in der Nähe des Neſtes auf— 
hält. Die Jungen ähneln in ihrem Betragen anderen Strandvögeln, unterſcheiden ſich aber 
von ihnen dadurch, daß ſie ſofort fertig ſchwimmen können. Die Färbung ihres Dunenkleides 
it eine verhältnismäßig dunkle, der des Riedgraſes ähnlich. 

Anfang Auguſt führen die Alten ihre inzwiſchen flügge gewordenen Jungen hinaus 
zu den Inſeln in den Fjorden und ſammeln ſich hier zu unſchätzbaren Scharen, die jetzt ihr 

Waſſertreter, Phalaropus lobatus E. 1½ natürlicher Größe. 

Winterleben beginnen. Anfang September haben ſie ihr Winterkleid bereits angelegt und 
ſich auch ſchon ſo gemäſtet, daß ſie für den Sammler unbrauchbar geworden ſind. Ende 
September verlaſſen fie die Küſte gänzlich und ſchwärmen nun auf das hohe Weer hinaus. 

* 

Die dritte Unterfamilie iſt die der Schnepfen. Dieſe kennzeichnen ſich, nach Gadow, durch 
die beſondere Länge des Schnabels, deſſen Endteil weich und ſehr nervenreich, dabei etwas 
angeſchwollen und dicker als der Mittelteil iſt. Innerhalb der Unterfamilie ſtehen ſich einige 
Gattungen mit etwa 30 Arten, die man als die eigentlichen Schnepfen bezeichnen könnte, 
beſonders nahe. Ihre Werkmale ſind der walzenförmige Rumpf, der ſtarkgewölbte, mittel— 
große Kopf, an dem die Augen ſonderbar weit nach hinten gerückt ſind, der ſchwache, ſchlanke 
Fuß, der mittellange, ſpitzige Flügel, deſſen hinterer Rand mehr oder weniger ſichelförmig 
ausgeſchnitten iſt, ſowie endlich der kurze, ſtark gerundete Schwanz. Das Gefieder iſt durch 
große Weichheit ausgezeichnet. Alle dieſer Gruppe angehörigen Vögel bewohnen feuchte 
und ſumpfige Orte, leben im Sommer paarweiſe, während des Herbſtes und Winters in 
Geſellſchaften, verkehren gern miteinander und freſſen Inſekten und deren Larven, Würmer, 
Schal- und Krebstierchen. Das Neſt enthält meiſt vier birnförmige, erdfarbene, gefleckte 
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Eier; die Eltern führen die mit Flaum bedeckten, das Neſt ſehr bald verlaſſenden Jungen, 
bis dieſe ſelbſt imſtande ſind, ſich Nahrung zu ſuchen. Verſchiedene Arten ſind ausgeſprochene 
Nachttiere. Alle bei uns wohnenden Arten gehören zu den Zugvögeln, während die unter 
niederen Breiten lebenden Strichvögel ſind. 

Die beſonderen Merkmale der Gattung der Waldſchnepfen (Scolopax J.) find große, 
auffallend weit nach oben und hinten ſtehende Augen, langer, gerader, nach vorn ſich ver— 
ſchmächtigender, ſehr weicher und biegſamer, taſtfähiger Schnabel, deſſen Unterkieferſpitze von 
der des oberen teilweiſe umſchloſſen wird, niedriger, ſchwacher, über der Ferſe befiederter Fuß, 
unter deſſen drei Vorderzehen die mittlere durch ihre Länge auffällt, und verhältnismäßig 
kurzer, aber breiter Flügel. Das Kleingefieder liegt trotz ſeiner Weichheit und Dichte glatt 
oder doch geſchloſſen an; ſeine Färbung ähnelt, ungeachtet der ſehr verſchiedenartigen Zeich— 
nung, unter allen Umſtänden der Bodenfärbung des Aufenthaltsortes. 

Die Waldſchnepfe oder Schnepfe ſchlechthin, Scolopax rusticola IL. (j. die Tafel bei 
S. 229), vertritt bei uns die Gattung. Das Gefieder iſt auf dem Vorderkopfe grau, auf 
Ober-, Hinterkopf und Nacken mit vier braunen und ebenſo vielen roſtgelben Querſtreifen 
gezeichnet, im übrigen oben roſtfarben, roſtgrau, roſtgelb, graubraun und ſchwarz gefleckt, 
an der Kehle weißlich, auf dem übrigen Unterkörper graugelblich und braun gewellt; die 
Schwungfedern ſind auf braunem, die Steuerfedern auf ſchwarzem Grunde mit roſtfarbenen 
Flecken gezeichnet. Das ſehr große Auge hat eine braune Iris, der Schnabel iſt, wie der 
Fuß, horngrau. Die Länge beträgt 32 em. 

Mit Ausnahme einiger nordiſchen Inſeln hat man die Waldſchnepfe in allen Ländern 
Europas und ebenſo in ganz Nord- und Mittelaſien angetroffen. Gewöhnlich nimmt man 
an, daß ihre eigentliche Heimat, d. h. alſo ihr Brutgebiet, zwiſchen dem 45. und 67. Grade 
nördlicher Breite gelegen ſei. In Deutſchland, England, Schottland und Irland brüten ver— 
hältnismäßig wenige Schnepfen, die meiſten noch in den Mittelgebirgen oder im Norden 
unſeres Vaterlandes; im Norden trifft man ſie während des Sommers in allen größeren 
Waldungen an. Wilde Winter veranlaſſen ſie zuweilen, während des ganzen Jahres am 
Brutplatz zu verbleiben, und ſolche Vögel nennt man „Lagerſchnepfen“; die Mehrzahl aber 
tritt in jedem Herbſte eine RKeiſe an und nimmt erſt in den ſüdweſtlichen Gebieten Aſiens, 
im ſüdlichen Europa und in den nordweſtlichen Teilen Afrikas Herberge. 

Je nach der im Norden ſtattfindenden Witterung trifft die Schnepfe bei uns zulande 
früher oder ſpäter im Jahre ein. Der bekannte Jägerſpruch: 

„Reminiſzere — nach Schnepfen ſuchen geh', Judika — ſind fie auch noch da, 
Okuli — da kommen ſie, Palmarum — trallarum, 
Lätare — das iſt das wahre, Quaſimodogeniti — halt, Jäger, halt, jetzt brüten ſie“ 

kann das Rechte nur ziemlich oberflächlich treffen, da die betreffenden Sonntage ſich nach 
Oſtern richten, das ein bewegliches Feſt mit ziemlich vier Wochen Spielraum iſt. Durch— 
ſchnittlich darf man annehmen, daß man von Witte März an auf durchziehende Schnepfen 
rechnen kann. Aber Beſtimmtes kann hierüber nicht geſagt werden, weil gerade dieſer 
Vogel dem Jäger in jedem Jahre neue Rätſel aufgibt. Genaue Beobachtungen laſſen 
ſchließen, daß er bei ſeinem „Zug“ durch ein Vorgefühl für die bevorſtehende Witterung 
geleitet wird. Dem kann man noch hinzufügen, daß auch die Straße, die ſie während des 
Zuges benutzen, eine vielfach verſchiedene iſt. Wenn nach einem ſtrengen Winter rechtzeitig 
Tauwetter eintritt und die Luft gelinde bleibt, geht der Frühlingszug am regelmäßigſten 
vonſtatten. Ebenſo hat man feſtzuhalten, daß die Schnepfen, wie andere Vögel auch, un— 
gern mit dem Winde ziehen, am liebſten alſo bei mäßigem Gegenwinde reiſen. 

Die Schnepfe ſcheint keine Baumart zu bevorzugen, denn man findet ſie in den Nadel— 

waldungen ebenſo häufig wie im Laubwalde. Hauptbedingung für ihr Leben iſt feuchter, 
weicher Waldboden, der ihr geſtattet, in ihm mit dem Schnabel zu bohren. Die unermeß— 
lichen Wälder des Nordens, die meiſt nur aus Fichten beſtehen, entſprechen ihren Anforde— 
rungen in jeder Hinſicht, wogegen dürftige Kiefernwaldungen ſandiger Gegenden ihr in 

keiner Weiſe zuſagen. 
f Ihr tägliches oder häusliches Leben läßt ſich nicht eben leicht beobachten, weil ſie höchſt 
furchtſam, mißtrauiſch und ſcheu iſt. Während des Tages zeigt ſie ſich niemals im Freien, 
und wenn ſie wirklich einmal gezwungen wurde, ſich hier niederzulaſſen, drückt ſie ſich platt 
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auf den Boden nieder, und ihr Gefieder geht dann, ebenſo wie das eines Rebhuhnes, in 
deſſen Färbung auf. Wenn es ſehr ruhig im Walde iſt, kann es geſchehen, daß ſie auch bei 
Tage auf dem Boden umherläuft; immer aber wählt ſie dann ſolche Stellen aus, die ſie 
möglichſt verbergen und vor dem ihr wahrſcheinlich läſtigen grellen Lichte ſchützen. Erſt 
mit der Dämmerung wird ſie munter und beginnt umherzulaufen. Bei ruhiger Haltung 
zieht ſie den Hals ein, trägt den Leib wagerecht und den Schnabel mit der Spitze gegen 
den Boden geſenkt. Der Gang iſt geduckt, ſchleichend, trippelnd, wenig ſchnell und nicht 
anhaltend, der Flug dagegen in jeder Beziehung vortrefflich. Sie kann ſich durch das dichteſte 
Gezweig hindurchwinden, ohne irgendwo anzuſtoßen, überhaupt die Eile des Fluges gänz— 
lich nach den Umſtänden einrichten, bald beſchleunigen und bald mäßigen; ſie ſchwenkt ſich 
gewandt in jeder Richtung, ſteigt oder fällt nach Belieben, erhebt ſich aber, bei Tage wenig— 
ſtens, niemals in höhere Luftſchichten und fliegt, ſolange ſie es vermeiden kann, nicht über 
freie Stellen. Wenn ſie erſchreckt wurde, vernimmt man beim Aufſtehen ein dumpfes Fuch— 
teln, an dem ſie der Weidmann jederzeit erkennt, auch wenn er ſie nicht zu ſehen bekam. 
Wurde ſie während des Tages gejagt und in Angſt verſetzt, ſo pflegt ſie ſich abends faſt ſenk— 
recht emporzuheben und dann ſo eilig wie möglich weiterzuziehen. Ganz anders fliegt 
ſie, wenn ſie „ſtreicht“, d. h. einem Weibchen zu Gefallen Flugkünſte übt. Sie bläht dabei 
ihr Gefieder auf, ſo daß ſie viel größer erſcheint, als ſie wirklich iſt, kommt höchſt langſam 
einhergeflogen, bewegt ihre Flügel nur mit matten Schlägen und ähnelt einer Eule mehr 
als irgendeinem Sumpf- oder Stelzvogel. Treffen zwei Schnepfenmännchen aufeinander, 
ſo beginnen ſie einen ſonderbaren Zweikampf in der Luft, wobei ſie ſich weidlich umher— 
tummeln und mit den Schnäbeln nacheinander ſtechen. Zuweilen packen ſie ſich wirklich 
und hindern ſich gegenſeitig im Fluge, ja es kommt vor, daß drei zuſammen einen förm— 
lichen Knäuel bilden und beim Herabwirbeln ſich in dichtem Gezweige verwickeln. Dieſes 
Streichen, der Balz vergleichbar, beginnt ſchon während des Zuges, währt anfänglich nur 
kurze Zeit, dauert ſpäter und an den Brutplätzen länger, pflegt aber ſtets mit Eintritt völliger 
Dunkelheit zu enden. 

Wenn man eine lebende Waldſchnepfe vor ſich ſieht, iſt man geneigt, ſie für einen der 
unbegabteſten Vögel zu halten, irrt ſich hierin aber; denn ſie hat nicht nur ſcharfe Sinne, 
ſondern auch überaus feine und komplizierte Inſtinkte, um ſich zu verbergen. Man meint, 
ſie wiſſe genau, welch vortrefflichen Schutz ihr das boden- oder rindenfarbene Kleid gewährt, 
ſo meiſterhaft verſteht ſie es, beim Niederdrücken ſtets eine Stelle auszuwählen, die ſie ver— 
birgt. Eine Schnepfe, die, ohne ſich zu regen, zwiſchen dürrem Laube, Holzgebröckel, neben 
einem Stück zu Boden gefallener Borke oder einer hervorragenden Wurzel liegt, wird ſelbſt 
von dem ſchärfſten Auge des geübteſten und erfahrenſten Jägers überſehen und günſtigen— 
falls nur an den großen Augen erkannt. In dieſer Lage verweilt ſie ſo lange, wie es ihr 
rätlich erſcheint, und namentlich wenn ſie verfolgt worden war, läßt ſie den Jäger oft bis 
auf wenige Schritte herankommen, bevor ſie plötzlich aufſteht. Sodann fliegt ſie nie anders 
als auf der entgegengeſetzten Seite des Geſträuches hinaus und ſucht ſich immer durch Ge— 
büſch und Bäume vor dem Schützen gedeckt zu halten. Beim Einfallen beſchreibt ſie oft 
einen weiten Bogen, ſtreicht aber, wenn ſie ſchon das Dickicht erreicht hat, noch weit darin 
fort, ſchlägt auch wohl einen Haken und täuſcht ſo nicht ſelten vollſtändig den Feind, der ſie 
dort aufſuchen wird, wo er ſie einfallen zu ſehen geglaubt hatte. Nach Art ihrer Familie 
bekümmert ſie ſich übrigens möglichſt wenig um andere Geſchöpfe: ſolange die Liebe nicht ins 
Spiel kommt, nicht einmal ſehr um ihresgleichen. Jedem ihr nur einigermaßen bedenklich 
vorkommenden Tiere mißtraut ſie, und faſt ſcheint es, als ob ſie auch in dem harmloſeſten 
und unſchuldigſten ein gefährliches Weſen ſähe.— 

Mit Beginn der Abenddämmerung fliegt die Waldſchnepfe auf breite Waldwege, 
Wieſen und ſumpfige Stellen im Walde oder in deſſen Nähe nach Nahrung aus. Ein ſorg— 
fältig verſteckter Beobachter, von deſſen Vorhandenſein ſie keine Ahnung hat, ſieht hier, wie 
ſie den langen Schnabel unter das alte abgefallene Laub ſchiebt und es haufenweiſe um— 
wendet, um die darunter verſteckten Larven, Käfer und Würmer bloßzulegen, oder wie ſie 
in dem feuchten, lockeren Boden ein Loch dicht neben dem anderen einſticht, ſoweit es der 
weiche, biegſame Schnabel geſtattet. In ähnlicher Weiſe durchſtöbert ſie friſchen Rinder— 
dünger, der ſehr bald von Kerbtierlarven bevölkert wird. Larven der verſchiedenſten Inſekten 
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und dieſe ſelbſt, kleine Nacktſchnecken, beſonders aber Regenwürmer, bilden ihre Nahrung. 
Nach Bechſtein ſoll ſie auch Heidelbeeren freſſen. In der Gefangenſchaft gewöhnt ſie ſich, 
wenn man ihr anfänglich reichlich Regenwürmer vorlegt, nach und nach an Wilchſemmel 
und Ameiſenpuppen, lernt auch bald das Bohren in weichem Raſen, ſelbſt wenn ſie ſo jung 
dem Neſte entnommen wurde, daß ſie keine Gelegenheit hatte, dieſe Art des Nahrungs— 
erwerbes aus Erfahrung kennen sat lernen. Die Spitze des Schnabels der Waldſchnepfe 
iſt von Leydig auf ihren feineren Bau hin unterſucht worden. Sie hat mit ihren zahlreichen 
Grübchen vergrößert ein wabenartiges Ausſehen. In jedem ſolchen Grübchen liegt immer 
eine ganze Anzahl mikroſkopiſch kleiner Nervenend- oder Taſtkörperchen beiſammen, ſo daß 
deren Geſamtmenge ſehr groß iſt. Dieſe machen den Schnabel zu einem ganz ausgezeich— 
neten Taſtorgan, das den Vogel beim Einbohren die geringſte, durch einen Wurm oder 
Inſektenlarven hervorgebrachte Erſchütterung des Bodens empfinden läßt. 

In einſamen, ſtillen Wäldern wählt ſich die Waldſchnepfe zu ihrem Niſtplatze Stellen, 
auf denen dichtes Unterholz mit freien Blößen abwechſelt. Das Neſt iſt eine Vertiefung im 
Boden, dürftig ausgelegt, und enthält vier erdfarbene Eier. Das Männchen ſcheint ſich 
wenig um die brütende Gattin zu kümmern, geſellt ſich aber zu ihr, nachdem die Jungen 
entſchlüpft und aus dem Neſte gelaufen find. Beide Eltern zeigen ſich ſehr beſorgt um die 
Familie, fliegen bei Annäherung eines Feindes ängſtlich auf und, ſich verſtellend, ſchwankend 
und wankend dahin, ſtoßen dabei ein ängſtliches „Dack dack“ aus, beſchreiben nur enge Kreiſe 
im Fluge und werfen ſich in der Nähe wieder auf den Boden hinab. Währenddem verbergen 
ſich die Jungen zwiſchen Moos und Gras ſo vortrefflich, daß man ſie ohne Hund ſelten auf— 
findet. Zahlreiche Jäger, und unter ihnen ſehr ſorgfältige Beobachter, haben geſehen, daß alte 
Waldſchnepfen ihre Jungen bei großer Gefahr wegſchafften, indem ſie ſie mit den Krallen 
packten, oder mit Hals und Schnabel gegen die Bruſt drückten, oder in den Schnabel nahmen, 
oder zwiſchen die Oberſchenkel klemmten, ſich erhoben und die Küchlein ſo in Sicherheit 
brachten. Doch vermag man noch nicht endgültig zu entſcheiden, in welcher Weiſe letztere 
fortgeſchafft werden. In der dritten Woche ihres Lebens beginnen die Jungen zu flattern, 
und noch ehe ſie ordentlich fliegen lernen, machen ſie ſich ſelbſtändig. 

Wild- und Hauskatzen, Warder, Habicht und Sperber, Edelfalken, Häher und Elſtern 
gefährden die Waldſchnepfe und deren Brut. Der Weidmann jagt ſie bloß während ihres 
Zuges im Frühling und Herbſt, der Südländer auch in der Winterherberge. Der Anſtand 
auf ſtreichende Waldſchnepfen gehört zu den köſtlichſten Vergnügungen eines jagdkundigen 
Mannes, und das Schnepfentreiben hat ebenfalls ſeine großen Reize. Hier und da ſtellt man dem 
begehrten Wilde auch wohl mit Kleb- oder Steckgarnen, Laufſchlingen, Dohnen und anderen 
Fangvorrichtungen nach. Das Fleiſch der Waldſchnepfe iſt, außer im Winter und erſten 
Frühjahr, in hohem Grade wohlſchmeckend. Man bratet ſie mit den Eingeweiden, und 
dieſe mit ihrem Inhalt an halbverdauter Nahrung und Bandwürmern, deren Goeze in 
zwei Schnepfen 400 Stück von durchſchnittlich 18 em Länge fand, gelten unter dem Namen 
„Schnepfendreck“ als Leckerbiſſen erſten Ranges. 

Wegen des verhältnismäßig langen Schnabels, der mittellangen, über der Ferſe nackten 
Füße, deren lange, dünne Zehen ganz getrennt ſind, der ſehr ſtark ausgeſchnittenen Flügel 
und des kurzen Schwanzes vereinigt man die Sumpfſchnepfen (Gallinago Leach) in einer 
beſonderen, 23 Arten umfaſſenden, faſt allweltlich, nordwärts bis an den Polarkreis, ſüd— 
wärts bis zu den Auckland-, Chatham- und Falklandinſeln verbreiteten Gattung. 

Unter den in Deutſchland vorkommenden Arten dieſer Gattung ſteht die Mittel— 
ſchnepfe, Gallinago media Frisch, an Größe obenan. Ihre Länge beträgt durchſchnittlich 
28 em. Die Oberſeite iſt auf braunſchwarzem Grunde mit licht roſtbraunen und roſtroten 
Flecken und ſchmalen, unterbrochenen, zackigen und bogigen Binden bedeckt; über den Kopf 
verlaufen drei, über den Rücken vier roſtgelbliche Längsſtreifen; der Flügel zeigt fünf lichte 
Querbinden; die weiße Unterjeite iſt mit dunkelbraunen, roſtrötlich geſäumten Pfeilflecken 
bedeckt; der Schwanz iſt ſchwarz quergebändert und breit weiß geſäumt. 

Die Mittelſchnepfe iſt Brutvogel der altweltlichen Tundra und in Deutſchland nur in 
wenigen Sümpfen und Brüchen anzutreffen. Ich fand ihr Neſt im Spreewalde; andere beob— 
achteten ſie während der Brutzeit in Holſtein, Oldenburg, Hannover, Weſtfalen, Mecklenburg, 
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Pommern und Anhalt. Nach Rey iſt ihr Brüten in Deutſchland nur in Schleswig-Holſtein 
und in Oſtpreußen ſicher nachgewieſen. Von der Tundra aus durchwandert ſie alljährlich ganz 
Europa und Mittelaſien, um in Afrika und Südweſtaſien ihre Winterherberge zu ſuchen. 

In der weiten Tundra behauptet jedes Paar ſeinen ausgedehnten Stand, und wenn es erſt 
feſt brütet, begegnet man immer nur ihm allein, niemals Geſellſchaften. Selbſt die flugbaren 
Jungen verweilen bloß kurze Zeit bei den Eltern und gehen möglichſt bald ihre eigenen Wege. 
Achtet man da, wo zeitweilig viele Wittelſchnepfen ſich aufhalten, auf die von ihnen erwähl— 
ten Stellen, ſo bemerkt man, wenigſtens im Frühling, hier vielfach verſchlungene, aber ziem— 
lich breite, deutlich ausgetretene Pfädchen zwiſchen den Halmen und Blättern des deckenden 
Graſes, die unzweifelhaft von den Schnepfen herrühren, achtſamen ſibiriſchen Jägern auch 
als beſtimmtes Merkmal ihres Vorhandenſeins gelten. Von ſolchen kleinen Pfaden erhebt 
ſich die vom Menſchen oder von einem Raubtier bedrohte Mittelſchnepfe erſt im äußerſten 
Notfalle; ſie ſteht am Tage nur auf, wenn ſie dazu gezwungen wird, fällt auch ſtets nach 
kurzem, geradem, meiſt niedrig über dem Boden dahinführendem Fluge wieder ein. Scheu 
iſt ſie nicht, im Gegenteil meiſt ſo vertrauensvoll, daß ſie erſt durch wiederholte Verfolgung 
ſich zu einiger Vorſicht bequemt. Vor dem Hunde ſteht ſie bis zum Auffliegen mit eingezoge— 
nem Halſe und gerade vorgeſtrecktem Schnabel, unbeweglich wie eine Bildſäule, nicht aber 
in geduckter Haltung wie ihre Verwandten. Ähnliches beobachtet man am brütenden Weib— 
chen; es ſitzt ungemein feſt, verſucht ſich durch Niederducken zu verbergen, bedeckt auch wohl 
ſeinen Rücken mit ausgerupftem Mooje und fliegt erſt davon, wenn der Störenfried bis in 
unmittelbare Nähe gelangte. 

Dieſelben Feinde, die der Bekaſſine nachſtellen, bedrohen auch die Wittelſchnepfe. Ihr 
Wildbret iſt das köſtlichſte aller Schnepfen, ihre Jagd die leichteſte, die Abnahme der Art in— 
folgedeſſen ebenſo erklärlich wie beklagenswert. 

Die Heerſchnepfe oder Bekaſſine, Gallinago gallinago L. iſt der Mittelſchnepfe ſehr 
ähnlich, oberſeits auf braunſchwarzem Grunde durch einen breiten, roſtgelben Streifen, der 
längs der Kopfmitte verläuft, und vier lange, roſtgelbe Streifen, die ſich über den Rücken 
und die Schultern ziehen, gezeichnet, auf der Anterſeite dagegen weiß, auf dem Vorderhalſe 
grau, hier, auf der Oberbruſt und an den Seiten braun gefleckt. Die Länge beträgt 29 em. 

Der Norden Europas und Aſiens bis zum 70. Grad nördl. Br. iſt auch die Heimat der 
Heerſchnepfe; ſie brütet überall, wo es große Sümpfe gibt, wahrſcheinlich noch im Süden 
Europas und vielleicht ſogar im Norden Afrikas. In Norddeutſchland, Holland, Dänemark, 
Skandinavien, Livland, Finnland und Süpfibirien iſt fie an geeigneten Ortlichkeiten außer— 
ordentlich gemein. Mit Beginn des Oktobers erſcheint ſie in Agypten oder in Indien in uner— 
meßlicher Anzahl, ſiedelt ſich in allen Brüchen, Sümpfen und überſchwemmten Reisfeldern an, 
ſetzt ſich ſogar an Strömen mit ſandigen Ufern feſt und geht hier wie ein Strandläufer un— 
gedeckt umher, wandert den Strömen nach, ſoweit ſie es in ſüdlicher Richtung tun kann, und 
beſucht möglicherweiſe die Quellen des Nils ebenſo regelmäßig wie die Mündungen des 
Ganges. In ihrem Weſen unterſcheidet ſich die Bekaſſine in vieler Hinſicht von der Wald— 
und Mittelſchnepfe. Sie iſt ebenſo ſcheu und furchtſam wie die Waldſchnepfe, aber weit be— 
weglicher und bewegungsluſtiger als beide Arten, gefällt ſich oft in einem Umherfliegen, das 
man als unnütz bezeichnen möchte, und wird nur, wenn ſie ſehr feiſt geworden iſt, einiger— 
maßen träge. Die Gatten hängen ſehr aneinander und lieben ihre Brut ungemein; im übrigen 
bekümmern ſie ſich, ſtrenggenommen, um kein anderes Tier, ſofern dieſes ihnen nicht gefährlich 
wird. Inſekten, Würmer, kleine Nacktſchnecken und dünnſchalige Weichtiere ſind die Nahrung 
der Heerſchnepfe. Auch ſie ſucht dieſe erſt in der Dämmerung und Nacht auf. Bei reichlichem 
Futter wird ſie außerordentlich fett. 

In entſprechenden Sümpfen brütet ein Pärchen der Sumpfſchnepfe nahe bei dem an— 
deren. Verhältnismäßig lange vor dem Legen beginnen die in jeder Hinſicht bemerkens— 
werten Liebesſpiele. „Es ſchwingt ſich das Männchen“, ſchildert Naumann ſehr richtig, „von 
ſeinem Sitze aus dem grünen Sumpfe meiſtens blitzſchnell, erſt in ſchiefer Richtung aufſteigend, 
dann in einer großen Schneckenlinie, himmelan, bei heiterem Wetter ſo hoch in die Lüfte, daß 
es nur ein gutes Auge noch für einen Vogel erkennt. In ſolcher Höhe treibt es ſich nun flat— 
ternd im Kreiſe herum und ſchießt aus dieſem mit ganz ausgebreiteten, ſtill gehaltenen Flü— 
geln ſenkrecht hernieder, darauf in einem Bogen auf- und abwärts durch die Luft und mit 
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einem jo beſonderen Kraftaufwande, daß in dieſem Bogenſchuſſe die äußerſten, beſonders 
geformten Schwanzfedern in eine bebende oder ſchnurrende Bewegung geſetzt werden und 
dadurch einen zitternden, wiehernden, ſummenden, knurrenden oder brummenden Ton geben, 
der dem Weckern einer Ziege höchſt ähnlich iſt und- dem Vogel zu dem Namen Himmels— 
ziege, Haberbock und ähnlichen verholfen hat. Durch einen ſo kräftigen Bogenſchuß iſt es 
nun wieder in die vorige Höhe gekommen, wo es wiederum flatternd einige Male herum— 
kreiſt, um Kräfte zu einem neuen, ſenkrechten Bogenſturze und dem mit ihm verbundenen 
Summen, Brummen, Meckern, oder wie man es ſonſt noch nennen möchte, zu ſammeln, der 
ſofort erfolgt. Und jo wird das Kreiſen, jedesmal etwa in der gleichen Höhe und auf einem 

Brachvogel, Numenius arquatus Bodd. ½ natürlicher Größe. 

kleinen Raume, mit den damit abwechſelnden ſenkrechten Bogenſtürzen und Meckern oft 
eine Viertel-, ja halbe Stunde lang fortgeſetzt.“ 

Die Heerſchnepfe iſt, dank ihres Aufenthaltes und ihrer bedeutenden Flugfertigkeit, 
weniger Gefahren ausgeſetzt als die Waldſchnepfe. Der Europäer verfolgt ſie ihres ſchmack— 
haften Wildbrets wegen, das dem der Mittelfchnepfe an Wohlgeſchmack zwar bei weitem 
nachſteht, das der Waldſchnepfe jedoch entſchieden übertrifft, allenthalben, wenn auch nicht 

überall mit beſonderem Eifer. 

Die Gattung der Brachvögel (Numenius J.) umfaßt neun Arten und iſt faſt weltweit 
verbreitet. Es ſind ſchlankgebaute Vögel mit ſehr langem, ſeicht gebogenem Schnabel; die Füße, 
deren vier Zehen durch eine deutliche Spannhaut verbunden werden, ſind ſchlank und hoch, bis 
weit über die Ferſe hinauf nackt, breitſohlig, die Flügel groß und ſpitz, der Schwanz mittel— 
lang und abgerundet, das Kleingefieder, das ſich weder nach dem Geſchlechte noch nach der 
Jahreszeit unterſcheidet, derb, dicht ſchließend und lerchenfarbig. 
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Der Brachvogel, Bracher oder Keilhaken, Numenius arquatus Bodd. (Abb. S. 255), 
iſt die größte unſerer einheimiſchen Arten. Seine Länge beträgt 70 — 75, die Schnabellänge 
18—20 em. Das Gefieder der Oberſeite iſt braun, licht roſtgelb gerandet, das des Anter— 
rückens weiß, braun in die Länge gefleckt, das des Unterkörpers roſtgelblich, braun geſchaftet 
und längsgefleckt; die Schwungfedern ſind ſchwarz, weiß gekantet und weiß gefleckt, die 
Steuerfedern auf weißem Grunde ſchwarzbraun gebändert. 

Es gibt kein Land in Europa, in dem der Brachvogel oder Keilhaken noch nicht be— 
obachtet worden wäre, denn von Lappland bis in die Gegend von Wien und Krain iſt er 
Brutvogel, und den Süden berührt er während ſeines Zuges. Außerdem findet er ſich im 
größten Teile Aſiens, ſoweit es Klima und Lebensbedingungen zulaſſen. Auf ſeinen 
Wanderungen durchreiſt er Afrika ebenſo regelmäßig, wie er Indien beſucht; er ſtellt ſich 
im September ein und verweilt bis zum März. In Deutſchland trifft er im April ein und 
wandert bis Anfang Mai durch, kehrt aber ſchon Ende Juli zurück, treibt ſich ziellos umher 
und bricht endlich im September nach der Winterherberge auf. Unter allen Regenpfeifer— 
formen zeigt er ſich am wenigſten wähleriſch hinſichtlich ſeines Aufenthaltes. Ihm iſt jede 
Gegend recht, die Seeküſte wie verſchiedene Binnengewäſſer, die Ebene wie das Hügelland. 
Vom Waſſer aus fliegt er auf das dürrſte Land, von dieſem auf Feld oder Wieſe, von hier 
aus wieder zum Waſſer zurück, juſt, wie es ihm einfällt. 

Scheu und vorſichtig, mißtrauiſch, ſelbſtbewußt und doch furchtſam zeigt er ſich ſtets. 
Geſelliger als viele andere Arten von Regenpfeifern, bildet er gern kleine Vereine, und ſeine 
Wachſamkeit verſammelt ſtets eine Menge minder begabter Strandvögel um ihn; er aber 
gibt ſich mit dem Geſindel nur ſo weit ab, als es ihm gerade gut dünkt. Haltung, Gang, 
Flug und Stimme zeichnen den Brachvogel vor ſämtlichen Regenpfeifern zu ſeinem Vorteil 
aus. Er geht mit großen Schritten, aber leicht und zierlich, wie Naumann ſagt, „anſtändig“, 
verdoppelt, wenn er ſchnell weiter will, ſeine Schritte nicht der Anzahl, ſondern der Weite 
nach, watet oft bis an den Leib im Waſſer umher und ſchwimmt, auch ungezwungen, recht 
gut. Sein Flug iſt zwar nicht beſonders ſchnell, aber anhaltend, regelmäßig, gewandt 
und der verſchiedenſten Wendungen fähig. 

Einzelne Gegenden Nord- ſelbſt Witteldeutſchlands, wie bei Hoyerswerda in der Ober— 
lauſitz, in der Mark, bei Wien uſw., werden vom Brachvogel bereits zum Niſten benutzt; 
eigentlich aber brütet er in nördlicheren Ländern und hier, wie bemerkt, hauptſächlich in der 
Tundra. Das Neſt iſt eine Vertiefung im Wooſe oder Riedgraſe; es enthält 4 Eier, die noch 
etwas größer als Enteneier ſind. Beide Geſchlechter ſcheinen abwechſelnd zu brüten, be— 
kunden mindeſtens warme Liebe zur Brut und ſetzen ſich angeſichts des Feindes wirklichen 
Gefahren aus. 

Inſekten der verſchiedenſten Art in allen Lebenszuſtänden, Würmer, Weich- und Krebs— 
tiere, auch Fiſchchen oder Lurche und endlich mancherlei Pflanzenſtoffe, beſonders Beeren, 
bilden die Nahrung der erwachſenen Brachvögel; die Jungen freſſen nur Kerfe, im hohen 
Norden ausſchließlich Mücken und deren Larven. 

Die Jagd iſt nicht leicht. Sicheren Erfolg verſpricht der Fang am Neſte. Die außer— 
ordentliche Vorſicht des Vogels beanſprucht aber alle Aufmerkſamkeit des Fängers. Das 
Wildbret wird geſchätzt, ſteht aber dem der wirklichen Schnepfen weit nach. 

Für die Uferſchnepfen (Limosa Byiss.) find bezeichnend der kräftige Leib, der kleine 
Kopf, der ſehr lange, bald gerade, bald ſanft aufwärts gebogene Schnabel, der in eine breite, 
löffelartige Spitze ausläuft; ferner der hohe, ſchlanke, vierzehige Fuß, der ziemlich lange, 
ſchmale, ſpitzige Flügel, der kurze, ab- und zugerundete, aus zwölf Federn gebildete Schwanz 
und die ſehr übereinſtimmende, nach der Jahreszeit verſchiedene Färbung. In Geſtalt und 
Weſen ſtehen die Uferſchnepfen dem Waſſerläufer am nächſten, jedoch läßt ſich nicht verkennen, 
daß ſie auch mit den Brachvögeln Ahnlichkeit haben, während ſie anderſeits wiederum an 
die Schnepfen erinnern. 

Die Pfuhlſchnepfe, Limosa lapponica I., iſt auf der Oberſeite ſchwarz, roſtfarben 
gefleckt, der Bürzel iſt weiß, Scheitel und Nacken ſind hell roſtrot, die unteren Teile lebhaft 
dunkel roſtrot. Beim Weibchen ſind die Farben weniger lebhaft. Im Winterkleide ſind die 
Oberteile aſchgrau, die Unterteile weiß. Die Länge beträgt 41 em. 
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Die Pfuhlſchnepfe brütet in Nordeuropa und Nordaſien; von hier aus aber beſucht ſie 
während ihres Zuges den größten Teil von Südaſien, ganz Südeuropa und Nordafrika, er— 
ſcheint alſo auch an den deutſchen und beſonders an den holländiſchen Küſten in Menge. 
„Myriaden“, ſagt Naumann, „ſtreichen an der Weſtküſte Schleswigs und Jütlands in 
wolkenähnlichen Zügen von den Watten auf die Wieſen und Viehweiden und auf jene zurück, 
wie ihnen Ebbe und Flut gebieten; wo ſich eine ſolche Schar lagert, bedeckt ſie buchſtäblich 
den Strand in einer langen Strecke oder überzieht, wo ſie ruhig auf den Watten ihrer Nah— 
rung nachgeht und weniger dicht beiſammen iſt, eine faſt nicht zu überſehende Fläche. Un— 
glaublich iſt ein ſolches Gewimmel und das Aufſteigen einer Schar in der Ferne oft einem 
aufſteigenden Rauche ähnlich.“ Während des Zuges entfernen ſie ſich ungern vom Meere, 
treiben ſich auf den von der Ebbe bloßgelegten Watten und Sandbänken umher, ſchwärmen 
mit zurückkehrender Flut nach dem Feſtlande zurück, ſenden, wenn die Ebbe wieder eintritt, 
Kundſchafter aus, erheben ſich, nachdem ihnen dieſe die erwünſchte Nachricht gebracht, unter 
entſetzlichem Lärm, eilen dem Waſſer zu und folgen nun den zurückweichenden Wogen. 

Die Pfuhlſchnepfen ſchreiten mit gemeſſenen Schritten am Waſſerrande einher, waten 
oft bis an den Leib ins Waſſer, ſchwimmen auch und wiſſen ſich im Notfalle trefflich durch 
Untertauchen zu helfen. Der Flug ähnelt dem der kleineren Waſſerläufer hinſichtlich der 
Leichtigkeit und Gewandtheit, ſteht ihm auch kaum an Schnelligkeit nach. Das Betragen der 
Pfuhlſchnepfen läßt auf ſcharfe Sinne und hochentwickelte Fähigkeiten ſchließen. Zuweilen 
trifft man einzelne an, die ſich gar nicht ſcheu zeigen; eine Geſellſchaft aber iſt immer ſcheu, 
ſie mag ſich aufhalten, wo ſie will. Würmer und ausgebildete Inſekten oder deren Larven, 
kleine Weichtiere, junge Krebſe und Fiſchchen ſind die Nahrung der Pfuhlſchnepfen; große 
Beute vermögen ſie nicht zu verſchlingen. 

In der Gefangenſchaft benehmen ſich die Pfuhlſchnepfen wie andere Waſſerläufer, gehen 
leicht ans Futter, gewöhnen ſich bald ein, lernen ihren Wärter kennen und halten ſich jahre— 
lang vortrefflich. 3 

Die eigentümliche Familie der Scheidenſchnäbel, die nur fünf Arten in einer Gattung 
(Chionis Forst.) umfaßt, bewohnt die Inſeln des antarktiſchen Gebietes. Ihre Witglieder ſind 
von hühnerartiger Geſtalt, haben einen mäßig großen Kopf, kurzen Hals, kurzen Lauf, drei 
halbgeheftete Vorderzehen und eine kurze, hoch eingelenkte Hinterzehe. Der kurze, kräftige, 
gekrümmte Schnabel iſt oben an der Wurzel mit einer die Naſenlöcher überdeckenden Horn— 
ſcheide verſehen. Die Farbe des Gefieders iſt durchaus rein weiß. Die Scheidenſchnäbel 
niſten in Felſenſpalten, legen 1— 3 anſehnliche, birnförmige Eier, die auf lehmfarbigem 
Grunde dicht purpur- oder violettbraun gefleckt ſind. Die Jungen tragen ein graues Dunen— 
kleid. Der Kleine Scheidenſchnabel, Chionis minor Hartl., bewohnt Kerguelenland, die 
Marion- und Prinz-Eduard-Inſel. 

Es ſind dieſe Vögel auf Kerguelenland für die dort brütenden anderen Waſſervögel ein 
wahres Kreuz. Mit Vorliebe freſſen ſie die Eier der Pinguine. Hall ſah einen alten Pinguin, 
der gerade im Begriff war, ſein faſt ebenſo großes Kind zu füttern. Neben beiden ſtand 
ein Scheidenſchnabel. In dem Augenblick, als der alte Pinguin ſich vorwärts beugte, um 
dem Jungen einen leckeren Biſſen zu reichen, ſprang der dreiſte Scheidenſchnabel dem Pinguin— 
kinde in den Nacken, drückte den armen Burſchen nieder und nahm ſtatt ſeiner die Gabe in 
Empfang. Vor Menſchen zeigen die Scheidenſchnäbel der Kerguelen ebenſowenig Scheu wie 
andere dort lebende Vögel. „Neugierig pickten ſie“, ſo erzählt Chun, „an den Schuhen und 
Gewehrkolben, um uns dann mit trippelndem Gang auf der weiteren Wanderung zu begleiten“. 

* 

Die Rennvögel bilden eine 26 Arten umfaſſende, die heißen und wärmeren gemäßigten 
Gegenden der Alten Welt, beſonders Afrika und die angrenzenden Gebiete bewohnende Familie 
der Schlammläufer. Sie haben einen kurzen bis mittellangen Schnabel mit vollſtändiger 
Naſenſcheidewand, ſchlanke, über der Ferſe nackte Beine mit drei mittellangen, ſchmalen Vorder— 
zehen, deren äußere und mittlere durch eine Spannhaut verbunden ſind, lange Flügel und 
einen ziemlich langen, entweder gerade abgeſchnittenen oder gegabelten Schwanz. Sie legen 
ein weißes oder mehrere bunte Eier; die Jungen find mit Dunen bedeckte Veſtflüchter. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 17 
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Alle Länder rings um das Mittelländiſche und Schwarze Weer, ferner die Tiefebenen 
der Donau und Wolga ſowie die Steppen Rußlands und Sibiriens beherbergen die Brach— 
ſchwalbe, Glareola pratincola L. Ihre Länge beträgt 26 em. Das Gefieder des Ober— 
körpers iſt olivenbraun, im Nacken roſtbräunlich verwaſchen, auf Schultern und Deckfedern 
metalliſch ſchimmernd, das des Bürzels, der Unterbrujt und des Bauches weiß; die rötlich— 
gelbe Kehle wird von einem braunen Ringe eingefaßt. 

Das Verbreitungsgebiet der Brachſchwalben erſtreckt ſich weit über Europa hinaus. 
Sie beſuchen auf ihrem Zuge alle Länder Süd- und Mitteleuropas, ganz Wittel- und Süd⸗ 
aſien und ganz Afrika. Alljährlich erſcheinen ſie im Auguſt oder September zu Tauſenden 
und Abertauſenden in Agypten und wandern zuweilen in unzählbaren Flügen längs des 
Nils oder der Küſte des Roten Meeres nach Inner-, Weſt- und Südafrika, verteilen ſich hier 
über die Steppen, fangen Heuſchrecken, erſcheinen mit Falken, Würgerſchnäppern, Bienen— 
freſſern vor der Feuerlinie der brennenden Steppe, tummeln ſich auf ſandigen Uferſtellen 
und Dünen, ſammeln ſich zu unſchätzbaren Maſſen auf dem nach der Nilüberſchwemmung 
frei werdenden Schlammlande längs des Stromes, mauſern, werden feiſt von der reichlichen 
Nahrung und kehren endlich im April und Mai wieder nach der Heimat zurück. 

Die Brachſchwalbe iſt ein ausgezeichneter Läufer, aber ein noch viel beſſerer Flieger. 
Sie läuft in kurzen Abſätzen, nach Art der Negenpfeifer, mit dem Unterſchiede jedoch, daß 
der Vogel dabei wie ein Steinſchmätzer mit dem Schwanze wippt. Der Flug ähnelt dem 
einer Seeſchwalbe und zeichnet ſich aus durch ſeine Schnelle, ſeine ſchönen Schwenkungen, 
die jähen Wendungen und die reiche Abwechſelung überhaupt. 

Während der Brutzeit ſieht man die zierlichen und harmloſen Vögel paarweiſe, ent— 
weder laufend oder fliegend, ihre Jagd auf allerlei Inſekten, Käfer, Motten, Eintagsfliegen, 
Libellen und Heuſchrecken, betreiben. Laufend jagen ſie oft, wobei die eine oder die andere 
von ihnen zuweilen meterhoch vom Boden aufſpringt, um ein in ſolcher Höhe vorüber— 
ſchwirrendes Inſekt wegzunehmen, weit häufiger aber fliegend, und zwar mit einer Ge— 
wandtheit und Geſchicklichkeit, die der echter Schwalben wenig nachgibt. Über dem Röhricht 
der Sümpfe, über dem Getreide, beſonders aber über Kleefeldern ſchweben ſie unermüdlich 
auf und nieder, ſtürzen plötzlich herab, öffnen den tief geſpaltenen Schnabel und fangen 
unter laut hörbarem Schnappen das erſpähte Inſekt, gleichviel, ob dieſes fliegt oder an 
einem der Halme feſtſitzt. Zeitweilig bilden Heuſchrecken faſt ausſchließlich ihre Nahrung. 
Nach Jules Verreaur verſchlingt der Vogel ein ſolches großes Inſekt in der Luft ganz, und 
die Verdauung geſchieht jo wunderbar ſchnell, daß nach höchſtens 10 Minuten die Reſte des 
beim Durchgange durch den Darmſchlauch gleichſam ausgepreßten Kerfes bereits wieder ab— 
gehen und ſo in kürzeſter Friſt die Vertilgung einer erheblichen Anzahl des gefürchteten 
„Entblätterers“ möglich wird. 

Wie die meiſten übrigen Rennvögel ſorgt auch die Brachſchwalbe treu für ihre Brut 
und wendet die verſchiedenſten Mittel an, um die geliebten Eier oder Kinder vor den Nach— 
ſtellungen eines Feindes zu retten. Sie täuſcht Verwundung oder Krankheit vor und nimmt, 
laut Gonzenbach, in der Nähe des Neſtes äußerſt ſonderbare Stellungen an, indem ſie die 
Flügel wie Segel in die Höhe hebt oder wagerecht ausbreitet, ſo daß die Spitzen die Erde 
berühren, ſich auch wohl mit ausgebreiteten Flügeln flach auf den Boden legt und eine Zeit— 
lang in dieſer Lage verweilt, gewiß nur, um das gleiche Reſultat zu erzielen, das ſie bezweckt, 
wenn ſie davonhinkt. 

In Ungarn und Rußland nimmt man den Brachſchwalben rückſichtslos die Eier weg, 
in Griechenland verfolgt man auch die Alten des leckeren Fleiſches wegen, das zumal im 
Herbſte ſehr fett und dann höchſt ſchmackhaft iſt. 

Die Gattung der Wüſtenläufer (Cursorius Lath.) umfaßt fünf wenig bekannte Arten. 
Es ſind ſchlanke Vögel mit mittellangem, tief geſpaltenem Schnabel, hochläufigen Füßen, 
ſpitzigen Flügeln, kurzem Schwanze und weichem, glattem Gefieder. 

Eine Art, der Wüſtenläufer, Cursorius gallicus Gm., beſucht nicht allzu ſelten 
Europa, zuweilen auch Deutſchland. Das Kleingefieder des Vogels iſt iſabellfarben, auf 
der Oberſeite rötlicher, auf der Unterjeite gelblicher, der Hinterkopf blaugrau, durch einen 
weißen Streifen von der übrigen Färbung abgegrenzt; die Schwungfedern der Hand ſind 
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braunſchwarz, die des Armes dunkel iſabellfarben, die Steuerfedern rötlich-iſabellfarben und 
mit Ausnahme der beiden Mittelfedern vor der weißen Spitze ſchwarz quergebändert. Die 
Länge beträgt 23 em. 

Nordafrika, vom Roten Meere an bis zu den Kanariſchen Inſeln, ſowie Weſtaſien, von 
Paläſtina an bis Nordweſtindien, ſind das Vaterland, die innerhalb dieſer Grenzen gelegenen 
Wüſten die Aufenthaltsorte des Wüſtenläufers. Andere Wüſtentiere wählen ſich die Stellen 
ihres Wohngebietes, in denen deſſen Armut wenigſtens einigermaßen gemildert erſcheint: 
der Wüſtenläufer bevorzugt Strecken, deren Dürre und Ode uns unheimlich dünken will. 
In der Regel ſah ich ihn immer da, wo Stein und Sand zur alleinigen Herrſchaft gekommen 
ſind und kaum für Gras, geſchweige denn für höhere, anſpruchsvollere Pflanzen Nahrung 

Krokodilwächter, Pluvianus aegyptius L. ½ natürlicher Größe. 

vorhanden iſt; nach König beſucht er mit Vorliebe die Wüſtenſtraßen, auf denen die Kara— 
wanen ziehen, weil hier durch den Kamelmiſt zahlreiche Inſekten angelockt werden. 

Vom Februar bis gegen den Juli hin trifft man den Wüſtenläufer paarweiſe an. Wer 
gewohnt iſt, eine Ortlichkeit ſorgfältig abzuſuchen, muß ihn trotz ſeines Wüſtenkleides, das 
in der Bodenfärbung gleichſam aufgeht, bald wahrnehmen, denn er hat in ſeiner Erſcheinung 
und in ſeinem Weſen etwas ſo Auffälliges, daß man ihn nicht überſehen kann. Mit beiſpiel— 
los ſchnellem Laufe rennt das Pärchen ſtoßweiſe über den Boden dahin, jeder Gatte in 
einer Entfernung von etwa 15 Schritt von dem anderen, ſelten näher, ſelten entfernter. 
Solange der Vogel läuft, ſieht man nur den Körper, nicht die Beine, denn dieſe verſchwin— 
den bei der ſchnellen Wechſelbewegung vollſtändig dem Auge: es ſieht alſo aus, als wenn 
ein fußloſer Vogel von einer unerklärlichen Kraft über den Boden dahingetrieben würde. 
Arplötzlich endet die Bewegung; der Läufer ſteht ſtill, ſichert, nimmt auch wohl ein Inſekt 
auf und ſchießt plötzlich von neuem weiter. Auch der Flug des Wüſtenläufers iſt ganz vor— 
trefflich zu nennen. 

122 
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Seinen Niſtplatz wählt der Wüſtenläufer auf dürren, mit kurzem Graſe ſpärlich be— 
wachſenen Ebenen, auch wohl auf ſteinigen Flächen. Die 2—3 Eier find echt ſandfarbig, 
da die Grundfärbung ein bleiches Ocker- oder Sandgelb iſt und die Zeichnung aus hell 
rotbraunen Wölkchen, Kritzeln und Strichen beſteht. 

Entſprechend gepflegt, halten ſich die Wüſtenläufer recht gut im Käfig. Sie gewöhnen 
ſich zwar ſchwer an ein Erſatzfutter, dauern jedoch, falls dies geſchehen iſt, jahrelang aus. 

„Wenn das Krokodil mit gähnendem Rachen auf dem Lande liegt“, erzählt Plinius, 
Herodots Mitteilungen benutzend, „fliegt der Vogel Trochilus herbei, ſchlüpft ihm ins Maul 
und reinigt es. Das tut dem Krokodil wohl, und es ſchont daher den Vogel; ja es öffnet 
den Rachen weiter, damit er ſich nicht drücke, wenn er heraus will.“ Dieſe Angabe, die man 
am liebſten ins Gebiet der Fabel verweiſen möchte, iſt tatſächlich im allgemeinen begründet, 
denn der Freundſchaftsbund zwiſchen dem Krokodil und dem Krokodilwächter, wie die Araber 
den Vogel nennen, beſteht in Wirklichkeit. 

Die Geſtalt des Krokodilwächters, Pluvianus aegyptius L. (Abb. S. 259), iſt ge⸗ 
drungen, der Kopf mittelgroß, verhältnismäßig kleiner als bei den Regenpfeifern, der Schnabel 
ziemlich kräftig, das Bein bedeutend niedriger als bei den übrigen Rennvögeln, aber doch 
noch immer ziemlich hoch, bis weit über die Ferſe nackt, der Flügel ſo lang, daß er das Ende 
des Schwanzes erreicht, der Schwanz mittellang, ſanft abgerundet; die Federn des Hinter— 
kopfes verlängern ſich etwas über die anderen, ſo daß ſie eine kurze Holle bilden. Oberkopf, 
ein breiter Zügelſtreifen, der ſich im Genick vereinigt, Nacken, ein breites Bruſtband und die 
verlängerten ſchmalen Rückenfedern find ſchwarz, ein Augenbrauenſtreifen, Kehle und Gurgel 
ſowie die ganze übrige Unterſeite weiß; die Oberflügeldeck- und die Schulterfedern ſind licht 
ſchieferblau oder aſchgrau, die Schwungfedern in ihrer Mitte und an der Spitze ſchwarz, an 
der Wurzel und vor der Spitze aber weiß, ſo daß zwei breite Bänder entſtehen, die den 
geöffneten Flügeln zum größten Schmucke werden. Die Länge beträgt 22 em. 

Der Krokodilwächter, deſſen Bild auf den altägyptiſchen Denkmälern oft dargeſtellt 
wurde, iſt im ganzen Nilgebiete häufig. Schwerlich dürfte es einen Nilreiſenden geben, dem 
der ſchmucke, lebendige, gewandte und ſchreiluſtige Vogel nicht aufgefallen wäre. Er macht 
ſich bemerklich, wenn er mit der ſeiner Familie eigenen Eilfertigkeit dahinrennt, noch mehr, 
wenn er über dem Waſſer fliegt und dabei ſeine volle Schönheit, die weiß und ſchwarz 
gebänderten Schwingen, entfaltet. 

Seinen aus dem Arabiſchen überſetzten Namen trägt er mit vollſtem Rechte, leiſtet 
jedoch nicht bloß dem Krokodil, ſondern allen übrigen Geſchöpfen, die auf ihn achten wollen, 
Wächterdienſte. Jedes Schiff, jeder nahende Menſch, jedes Säugetier, jeder größere Vogel 
erregt ſeine Aufmerkſamkeit, und er beeilt ſich, durch lebhaftes Geſchrei dies männiglich 
kundzugeben. Vortreffliches Lernvermögen und bewunderungswürdiges Gedächtnis ſind 
ihm eigen. Mit dem Krokodil lebt er wirklich in Freundſchaft, aber nicht etwa, weil das 
gefräßige Kriechtier wohlwollende Gefühle für ihn hegt, wie die älteren Beobachter meinten, 
ſondern weil des Vogels Gewandtheit ihn vor böswilligen Gelüſten ſichert. Als Bewohner 
der Sandbänke, die das Krokodil zum Schlafen und Sonnen aufſucht, iſt er mit dieſem 
Ungeheuer von Jugend auf vertraut geworden und hat gelernt, wie er ſich ihm gegenüber 
benehmen muß. Ohne Beſorgnis läuft er auf deſſen Rücken auf und nieder, als ob dieſer 
ein Stück grünen Raſens wäre, unbekümmert lieſt er Egel ab, die das Krokodil ſchröpfen 
wollen, wagt ſich ſogar daran, ſeinem gewaltigen Freunde Schmarotzer, die ſich an ſein 
Zahnfleiſch feſtſaugen, wegzunehmen: ich habe das zu wiederholten Walen geſehen. 

Auffällig iſt, daß man die Eier des häufigen Vogels ſo ſelten findet. Das rührt daher, 
daß er fie, wenn das Gelege vollzählig iſt, 10—12 em tief im Sande vergräbt, wahrſchein— 
lich um fie vor der ungeheueren Tageshitze, die durch Rückſtrahlung auf dem Sande bis zu 
60° © beträgt, zu ſchützen. Der Vogel ſitzt über dem vergrabenen Gelege, das meiſt 4 Eier 
zählt, läuft aber bei Annäh erung eines Menſchen davon. 

Der Triel iſt der deutſche und überhaupt einzige europäiſche Vertreter der die heißen und 
gemäßigten Gegenden der Alten und die heißen Gebiete der Neuen Welt bewohnenden Familie 
der Dickfüße. Deren Kennzeichen ſind: verhältnismäßig bedeutende Größe, mittellanger, 
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dünner Hals, dicker Kopf mit großen Augen und ungefähr kopflangem, geradem Schnabel, 
der an der Spitze kolbig, an der Wurzel weich, vorn hart iſt, ferner hohe, an den Ferſen ver— 
dickte Läufe, dreizehige Füße, mittellange Flügel, mittellanger Schwanz und ziemlich dicht 
anliegendes, mehr oder weniger lerchenfarbiges Gefieder. Die Familie zählt 13 Arten, wo— 
von die meiſten in der Gattung Oedienemus Temm. enthalten find. 

Anſer Triel oder Dickfuß, Oedienemus oedienemus L., iſt etwa 45 cm lang. Das 

Gefieder der ganzen Oberſeite iſt lerchenfarben; die Federn ſind roſtgrau und in der Witte 
ſchwarzbraun geſtreift, die Stirn, eine Stelle vor dem Auge, ein Streifen über und unter 
ihm weiß, ebenſo ein Streifen auf dem Oberflügel, die Federn der Unterjeite gelblichweiß, 

Triel, Oedienemus oedienemus Z. ½ natürlicher Größe. 

die Schwungfedern ſchwarz, die Steuerfedern ſchwarz an der Spitze, an den Seiten weiß. 
Die Iris iſt goldgelb, der Schnabel gelb, an der Spitze ſchwarz, der Fuß ſtrohgelb, das 
Augenlid ebenfalls gelb. 

Als eigentliche Heimat des Triel haben wir die Länder Südeuropas, Nordafrikas und 
Mittelaſiens anzuſehen, in denen es wirkliche Wüſten oder doch ſteppenartige Strecken gibt. 
In Ungarn, Oſterreich und Deutſchland fehlt er jedoch ebenfalls nicht. In der eigentlichen 
Wüſte oder an deren Grenze und ebenſo da, wo die Wüſte in die Steppe übergeht, tritt er 
als Charaktervogel des Landes auf; wenn er ſich bei uns in Deutſchland anſiedeln ſoll, darf 
ihm mindeſtens der Sand nicht fehlen, gleichviel, ob er ausgedehnte Brachfelder oder ärmliche 
Kiefernbeſtände oder mit Buſchwerk überdeckte Inſeln in Strömen und Flüſſen bewohnt. 

Sein Gang iſt, ſolange er ſich nicht beeilt, ſteif und trippelnd, kann aber zum ſchnellſten 
Rennen geſteigert werden; der Flug iſt ſanft und weich, auch ziemlich gewandt, wird aber ſelten 
weit ausgedehnt. Wenn die Nacht hereinbricht, wird der Vogel lebendig, rennt und fliegt 
unruhig hin und her, läßt ſeine Stimme erſchallen, erhebt ſich ſpielend leicht in verhältnis⸗ 

mäßig bedeutende Höhen und entfaltet Flugkünſte, die man bei ihm nie vermuten würde. 
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Bei Wondſchein ſieht man ihn von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in Bewegung, 
und wahrſcheinlich wird es in dunklen Nächten kaum anders ſein. Nach Ogilvie hört man 
tagsüber keinen Ton von dem Vogel, auch wenn man ihn vom Neſte aufſcheucht, aber nach 
Sonnenuntergang wird er ſehr laut, und man hört ſeine geheimnisvollen Rufe die ganze 
Nacht bis gegen Morgen. 

Würmer, Inſekten in allen Lebenszuſtänden, Schnecken, Fröſche, Eidechſen und Mäuſe 
ſind das Wild, dem der Triel nachſtellt; Eier und junge Neſtvögel werden wahrſcheinlich 
auch nicht vor ihm ſicher ſein. Den Feldmäuſen lauert er, laut Naumann, wie eine Katze 
auf und fängt ſie im Laufen ſehr geſchickt, indem er ihnen zuvörderſt einen tüchtigen Schnabel— 
hieb verſetzt, ſie hierauf packt, wiederholt gegen den Erdboden ſtößt, bis alle Knochen zer— 
brochen ſind, und endlich, förmlich zerquetſcht, hinunterſchlingt. Auch die Inſekten tötet er, be— 
vor er ſie verſchluckt. Zur Beförderung der Verdauung nimmt er grobe Sandkörner mit auf. 

Ende April findet man das Neſt, eine kleine Vertiefung im Sande, und in ihm ohne 
jegliche Unterlage die zwei Eier, die Hühnereiern an Größe ungefähr gleichkommen und auf 
bleich lehmgelbem Grunde ſchieferblaue Unterflecke und dunkelgelbe bis ſchwarzbraune Ober— 
flecke und Schnörkel zeigen, unter ſich aber hinſichtlich der Zeichnung ſehr abweichen. Sobald 
die Jungen, die wie die Eier eine wundervolle Schutzfärbung haben, ausgekrochen ſind, 
tragen nach Ogilvie die Alten die leeren Schalen weg, ſo daß deren auf weithin leuchtende 
weiße Innenſeite die Brutſtelle nicht verraten kann. Die Küchlein drücken ſich bei Gefahr 
ſofort auf den Boden nieder, wo ihnen jede Unebenheit einen Verſteckplatz bietet. Ein Naub- 
tier verſuchen die Eltern abzulenken; dem geübten Jäger verraten ſie durch ihr ängſtliches 
Umherlaufen den Verſteckplatz. 

Einen alten Triel ſo zu täuſchen, daß man ihm ſchußgerecht ankommt, iſt ſchwer. In 
Indien oder in der Sahara bedient man ſich der Beizfalken zur Jagd. Das Fleiſch iſt ganz 
vortrefflich. g 

Aus der Familie der Blätterhühnchen, die elf Arten zählt, erwähnen wir nur die 
Jaſſana, Jacana jacana L. Sie iſt beſonders gekennzeichnet durch leichten, zierlichen Leib, 
hohe, dünne, langzehige Beine, deren Nägel den Zehen an Länge faſt gleichkommen, einen 
ſtarken, einwärts gekehrten Dorn am Bug des Flügels und eine nackte, blutrote Stirnſchwiele. 
Der Vogel iſt ſehr ſchön gefärbt; ſeine Länge beträgt 25 em. 

Die Jaſſana iſt einer der gemeinſten Sumpfvögel Südamerikas und fehlt dort kaum 
einem ſtehenden Gewäſſer, das teilweiſe mit großen Blätterpflanzen überdeckt iſt. Sie geht 
auf den großen, an der Oberfläche ausgebreiteten Blättern der Waſſerpflanzen umher und 
erhält ſich hier, vermöge der langen Fußzehen zuſammen mit den langen Nägeln, mit 
Leichtigkeit. Wenn ſie gedankenſchnell über die dicht verworrenen Waſſerroſenblätter eilt 
und dabei doch fortwährend ſich mit der Nahrungsſuche beſchäftigt, gewährt ſie ein höchſt 
unterhaltendes Schauſpiel. Auf dem feſten, nicht elaſtiſchen Untergrund des Landes iſt der 
Gang ſehr unbeholfen. Beim Niederſetzen hebt ſie die zierlichen Flügel hoch in die Höhe und 
zeigt die in der Sonne hell glänzenden, ſchön gelbgrünen Schwungfedern, gleichſam als wolle 
ſie alle ihre Neize entfalten. Jaſſanas, die im hellen Sonnenſchein auf den großen, grünen 
Blättern der Waſſerpflanzen ſich bewegen, überſtrahlen die prächtigen Blüten der letzteren 
noch bei weitem. Beim Niederſetzen oder kurz vor dem Wegfliegen vernimmt man gewöhn— 
lich die laute, dem Lachen ähnliche Stimme, die den Gefährten zur Warnung dienen ſoll. 

Zweite Unterordnung: Möwenvbgel. 

Zu der Unterordnung der Möwenvögel gehören vorwiegend von Fiſchnahrung lebende 
Vögel. Sie haben ſpitze Flügel. Die Naſenlöcher ſind ſchlitzförmig, durchgängig. Die Vorder— 
zehen ſind mit Schwimmhäuten verſehen. Die Eier ſind ſtark gefleckt oder mit Schnörkeln 
gezeichnet. Wir teilen die Unterordnung ein in die Familie der Möwen und in die der 
Flügeltaucher. 

Die Möwen bilden eine wohlabgegrenzte Familie. Der Leib iſt kräftig, der Hals kurz, 
der Kopf ziemlich groß, der Schnabel mittellang, ſeitlich ſtark zuſammengedrückt, bis zur 
Mitte des Firſtes gerade, von hier aus mit ſanftem Haken abwärts gebogen, oben und unten 
ſcharfſchneidig, die Spitze des Unterjchnabels an beiden Seiten eckig ausgezogen, der Rachen 
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bis ans Auge geſpalten, der Fuß mittelhoch, mit ſchlanken Läufen, faſt ausnahmslos vierzehig 
und vorn mit Schwimmhäuten verſehen, der Flügel groß, lang, breit, jedoch ſchmal zugeſpitzt, 
der Schwanz mittellang, breit und gerade, das Kleingefieder ſehr dicht, auf der Unterjeite 
pelzartig, weich und ſanft, die Färbung zart und anſprechend, im ganzen ſehr einheitlich, 
nach Jahreszeit und Alter meiſt verſchieden. 

Die Möwen, von denen man etwa 110 Arten unterſchieden hat, ſind über alle Teile 
unſerer Erde verbreitet und beleben alle Meere. Wenige Arten entfernen ſich weit vom 
Lande und kehren, wenn ſie es tun, immer bald wieder zu ihm zurück, ſo daß man ſie eigentlich 
als Küſtenvögel bezeichnen muß. Für den Schiffer ſind fie die ſicherſten Boten des Landes: 
wenn ſie erſt wieder ein Fahrzeug umkreiſen, iſt die Küſte nicht mehr fern. Sie kommen aber 
auch an Binnengewäſſern vor. Viele Arten gehören zu den Zugvögeln, andere wandern oder 
ſtreichen. Dieſe Ortsveränderungen hängen aufs engſte mit der Ernährung zuſammen. Für 
alle Möwen ohne Ausnahme bilden Fiſche eine beliebte Nahrung, viele von ihnen gehören 
aber gleichzeitig zu den eifrigſten Inſektenjüägern. Neben dieſen beiden Hauptnahrungs— 
ſtoffen erbeuten ſie alle kleineren Tiere, die das Weer beherbergt, oder alle tieriſchen 
Stoffe überhaupt. Von einem beſtändigen Heißhunger geplagt und offenbar geradezu un— 
erſättlich, freſſen ſie Aas wie die Geier, jagen nach lebender Beute wie Raubvögel und leſen 
am Strande zuſammen wie Tauben oder Hühner. 

Anſprechend ſind Geſtalt und Färbung, anmutig die Bewegungen der eigentlichen Mö— 
wen, anziehend ihr Treiben. Ihr Gang iſt gut und verhältnismäßig raſch. Ihre Schwimm— 
fertigkeit iſt vortrefflich; ſie liegen leicht wie Schaumbälle auf den Wogen und ſtechen durch 
ihre blendenden Farben von dieſen jo lebhaft ab, daß ſie für das Meer ein wahrer Schmuck, 
ſind. Ihr Flug geſchieht mit langſamen Flügelſchlägen, dieſe wechſeln aber oft mit anhal— 
tendem, leichtem und ſchönem Schweben ab, das an das der breitflügeligen Falken erinnert 
und mit ſpielender Leichtigkeit ausgeführt wird. Widerlich iſt die Stimme, bald ſtärker, bald 
ſchwächer ſchallende, kreiſchende und krächzende Laute, bis zum Überdruß ausgeſtoßen, falls 
irgend etwas die Tiere erregt. Anter den Sinnen ſtehen Geſicht und Gehör entſchieden obenan. 

Alle Möwen ſind wohlbegabte Vögel, die ihr Benehmen nach den Verhältniſſen ein— 
zurichten wiſſen; alle ſind mutig anderen Geſchöpfen gegenüber, ſelbſtbewußt und etwas 
herrſchſüchtig, ihren Gatten und ihrer Brut treu zugetan, lieben auch die Geſellſchaft mit 
anderen ihrer Art: aber alle ſind ebenſo neidiſch, mißgünſtig und unfreundlich gegen andere 
Vögel und opfern ihrer Freßgier die ſcheinbar beſtehende Freundſchaft ohne Bedenken. 

Während der Brutzeit vereinigen ſich alle Arten zu Geſellſchaften, die nicht ſelten zu un— 
zählbaren Scharen anwachſen. Schon im nördlichen Deutſchland gibt es Möwenberge, die von 
mehreren hundert Paaren bewohnt werden; weiter oben im Norden kann man Anſiedelungen 
ſehen, deren Bewohner keine Schätzung ihrer Anzahl zulaſſen. Die Neſter liegen hier oft ſo 
dicht nebeneinander, daß die brütenden Alten ſich drängen. Die erwähnte große Anhänglich— 
keit an die Brut läßt beide Eltern, wenn ſie dieſe gefährdet ſehen, jede Nüdjicht vergeſſen. Die 
Jungen kommen in einem dichten, gefleckten Dunenkleide zur Welt und verlaſſen das Neſt da, 
wo deſſen Anlage es erlaubt, ſchon in den erſten Tagen, die auf den Geſimſen ſteiler Felswände 
erbrüteten aber müſſen hier ausdauern, bis ihnen die Schwingen gewachſen ſind. Anfänglich 
erhalten die Jungen halbverdaute Nahrung von den Alten vorgewürgt, ſpäter werden ſie mit 
friſch gefangenen oder aufgeleſenen tieriſchen Stoffen geatzt. Aber nach Caley verſtehen die 
Alten häufig nicht zu beurteilen, was ihre Jungen zu verſchlingen vermögen, und bringen ihnen 
viel zu große Fiſche. Nach dem Ausfliegen verweilen die Kinder noch einige Zeit in Geſellſchaft 
ihrer Eltern, verlaſſen dann aber die Brutplätze und zerſtreuen ſich nach allen Seiten hin. 

Im hohen Norden der Erde zählt man die Möwen nicht bloß zu den ſchönſten, ſondern 
auch zu den nützlichſten Vögeln und hegt und pflegt ſie ebenſo wie die übrigen Kinder des 
Meeres, die alljährlich auf den Vogelbergen erſcheinen. Möweneier werden gern gegeſſen 
und weithin verſandt, die Federn dienen zur Füllung der Betten, das Fleiſch junger Möwen 
gilt als ſchmackhaft. Der Fang wird auf verſchiedene Weiſe bewerkſtelligt: man legt Schlin— 
gen auf Sandbänke, ködert Netze mit Fiſchen, wirft beſpickte Angelhaken aus und erreicht in 
der Regel ſo oder ſo ſeinen Zweck. Gefangene Möwen laſſen ſich leicht erhalten, ſind aber etwas 
koſtſpielige Pfleglinge des Tierliebhabers, weil man ihnen Fiſche oder Fleiſchnahrung reichen 

muß, wenn man ihren Bedürfniſſen genügen will. 
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Die Familie der Möwen zerfällt in drei Unterfamilien: in die der echten Möwen, der 
Seeſchwalben und der Scherenſchnäbler. 

Die Gruppe der Raubmöwen möge hier als die erſte in der Unterfamilie der echten 
Möwen genannt werden. Ihre beſonderen Werkmale ſind der mit einer Wachshaut bekleidete 
Schnabel, der auf dem Firſte ſtarkhakig überwölbt iſt, der Fuß, deſſen verhältnismäßig kurze 
Zehen durch vollſtändige Schwimmhäute verbunden und mit ſtark gekrümmten ſpitzigen, 
ſcharfrandigen Nägeln bewehrt ſind, und die großen, langen, ſchmalen und ſpitzigen Flügel. 

Die Raubmöwen leben vorzugsweiſe in den kälteren und kalten Gegenden nach den 
Polen zu, meiſt auf offenem Meere, nur während der Fortpflanzungszeit an den Küſten des 
Feſtlandes und der Inſeln. Sie fliegen mehr, als ſie ſchwimmen, gehen oder ſtehen, und 
zwar in einer von allen übrigen Seefliegern verſchiedenen Weiſe: kühne, mannigfach ab— 
wechſelnde, oft wunderliche Schwenkungen ausführend, gleitend und rüttelnd. An Sinnes— 
ſchärfe übertreffen ſie die Verwandten in demſelben Grade, wie ſie ihnen an Mut und Kühn— 
heit überlegen ſind. Wie echte Raubvögel greifen ſie alle Tiere an, die ſie bewältigen können, 
und als Schmarotzer peinigen ſie andere Vögel ſo lange, bis dieſe geängſtigt die gewonnene 
Beute fallen laſſen. Zur Anlage ihres Neſtes ſcharren ſie eine rundliche Vertiefung in den Sand 
oder machen eine ſolche im Mooſe der Tundra zurecht, belegen das einfache Neſt mit nur 
2 Eiern und brüten dieſe, Männchen und Weibchen abwechſelnd, mit wärmſter Hingebung 
aus, verteidigen auch die Brut mutig gegen jeden nahenden Feind. 

Die Jagd hat keine Schwierigkeit, weil die Raubmöwen ſich durch jede Falle oder 
jeden Köder herbeilocken laſſen und vor den Menſchen ebenſowenig Furcht zeigen wie vor 
anderen Tieren. 

Die Rieſenraubmöwe oder Skua, Megalestris catarrhactes L., wohl die aus— 
gezeichnetſte Art der Unterfamilie, iſt faſt ſo groß wie der Kolkrabe: ihre Länge beträgt 57 em. 
Das Gefieder, auch das der jungen Vögel, iſt auf graubraunem, unten lichterem Grunde röt— 
lich und blaßgrau längsgeſtreift, ein Fleck an der Wurzel der dunklen Schwingen weiß. 

Als die Heimat der Skua wird der zwiſchen dem 60. und 70. Grade nördl. Br. liegende 
Gürtel angeſehen. In Europa bewohnt fie die Färöer ſowie die Orkney- und Shetlandinſeln, 
die Hebriden und Island, von hier aus im Winter bis an die engliſche, deutſche, holländiſche 
und franzöſiſche Küſte hinabſtreichend. Die Mehrzahl verweilt jedoch auch während der kalten 
Jahreszeit im Norden und ſucht ſich da, wo das Meer offen bleibt, ihre Nahrung. 

Von den großen eigentlichen Möwen unterſcheidet ſich die Rieſenraubmöwe durch die 
Mannigfaltigkeit, Behendigkeit und Gewandtheit ihrer Bewegungen. Beim Fluge überraſcht 
ſie durch ihre kühnen und unerwarteten Wendungen, die an die Flugbewegung der Raub— 
vögel erinnern. Zuweilen ſchwebt ſie ohne Flügelſchlag, zuweilen jagt ſie in ſchiefer Richtung 
von oben nach unten mit reißender Schnelligkeit durch die Luft. Ihre Stimme iſt ein tiefes 
„Ach ach“ oder ein rauhes „Jia“; beim Angriff auf einen Feind ſtößt ſie ein tiefes „Hoh“ 
aus. Sie iſt der gefürchtetſte Vogel des Meeres, lebt mit keinem anderen in freundſchaftlichem 
Verhältnis, wird gehaßt, aber nur von den mutigſten angegriffen. Welchen Eindruck ihre 
Kühnheit auf die übrigen Vögel macht, geht am beſten daraus hervor, daß ihr ſelbſt die 
größten und ſtärkſten Seevögel, die ihr an Kraft weit überlegen zu ſein ſcheinen, ängſtlich 
ausweichen. Ihre Regſamkeit iſt die Folge ihres beſtändigen Heißhungers: ſolange ſie fliegt, 
jagt ſie auch. Sieht ſie keinen anderen Vogel in der Nähe, ſo läßt ſie ſich herbei, ſelbſt Beute 
zu fangen, ſtößt auf Fiſche herab, läuft am Strande hin und her und ſucht das zuſammen, 
was die Flut auswarf, oder lieſt am Lande Würmer und Inſekten auf; ſobald ſie aber an— 
dere fleiſchfreſſende Seevögel von weitem erblickt, eilt ſie auf dieſe zu, beobachtet ſie, wartet, 
bis ſie Beute gemacht haben, ſtürzt herbei und greift ſie nun mit ebenſoviel Kraft und Ge— 
wandtheit wie Mut und Frechheit an, bis ſie ſich von der eben erjagten Nahrung trennen. 
Gar nicht ſelten bemächtigt ſie ſich auch des Vogels ſelbſt. Auf den Vogelbergen plündert 
ſie die Neſter der dort brütenden Vögel in der rückſichtsloſeſten Weiſe, indem ſie Eier und 
Junge weg- und ihrer Brut zuſchleppt. Ihre Angriffe hat man ſie ſtets nur mit dem Schnabel 
ausführen ſehen, doch mögen auch die ſcharfen Krallen zuweilen mit benutzt werden. 

Mut und Kraft zeigt die Skua beſonders bei der Verteidigung ihrer Jungen. Die Alten 
erheben ſich bei Ankunft des Feindes ſofort in die Luft, ſchreien fürchterlich und ſtoßen mit 
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unvergleichlicher Kühnheit auf den Gegner hinab, wobei ſie Menſchen ebenſowenig ſcheuen 
wie Hunde. Menſchen verſetzen ſie oft derbe Stöße auf den Kopf: die Färinger halten, laut 
Graba, zuweilen ein Weſſer über die Mütze, auf das ſich die herabſtoßenden Alten ſpießen. 
Je näher man dem Neſte kommt, um jo dichter umkreiſen dieſe den unwillkommenen Beſucher 
und ſtürzen zuletzt in ſchräger Linie auf ihn hernieder. Anterdeſſen ſind gewöhnlich die in 
ein braungraues Flaumkleid gehüllten Jungen davongelaufen und haben ſich verborgen. 

Bekannter als alle übrigen Arten iſt die Schmarotzerraubmöwe, Stercorarius pa- 
rasiticus L. Sie iſt beträchtlich kleiner und ſchlanker gebaut als die Skua, auch durch be— 
deutend über die anderen verlängerte, zugeſpitzte „Spießfedern“ ausgezeichnet und, einen 
weißen oder gelblichweißen Stirnfleck und die ebenſo gefärbte Kehle ausgenommen, von 
Farbe entweder gleichmäßig rußbraun oder auf der Oberſeite rußbraun, an der Kehle gelblich, 
auf der Unterjeite grauweiß, am Kropfe grau, ohne daß hinſichtlich dieſer verſchiedenen Fär— 
bung Alter oder Geſchlecht eine Rolle ſpielen. 

Soweit unſere Beobachtungen reichen, dürfen wir die Schmarotzerraubmöwe als die ge— 
meinſte Art ihrer Familie erklären. Auch ſie bewohnt den Norden der Erde, von Spitzbergen 
und Grönland an bis zum mittleren Norwegen herab, und ſtreicht im Winter in Europa 
regelmäßig nach der ſüdlichſten Küſte der Nordſee, verirrt ſich auch ins Binnenland. 

Naumann jagt mit Recht, daß ihr Flug einer der merkwürdigſten und veränderlichſten in 
der ganzen Vogelwelt ſei. Oft fliegt ſie längere Zeit wie ein Falke dahin, bald langſam die 
Flügel bewegend, bald wieder auf weitere Strecken hin ſchwebend, bald wiederum mit ziemlich 
ſteil aufgerichtetem Leibe nach Art eines Turmfalken rüttelnd, ſo daß man ſie, von ferne geſehen, 
wohl mit einem Weihen verwechſeln kann; plötzlich aber zittert oder wedelt ſie ungemein haſtig 
mit den Flügeln, ſtürzt ſich in einem Bogen hernieder, ſteigt wieder aufwärts, beſchreibt eine 
ſchlängelnde Linie, die aus größeren und kleineren Bogen zuſammengeſetzt wird, ſchießt mit 
raſender Eile nach unten, fliegt langſam wieder nach oben, erſcheint in dem einen Augenblicke 
matt und ſchlaff, in dem anderen „wie vom böſen Geiſte beſeſſen“: dreht und wendet ſich, 
zappelt und flattert, kurz, führt die wechſelvollſten und mannigfachſten Bewegungen aus. Ihr 
Weſen iſt dem der Skua in vieler Hinſicht verwandt: im Verhältnis zu ihrer Größe iſt die 
Schmarotzerraubmöwe ebenſo dreiſt, zudringlich, mutig, neidiſch, hab- und raubgierig wie jene. 

Als Neſtplünderer habe ich ſie nicht kennen gelernt; dagegen verfolgt auch ſie die Sturm— 
möwen beſtändig und zwingt dieſe, ihr die eben gefangene Beute abzutreten. Seeſchwalben 
und Lummen ſollen noch mehr von ihr geplagt werden als die echten Möwen. Deſſen— 
ungeachtet bildet die erpreßte Beute ſchwerlich den Hauptteil der Nahrung einer Schmarotzer— 
raubmöwe, wie man wohl glauben möchte, denn ebenſooft, wie man ſie bei der Verfolgung 
anderer Vögel beobachtet, ſieht man fie über dem Meere oder am Strande des Weeres be— 
ſchäftigt, hier das von den Wellen an das Ufer geworfene Seegetier aufleſend oder mehr 
landeinwärts auf Lemminge jagend und allerlei Gewürm und Beeren verzehrend. 

Sie niſtet in der Tundra und lebt dann friedlich neben Brachvögeln, Schnepfen, Auſtern— 
fiſchern und Sturmmöwen auf derſelben Woorfläche. 

Bei der zweiten, größeren Gruppe der „echten Möwen“ entbehrt der Schnabel einer 
Wachshaut; die Nägel der Zehen ſind ſchwach oder mäßig ſtark. Weitaus die meiſten Arten 
— nicht weniger als 45 — gehören der Gattung der Fiſchermöwen (Larus L.) an, als deren 
Merkmale der gerade abgeſchnittene Schwanz und die ſehr übereinſtimmende Färbung gelten. 

Eine der häufigſten Arten iſt die Silbermöwe, auch Blaumantel genannt, Larus ar- 

gentatus Brünn. (j. die beigeheftete farbige Tafel, b). Bei ihr iſt der Mantel blaugrau oder 
möwenblau, die ſchwarzen, nach innen grauen Flügelſpitzen tragen weiße Bänder, das ganze 
übrige Gefieder iſt weiß gefärbt. Der Schnabel iſt gelb mit einem roten Fleck am Winkel des 
Unterſchnabels. Die Länge beträgt 65 em. 

Die Nordſee und das Südliche Eismeer beherbergen die Silbermöwe in Menge, außer— 
dem kommt ſie an den Küſten Nordamerikas, auf ihrem Winterzuge aber an allen Küſten 
Europas, oft auch tief im Lande, im Wittelländiſchen und Schwarzen Meere vor. 

Unter den Möwen mit dunkler Oberſeite iſt die Mantelmöwe, Larus marinus L. 
(ſ. die Tafel, a), die größte. Oberrücken und Flügel ſind ſchieferblauſchwarz, die Spitzen der 
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Schwungfedern weiß, alle übrigen Teile blendend weiß. Die Iris iſt ſilbergrau, der Augen— 
ring zinnoberrot, der Schnabel gelb, am Anterſchnabel vor der Spitze rot. Die Länge be— 
trägt 73 em. 

Der Norden der Erde, zwiſchen dem 70. und 60. Grade, iſt das Vaterland dieſer Möwe. 
Während des Winters beſucht ſie regelmäßig die Küſten der Nord- und Oſtſee, ſtreicht an 
ihnen entlang auch bis Südeuropa und noch weiter hinab. 

Sie iſt eine der ernſteſten und ruhigſten Arten, jedoch weder leiblich noch geiſtig träge, 
ſondern im Gegenteil bewegungsluſtig und regſam. Sie läßt ſich durch den ärgſten Sturm 
nicht beirren und ſtößt, wenn ſie Beute gewahrt, mit großer Kraft aus ziemlicher Höhe 
auf das Waſſer hinab, in das ſie bis zu einer gewiſſen Tiefe einzudringen vermag. An Mut 

Lachmöwe, Larus ridibundus E. ½ natürlicher Größe. 

und Raubluſt, Gier und Gefräßigkeit übertrifft fie die meiſten Verwandten; dabei iſt ſie nei— 
diſch und verhältnismäßig ungeſellig. Fiſche verſchiedener Größe bilden ihre Hauptnahrung, 
Aas von Säugetieren oder Fiſchen eine ſehr beliebte Speiſe; nebenbei fängt ſie Lemminge, 
junge und kranke Vögel, die ſie erlangen kann, raubt ſchwächeren Seevögeln die Eier weg 
oder ſucht am Strande allerlei Gewürm und Kleingetier zuſammen. Sind ihr die Schalen 
gewiſſer Krebſe und Weichtiere zu hart, ſo fliegt ſie mit der Beute auf und läßt ſie aus be— 
deutender Höhe auf Felſen fallen, um ſie zu zerſchellen. In der Gefangenſchaft gewöhnt ſie 
ſich bald an Brot und ſieht in dieſem ſchließlich einen Leckerbiſſen. 

Weit verbreitet und deshalb recht genau bekannt iſt die Lachmöwe, auch Seekrähe 
oder Mohrenkopf genannt, Larus ridibundus L. Oberkopf und Vorderhals ſind rußbraun, 
Nacken, Unterſeite, Schwanz und Schwungfedern bis gegen die Spitze hin weiß, die Federn 
des Mantels möwenblau. Die Iris iſt dunkelbraun, der Augenring rot, Schnabel und 
Fuß lackrot. Im Winterkleide fehlt die dunkle Kopfkappe; der Schnabel wie der Fuß ſind 
bläſſer als im Frühling. Die Länge beträgt 42 em. 
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Die Lachmöwe tritt erſt diesſeits des 60. Grades nördl. Br. häufig auf und iſt von hier 
an bis gegen den 30. Grad hin Brutvogel. Als ſolcher bewohnt ſie alle geeigneten Binnen— 
gewäſſer Europas, Aſiens und Amerikas gleich häufig. In vergangenen Zeiten war die Lach— 
möwe an den Seen und Teichen Deutſchlands ein wohlbekannter Vogel; heute iſt fie durch 
den zunehmenden Anbau des Bodens aus vielen Gegenden verdrängt worden, beſucht ſie 
aber noch regelmäßig während ihres Zuges. Es gibt aber doch noch Gegenden in Deutſch— 
land, wo viele Lachmöwen brüten; jo bewohnten dieſe nach Kollibay noch 1898 die Teiche 
bei Falkenberg in Schleſien zu vielen Tauſenden. Hunderte brüten auch noch heutigestages 
auf den Dippelsdorfer Teichen bei Dresden und anderswo in Deutſchland. Süße Gewäſſer, 
die von Feldern umgeben ſind, bilden ihre liebſten Wohnſitze. 

Die Bewegungen der Lachmöwe ſind im höchſten Grade anmutig, gewandt und leicht. 
Sie geht raſch und anhaltend, ſchwimmt höchſt zierlich und fliegt ſanft, gewandt, gleichſam 
behaglich, jedenfalls ohne ſichtliche Anſtrengung, unter den mannigfaltigſten Schwenkungen. 
Man muß ſie einen vorſichtigen und etwas mißtrauiſchen Vogel nennen; gleichwohl ſiedelt 
ſie ſich gern in unmittelbarer Nähe des Menſchen an. Wit ihresgleichen lebt fie im beſten 
Einvernehmen, obgleich auch in ihrem Weſen Neid und Freßgier vorherrſchende Züge ſind; 
mit anderen Vögeln dagegen verkehrt ſie nicht gern, meidet daher ſoviel wie möglich deren 
Geſellſchaft und greift die ſich ihr nahenden mit vereinten Kräften an. 

Inſekten und kleine Fiſche bilden wohl die Hauptnahrung der Lachmöwe. Ihre Jagd 
betreibt ſie während des ganzen Tages, ruht ſich aber natürlich bei ihrem Umherſchwärmen 
immer wieder einmal aus. Von einem Binnengewäſſer aus fliegt ſie auf Feld und Wieſen 
hinaus, folgt dem Pflüger ſtundenlang, um Engerlinge aufzuleſen, ſtreicht dicht über dem Graſe 
oder dem Waſſer hin, um Inſekten und Fiſche zu erbeuten, und erhaſcht überall etwas, kehrt 
dann zum Waſſer zurück, um hier zu trinken und ſich zu baden, verdaut währenddeſſen und 
beginnt einen neuen Jagdzug. 

Ende April beginnt das Brutgeſchäft, nachdem ſich die Paare unter vielem Zanken und 
Plärren über die Niſtplätze geeinigt haben. Niemals brütet die Lachmöwe einzeln, ſelten in 
kleinen Geſellſchaften, gewöhnlich in Scharen von Hunderten und Tauſenden, die ſich auf einem 
kleinen Raume möglichſt dicht zuſammendrängen. Die Neſter ſtehen auf kleinen, von flachem 
Waſſer oder Moraſt umgebenen Schilf- oder Binſenbüſchen, alten Rohrſtoppeln oder Haufen 
zuſammengetriebenen Röhrichts, unter Umjtänden auch im Sumpfe zwiſchen dem Graſe, ſelbſt— 
verſtändlich nur auf ſchwer zugänglichen Stellen. Das Gelege enthält 2—3 Eier. Beide Ge— 
ſchlechter brüten abwechſelnd, anhaltend jedoch nur des Nachts; in den Mittagsjtunden über— 
laſſen ſie die Eier der Sonnenwärme. Nach einer 18 Tage währenden Bebrütung entſchlüpfen 
die Jungen; 3—4 Wochen ſpäter ſind ſie flügge geworden. Ihre Eltern find im höchſten Grade 
beſorgt um ſie und wittern fortwährend Gefahr. Jeder Raubvogel, der ſich von ferne zeigt, jede 
Krähe, jeder Reiher erregt ſie; ein ungeheures Geſchrei erhebt ſich, ſelbſt die Brütenden verlaſſen 
die Eier, eine dichte Wolke ſchwärmt empor: und alles ſtürzt auf den Feind los und wendet alle 
Mittel an, ihn zu verjagen. Auf den Hund oder den Fuchs ſtoßen ſie mit Wut herab, einen 
ſich nähernden Menſchen umſchwärmen ſie in engen Kreiſen. Mit wahrer Freude verfolgen ſie 
den, der ſich zurückzieht. Erſt nach und nach tritt in der Kolonie wieder eine gewiſſe Ruhe ein. 

Im Norden Deutſchlands iſt es üblich, an einem beſtimmten Tage gegen die harmloſen 
Lachmöwen einen Vernichtungskrieg zu eröffnen, der Hunderten das Leben koſtet. Das 
nutzloſe Blutvergießen, das unter dem Namen „Möwenſchießen“ als Volksfeſt gefeiert wird, 
erinnert an die Roheit der Südeuropäer und läßt ſich in keiner Weiſe entſchuldigen. Die 
Lachmöwen gehören nicht, wie man früher hier und da wohl glaubte, zu den ſchädlichen, 
ſondern zu den nützlichen Vögeln, die unſeren Feldern nur Vorteil bringen. Die wenigen 
Fiſchchen, die ſie wegfangen, kommen der zahlloſen Menge vertilgter Inſekten gegenüber 
gar nicht in Betracht; man ſollte ſie alſo ſchonen, auch wenn man ſich nicht zu der An— 
ſchauung erheben kann, daß ſie eine wahre Zierde unſerer ohnehin armen Gewäſſer ſind. 

Gefangene Lachmöwen ſind allerliebſt, namentlich wenn man jung aus dem Neſte ge— 
hobene in ſeine Pflege nimmt. 

Die Stummelmöwe oder Dreizehenmöwe, Rissa tridactyla L., vertritt eine gleich— 
namige Gattung (Rissa Steph.), als deren wichtigſtes Kennzeichen gelten muß, daß die 
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Hinterzehe des Fußes fehlt oder doch nur angedeutet iſt. Das Gefieder des alten Vogels iſt 
auf Kopf, Hals, Unterrüden, Schwanz und Unterjeite blendend weiß, auf dem Mantel möwen— 
blau; die Schwungfedern ſind weißgrau, ihre Spitzen ſchwarz. Die Länge beträgt 43 em. 

Auch die Stummelmöwe iſt ein hochnordiſcher Vogel, verläßt aber im Winter das Eismeer 
und erſcheint dann häufig an unſeren Küſten, ſtreicht auch bis in ſehr niedrige Breiten hinab. 

Ungewöhnlich, ſelbſt innerhalb ihrer Familie, iſt ihre Geſelligkeit, die wahrſcheinlich 
durch ihr ſanftes Weſen begründet wird. Einzelne Stummelmöwen ſieht man ſelten, zahl— 
reiche Flüge viel häufiger, und alle Glieder der Geſellſchaften ſcheinen im tiefſten Frieden 
zu leben. Außer der Fortpflanzungszeit gehört dieſe Möwe zu den ſchweigſamſten Arten ihrer 
Familie, während ſie brütet, ſchreit ſie dagegen ununterbrochen. 

„Wer noch nie einen von dreizehigen Möwen beſetzten Vogelberg ſah“, ſagt Holböll, 
„kann ſich ebenſowenig einen Begriff von der eigentümlichen Schönheit wie von der Menge 
dieſer Vögel machen. Wan könnte einen ſolchen Möwenberg vielleicht mit einem rieſen— 
haften Taubenſchlage, bewohnt von Willionen gleichgefärbter Tauben, vergleichen. Der 
Berg Inujuatuků iſt eine Viertelmeile lang und der ganzen Länge nach mehr oder minder 
ſtark mit verſchiedenen Möwenarten beſetzt und dies bis zu einer Höhe, daß man die oberſten 
Vögel nur als kleine weiße Punkte erkennen kann.“ Kürzer und maleriſcher drückt ſich Faber 
aus. „In Grimsös Vogelbergen niſten fie in ſolcher Menge, daß ſie die Sonne verdunkeln, 
wenn ſie auffliegen, die Schären bedecken, wenn ſie ſitzen, die Ohren betäuben, wenn ſie 
ſchreien, und den von Löffelkraut grünen Felſen weiß färben, wenn ſie brüten.“ Als ich mich 
zur Reiſe nach Lappland anſchickte, hatte ich ſelbſtverſtändlich beider Schilderungen geleſen 
und deren Wahrheit auch nicht bezweifelt; das wahre Bild eines Möwenberges aber gewann 
ich doch erſt an einem mir unvergeßlichen Tage, am 22. Juli, der mich an dem Vorgebirge 
Svärholm, unweit des Nordkaps, vorüberführte; ich gewann es erſt, nachdem mein liebens— 
würdiger Freund, der Führer des Poſtdampfſchiffes, das mich trug, eines ſeiner Geſchütze 
abgefeuert hatte, um die Möwen aufzuſcheuchen. Eine gewaltige Wand war mir erſchienen 
wie eine rieſenhafte, mit Millionen kleiner weißer Pünktchen bedeckte Schiefertafel; unmittel— 
bar nach dem Donner des Schuſſes löſten ſich dieſe Pünktchen teilweiſe ab vom dunklen 
Grunde, wurden lebendig, zu Vögeln, zu blendenden Möwen, und ſenkten ſich minutenlang 
auf das Meer hernieder, ſo dicht, in einer ſo ununterbrochenen Folge, daß ich meinte, ein 
unerwarteter Schneeſturm ſei losgebrochen und wirbele rieſenhafte Flocken vom Himmel 
hernieder. Minutenlang ſchneite es Vögel, auf unabſehbare Ferne hin bedeckte ſich das Meer 
mit ihnen, und noch erſchien die Wand faſt ebenſo dicht betüpfelt wie früher. 

Alle Möwenberge werden aus einzelnen Abſätzen oder Geſimſen übereinander gebildet 
und ſind reich an Höhlen und Vorſprüngen; in den Höhlen und auf den Abſätzen ſteht Neſt 
an Neſt, vom Fuße des Berges bis zur Höhe hinauf; jedes Plätzchen iſt beſetzt, jedes Geſims 
dient Tauſenden von Paaren zur Brutſtätte. Während dieſe ſich liebkoſen, fliegen jene ab 
und zu, und ſo wird der Berg beſtändig eingehüllt von einer Vogelwolke, und ununterbrochen 
wimmelt und wirrt es durcheinander. Man nimmt an, daß jedes Pärchen ſich nur ſeiner 
eigenen Brut widmet, kann aber nur ſchwer begreifen, wie es möglich iſt, daß das Paar 
unter den Hunderttauſenden ſein Neſt, ja den Gatten herauszufinden vermag. 

* 

Als die vollkommenſten Flieger und Stoßtaucher der Familie ſehen wir die Mitglieder 
der Unterfamilie der Seeſchwalben an, mittelgroße oder kleine, ſchlankgebaute Vögel mit 
kopflangem Schnabel, kleinen, vierzehigen Füßen, die mit kurzen Schwimmhäuten ausge— 
rüſtet ſind, ſehr langen, ſchmalen und ſpitzigen Flügeln, mittellangem, mehr oder weniger 
tief gegabeltem Schwanze und dichtem, knapp anliegendem, weichem Gefieder. 

Die Seeſchwalben, von denen man 57 Arten kennt, bewohnen alle Gürtel der Erde, leben 
am Meere und an ſüßen Gewäſſern und folgen wandernd der Küſte oder dem Laufe der Flüſſe. 

Alle Arten ſind äußerſt unruhige, bewegungsluſtige Vögel und von Sonnenaufgang 
bis Sonnenniedergang faſt ununterbrochen tätig. Die Nacht verbringen ſie liegend am 
Ufer, den Tag faſt ausſchließlich fliegend in der Luft. Die Stimme iſt ein unangenehm 
kreiſchender Laut, der durch „kriäh“ ausgedrückt werden kann und ſich bei den verſchiedenen 
Arten wenig unterſcheidet. Fiſche und Inſekten ſind ihre Nahrung; die größeren Arten 
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verzehren jedoch auch kleinere Säugetiere, Vögel, Kriechtiere und Lurche, die ſchwächeren Arten 
verſchiedene Würmer und ebenſo mancherlei kleinere Seetiere. Um Beute zu gewinnen, 
fliegen ſie in geringer Höhe über dem Waſſerſpiegel dahin, richten ihre Blicke ſcharf darauf, 
halten, wenn ſie ein Opfer erſpähten, an, rütteln ein paar Augenblicke lang über ihm, ſtürzen 
dann ſchnell hinab und verſuchen, es mit dem Schnabel zu faſſen. 

Bereits einige Wochen vor Beginn des Eierlegens ſammeln ſich die Seeſchwalben am 
Brutorte, ein Jahr wie das andere möglichſt an der gleichen Stelle. Die das Meer be— 
wohnenden wählen hierzu ſandige Landzungen, kahle Inſeln, Korallenbänke oder Mangle— 
und ähnliche Waldungen, die mehr im Binnenlande lebenden entſprechende, jedoch minder 
kahle Plätze an oder in Seen und Sümpfen. Die meiſten legen 3 Eier. Beide Gatten 

Raubſeeſchwalbe, Hydroprogne caspia Pall. % natürlicher Größe. 

widmen ſich den Eiern abwechſelnd, überlaſſen ſie aber in den heißeren Stunden des Tages 
gewöhnlich der Sonne. Die Jungen kommen nach einer Bebrütung von 2—3 Wochen in 
einem bunten Dunenkleide zur Welt, verlaſſen ihre Neſtmulde meiſt ſchon am Tage ihres 
Erſcheinens und laufen, behender faſt als die Alten, am Strande umher, ängſtlich bewacht, 
ſorgſam beobachtet und genährt von ihren zärtlichen Eltern. 

Die erſte Stelle gebührt der Raubſeeſchwalbe oder Wimmermöwe, Hydroprogne 
caspia Pall., deren Merkmale ein verhältnismäßig kräftiger Leib, ein ſehr großer, ſtarker, 
mehr als kopflanger Schnabel, langer, ſäbelförmiger Flügel, ein ſchwach gegabelter Schwanz, 
deſſen Länge weniger als ein Drittel von der des Flügels beträgt, und knappe Befiederung 
ſind. Das Gefieder iſt auf dem Oberkopfe ſchwarz, an den Halsſeiten, auf der Unterjfeite 
und auf dem Oberrücken glänzend weiß, auf dem Wantel licht graublau. Die Iris iſt braun, 
der Schnabel korallenrot, der Fuß ſchwarz. Die Länge beträgt 52 em. 

Die Raubſeeſchwalbe iſt in Wittelaſien und im Süden unſeres Erdteiles zu Haufe, 
brütet aber ausnahmsweiſe auch auf der Inſel Sylt und an der pommerſchen wie an einigen 
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Stellen der holländiſchen und franzöſiſchen Küſte. Im Inneren Deutſchlands gehört ſie zu 
den ſeltenen Irrlingen. Sie trifft auf Sylt gewöhnlich in der letzten Hälfte des April ein 
und verläßt den Brutort im Auguſt wieder, um fortan umherzuſchweifen. 

Gewöhnlich ſieht man fie fliegend in einer Höhe von etwa 15 m über dem Waſſer— 
ſpiegel fortſtreichen, den Kopf mit dem weithin glänzenden roten Schnabel ſenkrecht nach 
unten gerichtet, die großen Flügel langſam bewegend und von Zeit zu Zeit ſtoßtauchend auf 
das Waſſer hinabſtürzen. Um auszuruhen, begibt ſie ſich nach kieſigen Uferjtellen und pflegt 
hier mit ihren Genoſſen eine wohlgeſchloſſene Reihe zu bilden, indem ſich alle Glieder einer 
ruhenden Geſellſchaft dicht nebeneinander niederlaſſen und ihren Kopf dem Waſſer zukehren. 
An der Bewegungsloſigkeit einer ſolchen Geſellſchaft, die jedes Amhertrippeln vermeidet, 
unterſcheidet man ſie auf den erſten Blick von einer Möwenſchar, in der doch mindeſtens 
einige umherzulaufen pflegen. 

Naumann beſuchte die einſt ziemlich beträchtliche Anſiedelung auf Sylt, am nördlich— 
ſten Ende der Inſel. „Die Eier“, ſagt er, „liegen auf dem bloßen Sande in einer kleinen 
Vertiefung, welche die Vögel ſelbſt ſcharren, nicht ganz nahe am Waſſer, doch in deſſen 
Nähe. Die Neſter ſind, wo ihrer viele beiſammen niſten, kaum 60 em voneinander entfernt. 
In einem Neſte liegen meiſtens 2, ſelten 3 Eier, nie mehr. An Größe und in der Geſtalt 
kommen ſie denen zahmer Enten ungefähr gleich... Man nimmt ihnen auf Sylt mehrmals 
die Eier und läßt ſie erſt S—14 Tage vor Johanni brüten. Wenn man ſich dem Niſtplatze 
nähert, umfliegen einen beide Gatten mit gräßlichem Geſchrei, und das Männchen zeigt ſich 
dabei dreiſter als das Weibchen. Beim Legen oder Bebrüten der Eier hat eine wie die andere 
ihr Geſicht dem Waſſer zugekehrt. Sie brüten zwar mit vielen Unterbrechungen, ſitzen jedoch 
öfter über den Eiern als andere Gattungsverwandten; ſind ſie aber einmal aufgeſcheucht, 
ſo dauert es lange, ehe ſich einzelne wieder auf ihre Eier niederlaſſen, da ſolche Störungen 
auf ſo ſcheue Vögel einen anhaltenderen Eindruck machen als auf andere. Die Jungen, die 
auf der Oberſeite mit gräulichſchwarz gefleckten, auf der Unterjeite mit weißen Dunen be— 
kleidet ſind, laufen bald aus dem Neſte und werden von den Alten mit kleinen Fiſchen groß— 
gefüttert, auch die brütenden Weibchen vom Männchen oft mit ſolchen verſorgt.“ 

Die Flußſeeſchwalbe, Sterna fluviatilis Naum., hat einen dünnen, etwas bogenförmi- 
gen, ziemlich kurzen Schnabel, ſehr niedrige, kurzzehige Füße und tiefgegabelten Schwanz. 
Oberkopf und Nacken ſind ſchwarz, Mantel und Schultern bläulich aſchgrau, die Flügel etwas 
dunkler, Kopfſeiten, Hals, Bürzel und alle Unterteile weiß. Fuß und Schnabel find forallen- 
rot. Die Länge beträgt 40 em. 

Das Verbreitungsgebiet der Flußſeeſchwalbe erſtreckt ſich über Europa, einen großen 
Teil Aſiens und Nordamerikas, das Wandergebiet bis Südafrika. 

Die Flußſeeſchwalbe bewohnt mehr als andere Arten Flüſſe und Süßwaſſerſeen, gehört 
demnach auch im Inneren unſeres Vaterlandes nicht zu den Seltenheiten und belebt einzelne 
Ströme, beiſpielsweiſe die Elbe, in namhafter Anzahl, findet ſich aber auch an den Küſten 
unſerer Meere. Sie erſcheint in den letzten Tagen des April oder erſt Anfang Mai und be— 
gibt ſich bereits im Juli oder Anfang Auguſt wieder auf die Wanderſchaft. Schon in Süd— 
europa findet ſie eine ihr zuſagende Herberge für den Winter, aber auch im Norden Afrikas 
iſt ſie während der kalten Jahreszeit überall gemein. 

Vor den Verwandten zeichnet ſich die Flußſeeſchwalbe wohl nur durch die größere Schnel— 
ligkeit und Vielſeitigkeit ihres Fluges aus. Ihre gewöhnliche Stimme iſt das bekannte „Kriäh“. 
In den geiſtigen Fähigkeiten ſteht ſie ihren Verwandten in keiner Hinſicht nach. Kleine Fiſche, 
Waſſerfröſchchen und Froſchlarven, auch wohl Würmer, Engerlinge und allerlei Inſekten im 
weiteſten Umfange find ihre Nahrung. Die im Waſſer lebenden Tiere gewinnt ſie durch 
Stoßtauchen, die am Boden liegenden oder am Graſe hängenden nimmt ſie fliegend auf. 

Ihre Niſtplätze find niedrige Inſeln und Uferbänfe, womöglich ſolche, deren Grund kieſig, 
nicht aber ſandig iſt. Hier macht ſie eine kleine Vertiefung in den Kies oder benutzt eine 
bereits vorhandene als Neſt. Ende Mai findet man darin 2—3 große Eier, die während der 
Nacht vom Weibchen, bei Tage zeitweilig auch vom Männchen bebrütet, in den Mittagsſtunden 
aber der Sonnenwärme überlaſſen werden. Die innerhalb 16—17 Tagen gezeitigten Jungen 
entlaufen bald dem Neſte und verbergen ſich fortan bei Gefahr zwiſchen den größeren Steinen 
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des Kiesbodens und anderen Unebenheiten, verraten ſich auch nur dann, wenn die Alte weg— 
geſchoſſen wurde, durch klägliches Piepen, können nach Verlauf von zwei Wochen bereits flattern 
und in der dritten Woche ihres Lebens ihren Eltern ſchon fliegend folgen, obwohl ſie deren 
Gewandtheit im Fliegen erſt ſpäter erlernen. Nach Mackay piepen die völlig reifen Jungen 
nach Art echter Neſtflüchter ſchon im Ei und öffnen, wenn man ſie herausholt, ſofort die Augen. 

An unſeren Binnengewäſſern bildet die Flußſeeſchwalbe ſelten große Anſiedelungen, 
wogegen am Meeresgeſtade oft Hunderte von ihr ſich zum Brüten vereinigen. Die Brut 
wird von den Krähen und Raben und am Meere auch von den größeren Verwandten ge— 
fährdet, obwohl die Alten mit Heldenmut für ſie einſtehen. 

Ziemlich abweichend vom allgemeinen Gepräge der Familie iſt die Lachſeeſchwalbe, 
Gelochelidon anglica Mont. Der merklich gebogene Schnabel iſt kürzer als der Kopf, der 
mit ſtark ausgeſchnittenen Schwimmhäuten verſehene Fuß ſchlank und hoch, der Schwanz 
kurz und verhältnismäßig ſeicht gegabelt. Oberkopf und Nacken ſind tief und glänzend 
ſchwarz, Mantel und Flügel hell aſchgrau, Halsſeiten und alle Unterteile weiß. Im Winter— 
kleide zeigen Kopf und Nacken weißgraue Färbung. Die Länge beträgt 40 em. 

Obwohl ſie in allen Erdteilen zu finden und demgemäß in gewiſſem Sinne Weltbürger 
iſt, fehlt die Lachſeeſchwalbe doch dem Norden ganz und brütet nachweislich nur in der Witte 
und im Süden der nördlichen gemäßigten Zone, in Deutſchland einzeln auf kleinen Inſeln 
der Oſtſee und an gewiſſen Binnenſeen Bayerns, in Oſterreich-Ungarn an dem Platten- und 
Neuſiedler See, dagegen in Südeuropa, Mittelafien, Nordafrika, dem Süden der Vereinigten 
Staaten ſowie Mittelamerika wohl an allen geeigneten Gewäſſern. Von dieſen Brutplätzen 
aus unternimmt ſie im Herbſt ihre Weltreiſen, die ſie bis in das tiefſte Innere Afrikas, nach 
Südaſien, Auſtralien und bis zur Südſpitze Amerikas führen. 

Ihr ganzes Weſen, ihre Sitten und Gewohnheiten unterſcheiden ſie weſentlich von 
ihrer Verwandtſchaft und laſſen ſie gleichſam als Bindeglied zwiſchen den Seeſchwalben und 
den Möwen erſcheinen. Ihr Brutgeſchäft verläuft genau wie das der übrigen Seeſchwalben. 
An die Möwen aber, vor allem an die Lachmöwe, erinnert ihr übriges Auftreten. Wie 
dieſe nimmt ſie während der Brutzeit oder in der Winterherberge ihren Stand an einem 
See, einem Bruche, Sumpfe und ähnlichen Gewäſſern und tritt von da aus ihre Raubzüge 
an. In Indien liebt ſie, laut Legge, den Aufenthalt an überſchwemmten, unter Waſſer ge— 
ſetzten Reisfeldern. Niedrigen, verhältnismäßig ſchleppenden Fluges, Hals und Kopf gerade 
ausgeſtreckt, den Schnabel nicht abwärts gerichtet, gleitet ſie über Gewäſſer und Ländereien, 
ſtößt zwar manchmal auch auf ein erſpähtes Fiſchchen herab, ſtellt aber doch viel regel— 
mäßiger Inſekten, beſonders Heuſchrecken, Libellen, Schmetterlingen, großen Käfern, nach, 
fängt ſie im Fluge wie im Sitzen, folgt dem Pflüger, um Engerlinge aufzuleſen, erſcheint 
mit Milanen, Turm- und Nötelfalfen, dem Gaukler und anderen Naubvögeln, Bienen— 
freſſern, Brachſchwalben und Störchen vor der Feuerlinie der brennenden Steppe, beſucht 
ebenſo die Brutſtätten der Strandvögel und raubt, wie Schillings Unterfuchungen unwider— 
leglich erwieſen haben, junge Vögel bis zur Größe eines Kiebitzküchleins und Eier, auch 
ſolche ihrer Verwandten. Dies alles ſind mehr Züge der Möwen als der Seeſchwalben. 
Selbſt ihre Stimme, ein lachendes, wie „hä hä hä“ oder „ef ef ef“ klingendes Geſchrei, er— 
innert an den Ruf der Möwen. 

Die Gattung der Tölpelſeeſchwalben (Anous Steph), von deren drei Arten eine nur 
auf den Galapagosinſeln vorkommt, kennzeichnet ſich durch etwas plumpen Leibesbau, mehr 
als kopflangen, ſtarken, ſehr ſpitzigen Schnabel, deſſen Unterkiefer ſich eckig vorbiegt, kurze, 
aber kräftige Füße mit langen, durch volle Schwimmhäute verbundenen Zehen, lange, ſchmal 

zugeſpitzte Flügel und langen, keilförmigen Schwanz. 
Die Federn des Noddy, Anous stolidus L., ſind, mit Ausnahme der grauweißen 

Federn des Oberkopfes, rußbraun, ein Fleck vor und ein anderer hinter dem Auge ſchwarz, 
die Schwung- und Steuerfedern ſchwarzbraun. Die Länge beträgt 42 em. 

Unter den Seeſchwalben iſt dieſe Art eine der verbreitetſten, denn fie findet ſich ebenſo— 
wohl im Atlantiſchen wie im Stillen Ozean, hier beſonders häufig. Audubon beſuchte einen 
Brutplatz im Golfe von Mexiko, Gilbert einen anderen an der auſtraliſchen Küſte. 
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„Der freundliche Eindruck, den uns der Tropikvogel hinterließ“, erzählt Tſchudi, „wurde 
durch das erſte Auftreten des Noddy oder der Dummen Seeſchwalbe unangenehm gejtört. 
Seine ganze Haltung, ſein unſteter, träger Flug, ſein langer Schwanz, ſeine ziemlich breiten 
Flügel laſſen ihn ſchon von fern als Vertreter einer eigenen Gattung erkennen. Er hat nicht 
die leichten, anmutigen Bewegungen anderer Seeſchwalben, nicht den ſicheren, flüchtigen 
Flug der Sturmvögel: ſein ganzes Weſen trägt das Gepräge eines Fremdlinges auf hoher 
See. Und doch findet man ihn häufig in weiter Entfernung vom feſten Lande. Nicht ſelten 
geſchieht es, daß er den Matroſen in die Hände fliegt oder doch ſo nahe bei ihnen vorüber— 
ſtreicht, daß er mit einer Mütze auf das Verdeck geſchlagen werden kann. Wenn man bei 
Tage einen ſolchen Vogel in der Nähe des Schiffes ſieht, ſo darf man faſt mit Gewißheit 
darauf rechnen, daß er ſich abends auf eine Rahe ſetzt, um dort zu ſchlafen.“ 

Sehr hübſche Beobachtungen über dieſen Vogel machte Henry Forbes auf den Keeling— 
inſeln. „Ein ebenſolcher Liebling wie die Schwalbe für uns“, ſagt er, „iſt dieſer Vogel für 
die dortigen Anſiedler. Er ſucht ſich einen ſonderbaren Platz für ſein Neſt, wenn man ſeine 
Brutſtelle jo nennen kann, denn er legt ſein einziges Ei auf den Wedel einer jungen Kokos— 
palme, ſobald dieſer von ſeiner ſenkrechten Stellung in eine mehr wagerechte übergegangen 
iſt. Das Ei wird auf der Höhe der Biegung des Wedels ohne Spur von Neſt zwiſchen 
die nahezu in einem rechten, oben offenen Winkel zueinander ſtehenden Seitenfiederchen 
gelegt. An dieſer Stelle, die man für die denkbar ungünſtigſte halten ſollte, ruht es ſicher, 
wie ſehr auch die Wedel im heftigſten Sturm ſchwanken und wanken. Nicht ſelten auch 
legt der Noddy ein Ei auf einen Sims in einem Arbeitsſchuppen, aber niemals baut er ein 
Neſt. Die beiden Alten füttern das Junge ununterbrochen mit Fiſchen, von denen meiſt 
jedesmal ſechs Stück gebracht werden, die quer im Schnabel liegen, und zwar ſo, daß jeder— 
ſeits Köpfe und Schwänze abwechſeln. Die Alten ſelbſt freſſen oft von den Früchten des 
Melonenbaumes (Carica papaya), vor denen ſie in der Luft rüttelnd ſtehen, wie ein Kolibri 
vor einer Blume.“ N 

Die Angehörigen der Unterfamilie der Scherenſchnäbel ſind weſentlich Nachtvögel. 
Ihr Leib iſt geſtreckt, der Hals lang, der Kopf klein, der Flügel ſehr lang, der Schwanz mittel— 
lang und gegabelt, der Schnabel, deſſen unterer Abſchnitt bei Erwachſenen den oberen weit 
überragt, iſt unmittelbar von der Wurzel an ſo auffallend ſchmal, dabei aber hoch, daß er 
nur mit einer Schere verglichen werden kann, der Fuß iſt ſchwächlich, das etwas lange, fettige 
Gefieder liegt dicht an. 

Die Unterfamilie zählt eine Gattung (Rhynchops I.) mit fünf Arten und lebt in drei 
Erdteilen, in Südaſien, Mittelafrifa und Amerika. 

Am mittleren und oberen Nil habe ich eine Art kennen gelernt, die wir kurzweg 
Scherenſchnabel, Rhynchops flavirostris Vieill,, nennen wollen. Bei ihm ſind Stirn, 
Geſicht, Schwanz und Unterfeite ſowie die Spitzen der großen Flügeldeckfedern weiß, Ober— 
kopf, Hinterhals, Nacken und Mantel ſchwarzbraun. Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel 
orangegelb, der Unterſchnabel heller, der Fuß korallenrot. Die Länge beträgt 45 em. 

Der Scherenſchnabel fliegt zwar bei Tage ebenſo gut wie bei Nacht, aber nur, wenn 
er aufgeſcheucht worden iſt. Sonſt liegt er bewegungslos auf Sandbänken, gewöhnlich platt 
auf dem Bauche; ſeltener ſteht er auf den kleinen, ſchwächlichen Füßen. Nach Einbruch der 
Nacht fliegt er in der Regel in kleinen Geſellſchaften von 4—5 Stück auf Nahrung aus und 
ſieht dann ſehr groß aus. Unter langſamen, geräuſchloſen Flügelſchlägen gleitet er dicht 
über der Waſſerfläche dahin, von Zeit zu Zeit die untere Schnabelhälfte minutenlang ein— 
tauchend und ſo das Waſſer pflügend; dabei nimmt er die auf der Oberfläche ſchwimmenden 
Inſekten auf, die wenigſtens in den Nilländern ſeine Hauptnahrung bilden. Kleine Fiſche 
mögen ebenfalls von ihm erbeutet werden; daß es von dem Schwarzen Scherenſchnabel 
(Rhynchops nigra L.) Amerikas geſchieht, ſteht feſt. Nach Tſchudi ſucht dieſer Vogel in den 
bei der Ebbe zurückgebliebenen Pfützen laufend nach Muſcheln und ſtößt, ſobald er eine ge— 
funden hat, ſeinen Unterſchnabel zwiſchen ihre klaffenden Schalen. Wenn die Muſcheln ſich 
ſchließen und ſo am Schnabel hängen bleiben, ſchüttelt er ſie ſo lange kräftig hin und her, bis 
ſie tot oder ermattet herabfallen, worauf er ihre Weichteile herauszieht. Der Flug des 
Scherenſchnabels iſt leicht und ſchön, aber inſofern abſonderlich, als die Flügel nicht ſehr tief 
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geſenkt werden dürfen, da ſonſt ihre Spitzen die Waſſerfläche berühren würden. Der ver— 
hältnismäßig ſehr lange Hals und der eigenartige, lange Schnabel ermöglichen ihm, ſeinen 
Körper auch beim Fiſchen noch einige Zentimeter über der Oberfläche des Waſſers zu tragen. 

Die Neſter des Scherenſchnabels ſind einfache, in den Sand gegrabene Vertiefungen 
und enthalten 3—4 Eier von weißlicher oder gelblicher Grundfarbe. Die Vögel brüten in 
größeren Geſellſchaften. A 

Die Familie der Flügeltaucher umfaßt 30 Arten, von denen eine erſt kürzlich, noch im 
19. Jahrhundert, von den Menſchen ausgerottet wurde. Es ſind über die nordiſchen Meere 
verbreitete, neſthockende, tauchfertige Seevögel, deren Merkmale in dem kräftigen Leibe, kurzen 
Halſe, dicken Kopfe, mäßig langen, ſehr verſchieden geſtalteten Schnabel, den mäßig hohen, 
ſeitlich zuſammengedrückten, dreizehigen, mit großen Schwimmhäuten ausgerüſteten Füßen, 
den kurzen, ſchmalen, ausnahmsweiſe verkümmerten Flügeln, dem kurzen Schwanze und 
weichem, meiſt zweifarbigem Gefieder zu ſuchen ſind. 

Die Heimat der Flügeltaucher iſt im weſentlichen das Nördliche Eismeer und die mit 
ihm zuſammenhängenden Buchten und Straßen; wenigſtens verbreiten ſie ſich nach Süden 
nur hier und da über den Polarkreis. Sie ſind echte Meervögel, die ſich eigentlich nur 
während der Brutzeit am Lande aufhalten, im übrigen aber alle Geſchäfte auf und im 
Waſſer verrichten. Sie ſchwimmen und tauchen mit ausgezeichneter Fertigkeit, fliegen trotz 
ihrer kleinen Flügel meiſt noch immer gut, gehen zwar ungern, jedoch ziemlich raſch, und 
zwar mehr auf der Sohle rutſchend als auf der Fußwurzel. Sie brüten auf dem nackten 
Felsboden, in Geſteinsklüften, oder in Höhlen, die ſie ſich in weicherem Boden, Torf uſw. 
ſelbſt graben. Fiſche und vor allem Krebſe, die auch in ſehr bedeutenden Tiefen erjagt wer— 
den, ſind ihre ausſchließliche Nahrung. Alle leben und fiſchen gern gemeinſchaftlich und 
ſchlagen ſich während der Brutzeit in größeren oder kleineren Scharen zuſammen, einzelne 
Arten in ſolche, die Hunderttauſende von Paaren zählen mögen. Für die Bewohner des 
Nordens ſind die Flügeltaucher, beſonders die Lummen und Alken, wirkliche Vögel des 
Segens. Eine Art macht neben dem Seehunde das Hauptnahrungsmittel der Bewoh— 
ner mehrerer Anſiedelungen Südgrönlands aus, und Hungersnot würde entſtehen, wenn 
dieſer Vogel einmal ſich nicht mehr in der gewöhnlichen Anzahl einſtellen ſollte. Wochen— 
und monatelang bilden ſie dort die hauptſächlichſte, zuweilen die ausſchließliche Nahrung 
jener Wenſchen. 

Der Tordalk, Alca torda L., hat einen mittellangen, ſehr ſchmalen und hohen, auf 
dem Oberfirſt bogenförmig aufgeſchwungenen, am Unterkiefer eckig vorſpringenden, hinten 
zur Seite gefurchten, an den gebogenen Schneiden ſehr ſcharfen Schnabel; der Oberſchnabel 
iſt mit einem deutlichen Haken verſehen; der Flügel iſt ſchlank, langſpitzig und etwas ſäbel— 
förmig; der kurze Schwanz beſteht aus zwölf ſchmalen Federn. Im Hochzeitskleide iſt das 
Gefieder oben und am Vorderhalſe ſchwarz; eine ſchmale Binde vom Schnabel bis zum 
Auge, ein Spitzenſaum an den Schwungfedern zweiter Ordnung, die Bruſt und der Bauch 
ſind weiß. Im Winterkleide zeigt ſich die weiße Färbung auch am Vorderhalſe und an den 
Kopfjeiten; im Jugendkleide find die Farben unreiner. Die Länge beträgt 42 em. 

Der Tordalk iſt ein Bewohner des Nordatlantiſchen Ozeans, geht aber im Winter weit 
nach Süden hinab, bis ins Mittelmeer. Doch werden häufig ſchon die Fjorde Norwegens zur 
Winterherberge auserkoren, und ferner erſcheint der Tordalk ziemlich regelmäßig an den 
deutſchen, holländiſchen und franzöſiſchen Küſten. Im Mai trifft er mit ſeinen näheren Ver— 
wandten, den Lummen und Lunden, auf den Vogelbergen ein, um zu brüten. Ganz hervor— 
ragend iſt die Tauchfertigkeit dieſes Vogels. Um zu erproben, wie tief ein Alk tauchen und 
wie lange er unter Waſſer verweilen könne, band ich einem, den ich aus einer Niſthöhle her— 
vorgezogen hatte, einen ſehr langen, dünnen Faden an den Fuß und warf ihn vom Boote 
aus ins Meer. Der Vogel verſchwand augenblicklich und rollte mir die 60 m lange Schnur 
bis zum letzten Ende ab; nach 2/ Minuten etwa erſchien er wieder an der Oberfläche, ſchöpfte 
Luft und tauchte von neuem. Jetzt zog ich ihn zu mir heran und bemerkte ſofort, daß ſein 
Leib wie aufgedunſen war; bei näherer Unterſuchung ergab ſich, daß er ſich vollſtändig mit 
Luft aufgeblaſen hatte, derart, daß ſein Fell nur noch am Halſe, an den Flügeln, an den 
Beinen und am Schwanze feſt anlag, im übrigen aber einem aufgeblaſenen Luftſacke glich. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 18 
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Auf den mehrerwähnten Vogelbergen nimmt der Tordalk am liebſten die Felſenritzen 
und Spalten in Beſitz. Das Weibchen legt jährlich nur ein einziges Ei von ſehr bedeutender 
Größe. Das Junge kommt in einem braunſchwarzen, im Geſicht weißlichen Dunenkleide zur 
Welt und ſpringt, kaum halb erwachſen, nach längerem Zögern, aufgemuntert durch die lebhaft 
ſchreienden und ſich gebärdenden Alten, von der Höhe der Felſen entweder unmittelbar auf 
das Meer hinunter oder rollt ſich an den Bergwänden hinab, bis es das Waſſer erreicht; die 
Eltern folgen, ſchwimmen neben ihm, lehren es tauchen und ſeine Nahrung aufſuchen und 
begleiten es, wenn es ſelbſt freſſen gelernt hat, noch einige Zeit, ohne es jedoch zu füttern. 

Noch im Anfang des vorigen Jahrhunderts lebte im hohen Norden ein wunderbarer 
Vogel, der gegenwärtig wahrſcheinlich bereits gänzlich ausgerottet iſt, und zwar infolge der 
Nachſtellungen, die er vom Menſchen erleiden mußte: der Rieſenalk. Und wenn er wirklich 
an einem uns unbekannten Orte noch leben ſollte, ſo ſteht, wie Newton ſehr richtig ſagt, doch 
ſo viel feſt, daß ſeiner Wiederauffindung der Untergang auf dem Fuße folgen müßte. Früher 
wurde dieſer Vogel von den Isländern und Grönländern verſpeiſt, heute wiegt man ſeinen 
Balg mit Gold auf. 

Der Rieſen- oder Brillenalk, Plautus impennis L., iſt mit Recht zum Vertreter 
einer beſonderen Gattung (Plautus Bruin.) erhoben worden. Ihn kennzeichnen außer be— 
deutender Größe namentlich die verkümmerten Flügel, die zwar noch alle Federordnungen 
der Vogelflügel, obſchon unvollkommen, beſitzen, jedoch zum Fliegen nicht geeignet ſind. Der 
Schnabel iſt geſtreckt und von der Wurzel an bis zur Spitze in ſanftem Bogen gekrümmt, 
am Unterkiefer ſeicht nach innen gewölbt, ſehr hoch, aber äußerſt ſchmal; die Schnabelladen 
find vorn mehrfach gefurcht. Der Vieſenalk hat ungefähr die Größe einer Gans; ſeine Länge 
beträgt etwa 90 em. Das Gefieder iſt auf der Oberſeite glänzend ſchwarz, an der Kehle 
ſchwarzbraun; ein länglichrunder Fleck vor und über dem Auge, die Unterjeite ſowie ein 
Spitzenſaum der Armſchwingen ſind weiß. Im Winterkleide wird auch die Kehlgegend weiß; 
im Jugendfleide find es teilweiſe die Seiten des Kopfes. Schnabel und Füße ſind ſchwarz. 

Bis in die neuere Zeit nahm man an, daß unſer Vogel nur die nördlichſten Meeres— 
teile der Erde bewohnt habe oder bewohne; aus Wolleys Unterſuchungen geht jedoch das 
Gegenteil hervor, daß er nämlich mehr den Süden des Eismeeres und den Norden des 
Atlantiſchen Meeres, beſonders die Nordſee, bevölkert hat. Steenſtrups Funde beweiſen, daß 
der Rieſenalk in vorgeſchichtlicher Zeit ſehr zahlreich an den däniſchen Küſten gelebt haben 
muß. Nach Holböll iſt der letzte Rieſenalk an der Küſte Grönlands im Jahre 1815 bei 
Fiskernaes, unter dem 64. Grade nördl. Br., gefangen worden. Im Jahre 1790 wurde ein 
Stück im Hafen von Kiel erbeutet; 1830 trieb, laut Naumann, ein toter Rieſenalk an die 
Küſte der Normandie. Am häufigſten war er wohl jederzeit auf Island und Neufundland, 
auf Island aber nicht auf der Inſel ſelbſt, ſondern auf den umliegenden Schären und kleinen 
Felſeneilanden, die, beſtändig von wütender Brandung umtobt, von ihm als ſichere Plätze 
zum Niſten erwählt wurden und ihm wegen ihrer Unnahbarfeit bis in die neuere Zeit einen 
Zufluchtsort gewährten. Mehrere dieſer Schären führen noch heutigestages den Namen 
„Geirfuglasker“, d. h. „Rieſenalksklippe“, ein Beweis, daß auf ihnen vormals unſer Alk, 
der „Geirfugl“ der Isländer, regelmäßig gefunden worden iſt. 

Wirklich häufig ſcheint der Rieſenalk auf Island aber ſchon im 18. Jahrhundert nicht mehr 
geweſen zu ſein. Aus mehreren Berichten geht hervor, daß Einheimiſche und fremde Schiffer 
bei ſeiner Ausrottung tätig waren. Noch 1830 und 1831 wurden auf Island 44 Rieſen⸗ 
alken erbeutet, die zum Teil in Sammlungen erhalten ſind. Zwei im Jahre 1844 gefangene, 
die letzten, von denen man Kunde hatte, vielleicht die Letzten ihres Geſchlechtes, wurden ge— 
tötet und für ungefähr 180 Mark unſeres Geldes verkauft. 

Durch zahlreiche Mitteilungen älterer Seefahrer und neuerliche Unterſuchungen konnte 
feſtgeſtellt werden, daß der Rieſenalk auf Neufundland und einigen benachbarten Schären 
ebenfalls häufig geweſen iſt. Die Berichte aus dem 16. Jahrhundert ſprechen ſogar von 
einer „unglaublichen Menge“ der „Pinguine“, wie die Rieſenalken fälſchlich darin genannt 
werden. In neuerer Zeit hat man auf Neufundland zahlreiche Funde von Skeletten der 
Niejenalfen gemacht und ſogar aus Torf und Eis mehrere natürliche Mumien des Vogels 
hervorgeholt. Zwei dieſer Mumien erhielt glücklicherweiſe der Biſchof von Neufundland, 



Tordalk. Rieſenalk. 27 
O 

der ſie, auf ihren Wert aufmerkſam gemacht, nach England ſchickte und Owen Gelegenheit 
gab, ſeine berühmte Abhandlung über den Knochenbau des Rieſenalken zu ſchreiben. 

Die Zahl der jetzt in den Sammlungen aufbewahrten ausgeſtopften Stücke und Bälge 
beträgt etwa 80; davon kommen 20 auf Deutſchland. Ferner ſind noch 23 bis 24 mehr 
oder weniger vollſtändige Skelette vorhanden. Begrefflicherweiſe iſt der Geldwert der 

. Essen = — , — — — 

Riefenalf, Plautus impennis Z. ½ natürlicher Größe. 

Rieſenalkreſte außerordentlich hoch. Schon 1869 verkaufte Schlüter einen Balg für 6000 Mark 

nach Waſhington. Den jetzigen Preis ſchätzt Matſchie auf 10000, Schlüter jun. (nach pri 

vater Mitteilung) ſogar auf 20000 Mark. Für gute Skelette werden von den Muſeen gern 

3 — 4000 Mark bezahlt. 
In früheren Zeiten wurden die Rieſenalken während der Sommerszeit um Island ſo 

regelmäßig von den Fiſchern auf der See geſehen, daß man ihrem Erſcheinen kaum Be 
achtung ſchenkte. Alle Beobachter erwähnen, daß ſie mit hoch erhobenem Kopfe, aber ein 
gezogenem Nacken zu ſchwimmen pflegten und ſtets untertauchten, ſobald ſie beunruhigt 

wurden. Auf den Felſen ſaßen fie gerade aufgerichtet, ſteiler als Lummen und Tordalken. 

18* 
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Sie gingen oder liefen mit kleinen, kurzen Schritten aufrecht einher wie ein Menſch und 
tauchten bei Gefahr 4—5 m hinab in die See. Ein Geräuſch erſchreckte fie eher als eine 
Erſcheinung, die ſie durch das Geſicht wahrnahmen. Mitunter ließen fie ein ſchwaches 
Krächzen vernehmen. Niemals hat man bemerkt, daß ſie ihre Eier verteidigten; wenn ſie 
ſelbſt angegriffen wurden, wehrten ſie ſich mit heftigem Beißen. 

Die Nahrung ſoll in Fiſchen verſchiedener Größe, nach Statius Müller (1773) be— 
ſonders aus Heringen, beſtanden haben. Fabricius fand außerdem im Wagen eines jungen 
Vogels verſchiedene Pflanzenteile. 

Das einzige Ei, das ein Paar erzeugte, wurde im Juni, und zwar einfach auf den 
nackten Felſen, gelegt, wie uns Martin in der Beſchreibung feiner Reiſe nach St. Kilda 
(1698) erzählt. Es hat die kreiſelförmige Geſtalt der Alkeneier überhaupt, übertrifft fie 
aber alle durch ſeine Größe, iſt überhaupt das größte gefleckte Ei aller europäiſchen Vögel. 
Für die noch vorhandenen Eier werden jetzt rieſige Preiſe bezahlt. Ein gewiſſer Widdle— 
broof bezahlte 1899 für ein ſolches Ei, das noch dazu einen kleinen Sprung hatte, 6000 Mark 
und 1900 ein Herr Gardner für zwei beinahe 10000 Wark, nämlich für das beſſere 6300 
und für das weniger gute 3600. Es ſind jetzt etwa 70 Eier von Rieſenalken bekannt: da- 
von etwa 50 in England, 10 in Frankreich, 5 in Deutſchland, 2 in Nordamerika und je eins 
in Dänemark, Portugal und in der Schweiz. Männchen und Weibchen haben, wie ihre 
Brutflecke beweiſen, abwechſelnd gebrütet. Das Junge iſt in einem dunkelgrauen Flaum— 
kleide ausgeſchlüpft und ſehr bald dem Waſſer zugeführt worden. 

Die Forſcher, welche den kleinſten aller Flügeltaucher, den Krabbentaucher, Alle alle I., 
lebend ſahen, ſprechen ſich übereinſtimmend dahin aus, daß dieſer Vogel zu den an— 
mutigſten Kindern des Meeres gezählt werden müſſe. Durch den kurzen und dicken, oben 
gewölbten, vor der ſcharfen Spitze mit einem Einſchnitt verſehenen Schnabel unterſcheidet 
er ſich von den Alken wie von den Lummen, denen er im übrigen ähnelt, und erſcheint ſo ge— 
wiſſermaßen als ein Übergangsglied zwiſchen beiden Gattungen. Das Gefieder iſt auf der 
Oberſeite dunkel-, am Vorderhalſe mattſchwarz, auf der Unterjeite weiß, in der Schenkel— 
gegend braunſchwarz längsgeſtreift; die Armſchwingen ſind am Ende breit weiß geſäumt. 
Die Länge beträgt 25 em. 

Die Grönlandsfahrer nennen den Krabbentaucher den Eisvogel, weil ſein maſſenhaftes 
Auftreten gewöhnlich die Nähe großer Eismaſſen andeutet. „Zweimal“, ſagt Holböll, „bin 
ich vom Eiſe eingeſchloſſen geweſen, und beide Male ſah ich zahlloſe Vögel dieſer Art ſtets in 
großen Haufen nach Norden ziehen.“ Um Spitzbergen, Jan Mayen, Nowaja Semlja iſt er 
gemein, in Grönland häufig, auf Island kommt er ſtellenweiſe vor. 

Unter den Flügeltauchern iſt der Krabbentaucher der beweglichſte, munterſte und ge— 
wandteſte. Er geht auf den Zehen, verhältnismäßig raſch und geſchickt, wenn auch mit 
kleinen, trippelnden Schrittchen, huſcht behende zwiſchen den Steinen umher oder kriecht wie 
eine Maus in die Klüfte, ſchwimmt und taucht mit einer ſelbſt in ſeiner Verwandtſchaft 
außerordentlichen Fertigkeit, verweilt zwei Minuten und darüber in der Waſſertiefe und er— 
trägt alle Unbill des Wetters auf hoher See lange Zeit, bevor er ermattet. Im Fluge ähnelt 
er mehr als ſeine Verwandten einem Inſekt, weil er die kleinen Schwingen noch raſcher 
bewegt. Vom Waſſer wie vom Lande erhebt er ſich leicht und ohne Mühe, und ebenſo 
gewandt fällt er wieder ein. 

Die Nahrung ſcheint vorzugsweiſe aus kleinen, langſchwänzigen, nahe der Oberfläche 
lebenden Krebstieren, Garneelen, Flohkrebſen und dergleichen, zu beſtehen; denn nur zu— 
weilen findet man Überrejte von Fiſchen im Magen des Krabbentauchers. 

Auf hochnordiſchen Inſeln rotten ſich dieſe Vögelchen während der Brutzeit ebenfalls 
zu gewaltigen Scharen zuſammen. An den Küſten Spitzbergens erblickt man ſie, laut 
Malmgren, überall in großer Menge und vernimmt von den Bergſeiten, die fie ſich erwählt 
haben, Tag und Nacht ihr ununterbrochenes Geſchrei bis auf eine halbe Seemeile weit von 
der Küſte. Raubvögel und Raubfiſche haufen kaum ärger als die Menſchen unter dem Be— 
ſtande der Krabbentaucher, deren Fleiſch neben dem Wildbret des Renntiers zu den Lecker— 
biſſen des hohen Nordens zählt. Man erlegt ſie zu Tauſenden, zuweilen mehr als dreißig 
mit einem einzigen Schuſſe. 
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Die zehn Arten enthaltende Gattung der Lummen (Uria Briss.) unterſcheidet ſich vom 
Tordalk leicht durch längeren, geſtreckten Schnabel ohne deutlichen Haken, vom Krabbentaucher 
durch die Schlitzform der Naſenlöcher. 

Das liebenswürdigſte Mitglied der Gattung iſt unzweifelhaft die Teiſte oder Grill— 
lumme, Uria grylle L. Sie kennzeichnet ſich durch verhältnismäßig langen, ſchlanken, ge— 
raden Schnabel, weit nach hinten ſtehende Füße, kleine, ſchmale, ſpitzige Flügel mit ſtarken 
Schwingen und kurzes, dichtes, zerſchliſſenes, ſamtartiges Kleingefieder, das ſich nach Alter 
und Jahreszeit weſentlich verändert. Im Hochzeitskleide iſt die Teiſte bis auf einen rein— 
weißen Spiegel auf dem Fügel ſamtſchwarz, grünlich ſchillernd, das Auge braun, der 
Schnabel ſchwarz, der Fuß korallenrot. Die Länge beträgt 34 em. 

Die Teiſte iſt über den hohen Norden der Erde verbreitet und lebt als Brutvogel zwi— 
ſchen den Breitengraden 80 und 58, aber auch auf dem ſüdlicher gelegenen Bornholm. 
Innerhalb dieſes Gürtels iſt ſie gemein, obwohl man ſie ſelten in Scharen, vielmehr meiſt 
paarweiſe oder einzeln antrifft. 

Der Anblick der Teiſte iſt immer erfreulich, mag man ſie nun auf den Felſenblöcken 
ſitzen, richtiger kleben, oder ſchwimmen und tauchen oder fliegen ſehen. Sitzend pflegt ſie ſich 
auf die Fußwurzeln niederzulaſſen, den Kumpf ziemlich aufrecht zu halten und dabei Hals 
und Kopf in anmutigen Windungen zu bewegen. Im Schwimmen iſt ſie ſehr behende, ſie liegt 
dabei leichter als alle Verwandten auf der Oberfläche. Beim Rudern zeigt ſie oft die hüb— 
ſchen roten Füße über dem Waſſer. Wenn ſie tauchen will, führt ſie mit beiden Füßen 
einen kräftigen Stoß aus, ſinkt kopfüber ohne jegliches Geräuſch unter die Oberfläche, öffnet 
ſofort nach dem Eintauchen die Flügel und rudert nun mit dieſen und mit den Füßen weiter, 
hält jedoch höchſtens zwei Minuten, ohne Luft zu ſchöpfen, unter Waſſer aus. Die Stimme 
unterſcheidet ſie von allen Verwandten, denn ſie iſt kein Anarren wie bei dieſen, ſondern ein 
Pfeifen, das man ungefähr durch die Silbe „jip“ wiedergeben kann. In ihrem Betragen 
zeigt ſich die Teiſte ſanft, gutmütig und verträglich. Um das Tun und Treiben der übrigen 
Vögel ſcheint ſie ſich nicht zu bekümmern, und ebenſowenig fürchtet ſie ſich vor einem heran— 
nahenden Menſchen. 

Anfang März erſcheinen die Teiſten auf den Vogelbergen, auf kleineren höchſtens drei 
oder vier Paare, auf den größeren mehrere, ſelten jedoch über 20 oder 30 Teiſten auf Brut— 
plätzen, die Millionen von Lummen beherbergen. Grönländer und Isländer ſtellen den 
Teiſten ſelbſt eifrig nach; die Norweger nehmen ihnen bloß ihre Eier weg, behelligen ſie im 
übrigen aber nicht. Außerdem benutzt man die Federn zur Füllung von Betten. Am höchſten 
ſchätzt man die Eier, die auch uns wirklich lecker vorkommen, wenn wir uns einmal an den 
ihnen noch anhängenden etwas eigentümlichen Geſchmack gewöhnt haben. 

Bei der Trottellumme, Uria troile I. (ſ. die Tafel bei S. 278, 3), find Kopf, Vorder— 
hals und Oberkörper ſamtbraun, die Spitzen der Oberarmfedern weiß, ſo daß dadurch eine 
lichte Binde entſteht, die Unterteile weiß, an den Seiten braun in die Länge geſtreift. Die 
Länge beträgt 46 em. 

Dieſe Lummen leben in den nördlichen Meeren der Erde, brüten jedoch einzeln auch in 
gemäßigten Gürteln und kommen während des Winters regelmäßig in dieſe herab. Die Trot— 
tellumme iſt, ſeitdem Helgoland deutſch geworden iſt, auch ein Brutvogel Deutſchlands. 
„Auf der Weſtſeite Helgolands“, ſchildert Noll, „nahe der Nordweſtſpitze, wo ein turmartiger 
Fels, der Nathurn (Nordhorn), durch die Flut von der Inſel getrennt worden iſt und we— 
nige Schritte von der ſteilen Uferwand gleich hoch mit dieſer emporragt, da ſieht man zahlloſe 
Vögel etwa von der Größe einer Ente ab- und zufliegen; die rote Felswand iſt weiß ge— 
tüncht, und in zahlreichen, faſt wagerecht verlaufenden Aushöhlungen, Galerien und Niſchen 
ſtehen einige tauſend Vögel aufrecht nebeneinander, alle mit der weißen Bauchſeite dem 
Meere zugerichtet. Ein unaufhörliches Geſchrei ertönt aus den Kehlen der jede Bewegung 
der kommenden und gehenden Genoſſen genau beobachtenden Lummen, denn ſolche Vögel 
ſind es, die dem Naturfreunde und Vogelkenner hier ihr Zuſammenleben zeigen.“ 

Von den am Brutplatze auf Helgoland beobachteten Lummen ſagt Noll: „Sänger kann 
man die Lummen gewiß nicht nennen, wohl aber unterſcheidet man, wenn man bei ruhigem 
Meere von dem Boote aus zuhört, daß faſt jeder Vogel einen anderen Laut und ſeine be— 
ſondere Tonlage hat. Tiefe und hohe Stimmen tönen in dem Höllenlärme durcheinander, 
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und bald hört man ein heiſeres Lachen heraus, ha ha ha ha‘, bald ein Schnarren, ‚rrä rrä 
rrä“, bald ein Schnurren, „rrre herre härre‘, bald wieder vernimmt man ein tiefes, Oo 0° oder 
‚Ho arre' oder ein gellendes Hä hä hä'; alles aber wird übertönt von dem ſchrillen Rufe 
der Jungen ‚fillip fillip“.“ 

Wer die Lummen liebgewinnen will, muß ſie auf ihren Brutplätzen beſuchen (f. die 
beigeheftete Tafel „Regenpfeifervögel“, 1). Hierzu erwählen ſie ſich ſteil aufſteigende 
Schären oder einzelne Felswände, die ſich unmittelbar vom Geſtade erheben und reich an 
Heſimſen, Vorſprüngen und Spalten find, auch möglichſt ergiebigen Fiſchfang gewähren. 
Ende März oder Anfang April erſcheinen die Lummen in größeren oder kleineren Scharen 
auf den Bergen, und nunmehr beginnt bald das eigentümliche Leben und Gewimmel um 
dieſe. Jetzt wird der Vogelberg zu einem ungeheueren Bienenſtock. Eine Wolke von Vögeln 
umlagert ihn fortwährend; Tauſende und Hunderttauſende ſitzen, ſcheinbar in Reihen ge— 
ordnet, die weiße Bruſt dem Meere zugekehrt, auf allen Vorſprüngen, Winkeln, Spitzen, 
Geſimſen, überhaupt da, wo es einen Sitzplatz gibt, andere Hunderttauſende fliegen von 
oben nach unten und von unten nach oben, andere Maſſen fiſchen und tauchen unten im 
Meere. Die Paare halten treu zuſammen, ſitzen, bevor das einzige, aber ſehr große Ei 
gelegt wurde, beſtändig nebeneinander, liebkoſen ſich mit den Schnäbeln, reiben die Hälſe 
gegeneinander, fliegen gleichzeitig auf und in das Meer hinab, fiſchen gemeinſchaftlich und 
kehren ſo wieder zum Neſte zurück. 

Nach einer Brutzeit von 30 — 35 Tagen entſchlüpft das Junge, ein Weſen, das eher 
einem grauſchwarzen Wollklumpen als einem Vogel gleicht, aber raſch heranwächſt, das 
Dunenkleid bald ablegt und binnen Monatsfriſt bereits befiedert iſt. Nunmehr vertauſchen 
die Jungen ihre Felſenſitze mit dem Meere, „ein Wechſel“, ſagt Naumann, „der nicht ohne 
alle Gefahr iſt, wie ein auffallendes, ängſtliches Hin- und Hertrippeln, Schreien der Familie 
beim Herannahen der Kataſtrophe deutlich genug kundgibt. Das Junge ſtürzt ſich, unter 
Führung der Alten, jetzt mit einem Sprunge von der Felſenkante auf das Meer hinab, taucht 
in demſelben Augenblicke, da es das Waſſer zum erſtenmal berührt, auch gleich unter, wobei 
ihm die Alten ebenfalls folgen, und wenn es mit ihnen wieder heraufgekommen, drängt es 
unter lautem Pfeifen ſich ängſtlich an ſie, wie wenn es Schutz bei ihnen ſuchen und auf 
ihren Rücken wollte, muß ſich jedoch darein fügen, mit dem naſſen Elemente nähere Be— 
kanntſchaft zu machen, wird nach öfterem Untertauchen mit den Alten auch bald vertrauter 
mit ihm. Sie geben ihm ſofort Anleitung zum Selbſtfangen ſeiner Nahrung, weil ihm 
dies von jetzt an allein überlaſſen bleibt, halten ſich jedoch zu anderweitiger Beſchützung zu 
ihm und geleiten es auf das Meer hinaus, wo man dann ſolche Alte mit ihren meiſt erſt 
halberwachſenen Jungen und gewöhnlich mehrere Familien beiſammen Wind und Wetter 
trotzen ſieht. Manchem dieſer Jungen bekommt jedoch der Sturz vom Felſen ſchlecht, na— 
mentlich ſolchen, welche das Unglück haben, unten auf Steine zu fallen, auf welchen ſie 
ſogleich tot liegen bleiben.“ 

Die Vogelberge werden von den Wenſchen regelmäßig abgeerntet und gewähren je 
nach ihrer Größe und der Anzahl der auf ihnen brütenden Vögel eine mehr oder minder 
reichliche Ausbeute an Eiern und Jungen. Die Eier verſendet man im Norden ziemlich weit, 
die Jungen werden eingepökelt und für den Winter aufbewahrt. Außer den Menſchen ſtellen 
den Lummen NRaubvögel, Kolkraben und Raubmöwen ununterbrochen nach, und ebenſo 
werden ſie von Raubfiſchen unter Waſſer verfolgt. Aber trotz aller Verfolgung, der fie aus— 
geſetzt ſind, nimmt ihre Zahl nicht ab. Die Lummen auf Helgoland dürfen bis zum 24. Juli 
nicht beläſtigt werden: an dieſem Tage wird die Jagd zunächſt den Badegäſten, am folgen— 
den auch den Helgoländern freigegeben. 

Der gemeine Lund, auch Papageitaucher genannt, Fratercula arctica L. (.. die 
Tafel, 2), Vertreter der Gattung der Larventaucher (Fratercula riss.), iſt ein mittel- 
großer Vogel mit kurzem Hals und dickem Kopf, an dem ein höchſt auffallend geſtalteter 
Schnabel ſitzt. Dieſer hat, von der Seite geſehen, eine dreieckige Geſtalt, iſt an der Wurzel 
höher als an Stirn und Kinn, ſeitlich außerordentlich zuſammengedrückt, hinten mit einer 
wulſtigen Haut umgeben, die ſich auch am Mundwinkel fortſetzt und ihm, wie wir ſehen werden, 
beim Zutragen von Futter für ſein Junges weſentliche Dienſte leiſtet, vorn mehrfach gefurcht, 
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2. Lunde, Fratercula arctica L. 
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3. Trottellummen, Uria troile Z. 
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nicht beſonders ſpitzig, aber ſehr ſcharfkantig. Bei dem Papageitaucher find der Oberkopf, 
ein breites Halsband und der Oberrücken ſchwarz, die Wangen und die Kehle aſchgrau, die 
Anterteile weiß, an den Seiten grau oder ſchwärzlich. Der Schnabel iſt an der Spitze blaß 
korallenrot, in den Furchen lichter, an der Wurzel blaugrau; der Fuß iſt zinnoberrot. Die 
Länge beträgt 31 em. 

Der Lund bewohnt die Nordſee, den nördlichen Teil des Atlantiſchen Ozeans und das 
Eismeer bis zum 80. Grade nördl. Br., kommt alſo an den entſprechenden Küſten Europas, 
Aſiens und Amerikas vor. Auf Helgoland brüten jetzt wenigſtens noch einige Paare; erſt 
weiter nach Norden hin wird er häufiger, und im Eismeere tritt er in wirklich unſchätzbarer 
Menge auf, während des Sommers alle geeigneten Brutplätze zu Hunderttauſenden und 
Willionen bevölkernd. F 

Auf meiner Reife nach Lappland traf oder unterſchied ich den Lund erſt in der Nähe 
der Lofoten. Das erſte, was mir an dieſem Vogel auffiel, war ſein für mich ungemein über— 
raſchender Flug dicht über den Wogen dahin, als wenn er ſich nicht von ihnen erheben, ſon— 
dern nur auf ihnen fortrutſchen wolle. Der Vogel gebraucht dabei die Füße ebenſoviel wie 
die Flügel und ſchiebt ſich raſch von Welle zu Welle, etwa wie ein halb fliegender und halb 
ſchwimmender Fiſch, ſchlägt mit den Flügeln und mit den Füßen fortwährend in das Waſſer, 
beſchreibt, indem er ſich den Wogen anſchmiegt, einen Bogen nach dem anderen und arbeitet 
ſich ſo weiter, anſcheinend mit großer Haſtigkeit, aber noch größerer Anſtrengung. Der Schna— 
bel durchſchneidet beim Fliegen die Wellen, ſo daß mich der Flug lebhaft an den des Scheren— 

ſchnabels erinnert hat. 
Die Nahrung beſteht in kleinen Kruſtentieren und kleinen Fiſchen; ausſchließlich mit 

letzteren füttert er ſeine Jungen groß. Dieſe Fiſchchen ſind an den europäiſchen Geſtaden haupt— 
ſächlich Sandaale oder Tobiasfiſche, die er tauchend aus dem Sande des Meerbodens gräbt, in 
dem ſie leben. Wenn ſie in der Nähe des Brutplatzes nicht vorkommen, ſo holt er ſie mehrere 
Kilometer weit her. „Weil er ſie aber oft weit zu holen und hoch auf die Felſen zu bringen 
hat, würde es gleich mühſam für ihn wie ſchlimm für ſein Junges ſein, wenn er ſie dieſem 
nur einzeln zutragen könnte; darum muß ihm die merkwürdige Einrichtung ſeiner Mund— 
winkel zur Förderung des Geſchäftes trefflich zuſtatten kommen, indem ſie ihn in den Stand 
ſetzt, jedes einzeln gefangene Fiſchchen, nachdem er es totgekneipt hat, mit ſeinem Kopfe in 
den Mundwinkel zu klemmen, ſeinen ſchlanken Körper aber außen herabhängen zu laſſen 
und ſo abermals zu tauchen und ein zweites Fiſchchen zu fangen, ohne das erſte zu ver— 
lieren; auf der Oberfläche erſcheinend, bringt er auch dieſes in obiger Weiſe in einen der 
Mundwinkel und fährt mit dem Tauchen, Fangen und Einklemmen der Gefangenen ſo lange 
fort, bis jene wunderbaren Behälter beiderſeits kein Fiſchköpfchen mehr aufnehmen können 
und auf jeder Seite fünf bis ſechs Fiſchchen neben der Kehle herabhängen wie ein Knebel— 
bart. So gibt dieſer große, ſchlaffe Anebelbart, der dem beladenen Vogel bei jeder raſchen 
Wendung des Kopfes um die Ohren ſchlägt, ihm ſowohl ſchwimmend als ſitzend und fliegend 
bei ſeiner ohnehin ſchon wunderlichen Kopf- und Schnabelgeſtalt ein wahrhaft abenteuer— 

liches oder doch ganz fremdartiges Anſehen.“ (Naumann.) Die Annahme, daß die Horn- 

platte an der Schnabelbaſis eigens zum Herbeitragen des Futters beſtimmt ſei, findet in der 

Tatſache eine weſentliche Stütze, daß dieſe Platte nur während der Brutzeit auftritt, ſpäter 

aber abgeworfen wird. 
Der Lund legt nur ein Ei, das beide Eltern bebrüten. Das Junge kommt in einem 

langen, dichten Dunenkleide zur Welt. Wenn es flügge geworden iſt, ſtürzt es ſich unter 

Führung ſeiner Alten in das Meer. Beide Eltern ſchleppen ihm meilenweit Atzung herbei 

und ſetzen ſich rückſichtslos Gefahren aus, wenn ſie glauben, dadurch das geliebte Kind 

ſchützen zu können, verteidigen es auch nötigenfalls mit wütenden Biſſen. 

Dritte Unterordnung: Flughühner. 

Die Unterordnung der Flughühner umfaßt nur eine Familie. Ihre Angehörigen, 

die Flug⸗ oder Wüſtenhühner, erſcheinen wegen ihrer langen Flügel und des langen 

Schwanzes ſchlank, ſind aber in Wahrheit ſehr gedrungen gebaute Vögel. Ihr Leib iſt 

kurz, die Bruft ſehr gewölbt, der Hals mittellang, der Kopf klein und zierlich, der Schnabel 

klein und kurz, ſeitlich nur unbedeutend zuſammengedrückt, ſo daß er rundlich erſcheint; die 
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vollkommen getrennten Naſenlöcher liegen an der Wurzel unter den Stirnfedern verborgen, 
werden durch eine Haut halb geſchloſſen und öffnen ſich nach oben. Die Füße ſind klein, 
d. h. ziemlich kurzläufig und ſehr kurzzehig. Ein gutentwickelter Kropf und große Blind— 
därme ſind vorhanden. Der aus 14—18 Federn gebildete Schwanz iſt abgerundet, gewöhn— 
lich aber keilförmig zugeſpitzt, und ſeine beiden Mittelfedern verlängern ſich oft bedeutend 
über die ſeitlichen. Die Färbung entſpricht genau der Färbung des Bodens, auf dem die 
Tiere leben, ähnelt im weſentlichen alſo der des Sandes; die Zeichnung iſt gewöhnlich über— 
aus zierlich und mannigfaltig. 

Die Flughühner zeigen nahe Verwandtſchaft mit den Schlammläufern, anderſeits aber 
auch mit den Tauben und ſtehen jedenfalls den Ahnen der Taubenfamilie nicht fern. Ihre 
Ahnlichkeit mit den Hühnern beruht dagegen auf Außerlichkeiten. Sie bewohnen Afrika und 
Aſien, kommen aber auch in Europa vor. Wenige Vögel verſtehen es ſo wie die Flughühner, 
die ödeſten und ärmſten Gegenden zu beleben. Inmitten der dürrſten Wüſte, an Orten, wo 
nur der ſtille, leichte Wüſtenläufer und die ſchwermütig rufende Sandlerche den Pfad des 
Keiſenden kreuzen, erhebt ſich vor ihm, polternd und rauſchend, die redſelige, faſt geſchwätzige 
Schar dieſer beweglichen Geſchöpfe: echte, vollendete Wüſtenkinder. Mehrere Arten wohnen, 
wenigſtens hier und da, dicht nebeneinander, ohne ſich jedoch miteinander zu vermiſchen; 
die Mitglieder einer Art leben in treuer Gemeinſchaft und bilden oft ungeheuere Flüge, die 
dann monatelang zuſammenhalten, geſellig umherſchweifen und täglich weite Strecken durch— 
meſſen, weil die arme Wüſte ſelbſt ihnen nur ſtellenweiſe Nahrung gewähren kann. Obgleich 
ſie tagtäglich und mit größter Regelmäßigkeit zur Tränke fliegen müſſen, ſcheint ſie doch eine 
größere Entfernung der waſſerſpendenden Quellen von ihren Futterplätzen wenig zu küm— 
mern: es iſt ihnen ein leichtes, vor dem Schlafengehen noch einen Spazierflug zu unter— 
nehmen, der uns als Tagereiſe und mehr erſcheinen mag. 

Die Schwärme leben monatelang zuſammen, bis die Paarungszeit herannaht und die 
Liebe ſich auch bei ihnen geltend macht. Dann zerteilen ſie ſich in kleinere Trupps und dieſe 
in die einzelnen Pärchen, von denen nunmehr jedes eine paſſende Stelle auf dem ſandigen 
Boden ausſucht, hier eine ſeichte Vertiefung ſcharrt und, nachdem die wenigen Eier vom 
Weibchen gelegt worden ſind, der Brut mit Eifer obliegt. 

Die Gattung der Flughühner (Pteroclis Temm.) mit ſieben Arten iſt charakteriſiert 
durch den Bau ihrer Füße und Flügel. Die Füße haben vier Zehen, die nur an der Wurzel 
durch eine Haut verbunden ſind. Im Flügel ſind die erſte und zweite Schwungfeder die 
längſten. Die mittleren Schwanzfedern ſind nicht verlängert. Die Geſchlechter unterſcheiden 
ſich regelmäßig durch die Färbung. Das Ningelflughuhn oder die Ganga, Pteroclis 
arenarius Tall, iſt eine der größten Arten der Gattung. In der Färbung der Oberſeite 
wechſeln gelb und grau miteinander ab; Kopf, Hinterhals und Bruſt ſind rötlichgrau, ein 
Band über die Gurgel, ein Bruſtband und der Bauch ſind braunſchwarz; die Federn der 
Füße dunkel braungelb. Die Länge beträgt 35 em. 

Fünf weitere Arten von Flughühnern, bei denen der Fuß wie bei den vorigen vier 
Zehen trägt, die mittleren Schwanzfedern aber verlängert ſind und ſpitz zulaufen, werden 
in der Gattung Pteroclidurus Bon. zuſammengefaßt, deren wichtigſte Art das Spießflug— 
huhn oder die Khadda der Araber, Pteroclidurus alchata L., iſt. Dieſer Vogel iſt etwas 
kleiner als die Ganga, aber lebhafter gefärbt. Im allgemeinen herrſcht auch bei ihm die 
Sandfarbe vor. Auf der ganzen Oberſeite wechſeln gelbe, graue und braune Partien mit— 
einander ab, ſo daß eine ſehr wechſelvolle Flecken- und Streifenzeichnung zuſtande kommt, 
dazu ſpielt die Färbung von Hals und Wantel ins Grünliche, diejenige der Flügeldecken 
ſowie des Kopfes und der Gurgel ins Nötliche hinüber; über die zimtbraune Bruſt verlaufen 
zwei ſchwarze Bänder, von denen jedes aus kleinen doppelten Bogen zuſammengeſetzt iſt; 
der Bauch iſt weiß gefärbt. 

In wahrer Vollendung zeigt ſich die Wüſtenfarbe bei einer anderen Art der Gattung, 
dem Sandflughuhn, Pteroclidurus exustus Temm. Bei ihm iſt die Geſamtfärbung ein 
ſchönes rötliches Iſabell, das auf den Wangen, im Geſicht und auf den Flügeldecken in leb— 
hafteres Gelb übergeht und auf dem Rücken einen grünlichen Schimmer hat. Dieſe Färbung 
wird durch ein ſchmales ſchwarzes Band, das an den Halsſeiten beginnt und ſich über die 
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Oberbruſt wegzieht, von der tief ſchokoladenbraunen Färbung der Anterbruſt und des 
Bauches getrennt; die Befiederung der Fußwurzeln und der Unterſchwanzdeckfedern iſt 
wieder iſabellfarbig. 

Ganga und Khadda bewohnen hauptſächlich die Campos Spaniens, die Wüſten und 
Steppen Nordweſtafrikas, das ganze Steppengebiet Aſiens, beſonders am Amu Darja und 
Kaſpiſee, und Indien; das Sandflughuhn iſt beſonders in Nordoſt- und Mittelafrika heimiſch. 

Die Flughühner ſind echte Charaktervögel der Wüſte und Steppe; den geſchloſſenen 
Wald fürchten ſie, weil ihr raſcher, nicht aber gewandter Flug ſie hier gefährdet, während 
ſie da, wo Geſträuch und Bäume ſehr vereinzelt ſtehen, überall den nötigen Spielraum für 
ihre Bewegungen finden. Unter allen Amſtänden wählen fie Stellen, deren Bodenfarbe der 

Spießflughuhn, Pteroclidurus alchata Z. 2 natürlicher Größe. 

Färbung ihres Gefieders möglichſt entſpricht: das rötliche Grau der Ganga ſtimmt mit dem 
lehmigen Campo Spaniens oder der bunten Steppe Aſiens, das lebhafte Gelb des Sand— 
flughuhnes mit dem faſt goldfarbenen Sande der Wüſte überein. 

Unter ihren Fähigkeiten ſteht wohl der rauſchende, ſtürmende Flug obenan. Beim 
Aufſtehen klettern fie ſozuſagen in faſt ſenkrechter Richtung raſch empor, und erſt nachdem 
ſie eine gewiſſe Höhe erreicht haben, fliegen ſie in gleicher Ebene, in eigentümlicher Weiſe 
ſeitlich ſich wiegend, bald mit der einen, bald mit der anderen Flügelſpitze über die wage— 
rechte Linie ſich hebend und ſenkend, über den Boden dahin, gewöhnlich außer Schußweite, 
immer dicht gedrängt nebeneinander, alſo in geſchloſſenen Schwärmen, und unter lautem, 
ununterbrochenem Geſchrei. Täglich zweimal, vormittags und nachmittags, fliegen ſie zur 
Tränke, wo ſie oft zu Tauſenden zuſammenkommen, um dann zu den nicht ſelten meilenweit 
entfernten Weideplätzen zurückzukehren. 

Ihre Nahrung beſteht faſt ausſchließlich in Sämereien. In den Wüſten und Steppen ſelbſt 
haben fie nur in den wenigen ährentragenden Gräſern ergiebige Nährpflanzen, und hier begreift 
man es oft wirklich nicht, wie ſie es ermöglichen, tagtäglich die ſehr weiten Kröpfe zu füllen. 
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Ganz wunderbar iſt die Fähigkeit der Flughühner, ſich an ihre Umgebung anzupaſſen. 
Ich habe mehr als hundertmal Wüſtenhühner gejagt und erlegt, bin aber bei jeder Jagd von 
neuem in Erſtaunen geſetzt worden über die Fertigkeit der Tiere, ſich den Blicken zu entziehen. 
Hierbei leiſtet ihnen ihr Wüſtengewand die beſten Dienſte: das Flughuhn braucht ſich bloß auf 
dem Boden, deſſen Färbung es in den feinſten Schattierungen auf ſeinem Gefieder trägt, nieder— 
zudrücken und ſich ruhig zu verhalten, und es iſt gleichſam zu einem Teile des Bodens ge— 
worden, von dem man es nicht mehr zu unterſcheiden vermag. Wer ein recht ſcharfes Auge 
beſitzt und zu beobachten gelernt hat, ſieht bei ſeiner Annäherung an eine auf der Erde ruhende 
Kette Flughühner zunächſt mehrere alte Männchen, die mit hochaufgeſtrecktem Halſe den An— 
kömmling betrachten, und gewahrt bei weiterem Herangehen, wie dieſe Wächter plötzlich un— 
ſichtbar werden und die ganze zahlreiche Kette unſichtbar machen, indem auch ſie ſich platt auf 
die Erde legen. Jeder vorüberziehende Raubvogel, jedes ſich zeigende und gefährlich ſcheinende 
Lebeweſen verwandelt in dieſer Weiſe die Hunderte von Vögeln in Hunderte von Häufchen, 
die dem Sande ſo vollkommen ähneln, daß man immer und immer wieder überraſcht wird, 
wenn plötzlich von einer Stelle, auf der man nur Sand zu bemerken glaubte, die vielen großen 
Vögel ſich unter lautem Geräuſch erheben. Auch die 2— 3 Eier der Flughühner ahmen mit 
ihrem hellen Braungelb die Färbung des Sandes nach, und ebenſo iſt bei den Jungen, die 
ein höchſt zierliches Dunenkleid tragen, Sandgelb die Grundfärbung der Oberſeite. 

Auch die Flughühner haben im Menſchen den ärgſten Feind; gegen die meiſten Naub⸗ 
tiere ſchützt ſie ihr ſchneller Flug. 

In der Gefangenſchaft werden dieſe ſonſt ſo ſcheuen Vögel ſehr zahm. Gangas, die ich 
ſelber pflegte, haben Kälte von 25° ohne Unbequemlichkeit oder Nachteil ertragen. Viel eher 
ſchadet ihnen die Näſſe. Gegen Regen ſind fie ſehr empfindlich, und man muß ſie deshalb 
bei regneriſchen Tagen im verdeckten Raume halten, weil ſie es nicht fertigbringen, ihren 
Nachtkäfig zu finden und ſich dort gegen Näſſe zu ſchützen. 

Zu hoher Berühmtheit gelangte neuerdings wieder ein Vertreter der Gattung der 
Steppenhühner (Syrrhaptes Ill). Im Flügel iſt bei dieſen die erſte Schwungfeder die 
längſte; ihre Eigentümlichkeit aber beruht darin, daß ſie an der Spitze lang ausgezogen und 
hier ſonderbar verſchmälert iſt, ſo daß dieſer Teil eher einer Borſte als einer Feder ähnelt. 
Die Fußwurzeln ſind nicht bloß am Vorderteil befiedert, wie bei den Sandhühnern, ſondern 
ringsum und bis zur Spitze der Zehen mit kurzen, zerſchliſſenen Federn dicht bedeckt; der Fuß 
ſelbſt beſteht nur aus drei Zehen, da die hintere gänzlich fehlt; die Vorderzehen ſind ſehr 
verbreitert und ihrer ganzen Länge nach durch eine Haut verbunden, ſo daß der Fuß, von 
unten geſehen, eine einzige Sohle bildet, die mit hornigen Warzen bekleidet iſt und ihn jo 
auf das vortrefflichſte zum Laufen auf dem Sande oder Schnee und zum Graben daſelbſt 
geeignet macht; die Nägel ſind breit und kräftig. 

Die berühmt gewordene Art iſt das Fauſt- oder Steppenhuhn, Syrrhaptes para- 
doxus Pall. Es iſt ohne die verlängerten Wittelſchwanzfedern 39 em lang; das Weibchen 
iſt etwas kürzer und ſchmäler. Der Oberkopf, die Halsſeiten und die Kropfgegend ſind aſch— 
grau, Kehle, Stirn und ein breiter Streifen über dem Auge lehmgelb, Bruſt und Bruſtſeiten, 
die durch ein drei- oder vierfaches, aus feinen weißen und ſchwarzen Streifen beſtehendes 
Band gegen den Kropf begrenzt werden, gräulich-iſabellfarben; der Vorderbauch iſt braun— 
ſchwarz, der Hinterbauch wie die unteren Schwanzdeckfedern licht aſchgrau, der Rücken auf 
lehmgelbem Grunde mit dunkleren Querſtreifen gebändert; die Schwungfedern ſind aſchgrau, 
die vorderſten außen ſchwarz, die hinteren innen gräulich geſäumt, die Schulterfedern bräun- 
lich, vorn gelblich und an der Spitze weiß geſäumt, die inneren Flügeldeckfedern ſandbraun 
mit ſchwarzbraunen Endtupfen, die Schwanzfedern auf gelbem Grunde dunkel gebändert, 
die die Läufe bekleidenden Federn falb weißlich. Das Weibchen unterſcheidet ſich vom Männ— 
chen durch das Fehlen des Bruſtbandes, die lichtere, bräunliche Färbung des Unterbauches 
und das lichtere Gelb des Geſichtes ſowie endlich durch das mehr gefleckte als gebänderte 
Gefieder der Oberſeite, deſſen Zeichnung auch an den Halsſeiten ſich fortſetzt. 

Die eigentliche Heimat der Steppenhühner ſind die großen Hochſteppen Zentralaſiens 
zwiſchen Altai und Himalaja, von wo aus ſie ſich weiter verbreiten über die weſttatariſchen 
Steppen im Gebiet des Aral- und Kaſpiſees bis in ähnliche Gegenden Südrußlands hinein. 
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„Im Frühling erſcheinen die Steppenhühner ſehr regelmäßig zu ganz beſtimmter Zeit 
am ſüßen Waſſer, um zu trinken. Sie ziehen dann aus allen Richtungen herbei und ſchreien, 
jobald fie das Ufer gewahr werden, worauf die bereits anweſenden antworten und jene ſich 
dieſen zugeſellen. Am Rande des Waſſers ſtehen ſie in Reihen, meiſtens zu 10 —12 beiein— 
ander. Ihre Ruhe hier währt aber nicht lange; ſie ziehen dann wieder fort, um förmlich zu 
äſen, und zwar zu den weißen Stellen in der Steppe, auf denen Salz ausgewittert iſt, und 
zu den kleinen Höhen, die mit Gräſern bewachſen ſind. Sie verſchmähen nicht die jungen, 
ſaftreichen Sproſſe der Salikornien und weiden dieſe förmlich ab, alſo in der Art, wie die 
Trappe es mit Gräſern tut. Im Frühling fand ich im Schlunde und Magen die Samen 
der Salsola. Im Sommer ſonnen ſie ſich gern; auch hierbei traf ich geſonderte Paare, aber 
meiſtens mehrere von dieſen beiſammen. Wie die Hühner ſcharren ſie ſich dann flache Ver— 
tiefungen in die weißgrauen, ſalzdurchdrungenen, geringen Erhöhungen, die hier und da am 
Ufer des Tarai⸗nor weite Strecken bilden und die Salzpflanzen ernähren. Ich habe fie in 
dieſer Auhe einige Male lange beobachtet. Anfangs laufen ſie noch emſig umher, gleichſam 
ſuchend; ſind ſie ganz ſatt, jo beginnt ihre Ruhe, gewöhnlich gegen 11 Uhr, wenn es recht 
heiß wird. Dann ſcharren ſie Vertiefungen und hocken ſich hinein, ſuchen ſich auch ganz wie 
die Haushühner recht gemächlich in den gelockerten Boden einzuwühlen, wobei ſie den Körper 
ſeitwärts hin und her bewegen und das ſonſt ſo glatt anliegende Gefieder aufblähen. 
Wachen ſtellen ſie dabei nicht aus. So ſitzen ſie ganz ruhig, und man kann ſie kaum be— 
merken, da ihr gelbgraues, ſchwarzgeſprenkeltes Gefieder dem Boden recht ähnlich iſt. Ein 
Falke ſchießt im Pfeilfluge über die ruhenden dahin; ſie raffen ſich auf und entziehen ſich 
bald unſeren und des gierigen Räubers Blicken. Ihr Notruf weckt die nächſten Genoſſen; 
auch dieſe erheben ſich und eilen davon, durch ihr Geſchrei ganze Banden zur Flucht auf— 
munternd; denn alle, die den Angſtruf vernehmen, folgen, auch wenn ſie nicht derſelben 
Bande angehören, dem Beiſpiele der aufgeſcheuchten. So erfüllt ſich die Luft in kurzer Zeit 
mit unzähligen kleinen Scharen dieſer eigentümlichen Vögel. Ihr Lärmen läßt ſich von allen 
Seiten her vernehmen, und im Nu ſchießen die Vögel an uns vorüber, ehe wir zum Schuſſe 
kommen. Aber ebenſo raſch, wie dieſe Ruhe geſtört wurde, ſtellt ſie ſich wieder ein. Die 
Steppenhühner laſſen ſich nieder, laufen anfangs furchtſam über die weiße Salzſtelle, bis ſie 
ſich abermals auf flache Erhöhungen legen und ſich wie vorher verhalten. Ihr Flug iſt 
ſchneidender und raſcher als der der Tauben. Daß ſie aber zugleich ausdauernde Laufvögel 
ſind, bezweifle ich; denn ihre Bewegungen zu Fuß ſind zwar raſch, aber nicht anhaltend.“ 
(Prſchewalſky.) Das Steppenhuhn iſt ein wahrer Sohlengänger. Es erhebt den Unterteil 
ſeines Leibes kaum 1 em über den Boden, während das Flughuhn doch mindeſtens um das 
Dreifache höher ſteht, nur weil es ſeine Ständer ſehr gerade hält. 

Das Neſt des Steppenhuhnes iſt eine Vertiefung im Sande; es enthält 3—4 bodenfarbige 
Eier. Die Männchen führen zur Fortpflanzungszeit heftige Kämpfe gegeneinander aus. 

Von den Steppenhühnern ſind mehrere hochintereſſante Wanderungen, die man den 
Völkerwanderungen vergleichen könnte, bekanntgeworden. Sie gingen von den aſiatiſchen 
Steppen aus und verliefen über Rußland und Mitteleuropa bis nach Südfrankreich und Irland, 
ja bis zu den fernen Faröer, jo daß alſo auch Deutſchland von ihnen betroffen wurde. Sie erfolg- 
ten um die Jahre 1863, 1888 und 1908. Nur in Südrußland haben ſich die Steppenhühner ſeit 
der Zeit feſtgeſetzt, aus dem übrigen Europa ſind ſie leider wieder verſchwunden. Dieſe Vogel— 
völkerwanderung ſcheint, laut J. Kohweder, folgendermaßen verlaufen zu ſein: „Tauſende von 
Steppenhühnern brechen in mehr oder weniger geſchloſſenen Gemeinſchaften aus ihrer Heimat 
auf nach Weſten; kleinere Trupps zweigen ſich von der Hauptreiſerichtung ab, rechts bis nach 
Norwegen und links bis nach Mittelitalien; die Hauptmaſſe, immerhin durch Unfälle mancher— 
lei Art vermindert, dringt bis an die Küſte der Nordſee vor, wo ein kleiner Teil für kurze oder 
längere Zeit Raſt hält; beim Überjegen auf die weiter weſtwärts liegenden Inſeln geht der 
größere Teil verloren, und der Reit, unaufhaltſam weiterziehend, findet ſein Grab im Ozean.“ 

Vierte Unterordnung: Taubenvögel. 

Die Unterordnung der Tauben iſt eine wohl in ſich abgeſchloſſene. Die zu ihr gehörigen 
Vögel ſind mittelgroß, kleinköpfig, kurzhalſig, mit großen und meiſt harten Federn bekleidet. 
Der Schnabel iſt ſtets kurz, an feiner Wurzel weich, nur an der Spitze hornig, hier etwas 
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nach oben gewölbt und zu einem ſanften Haken gebogen; die Naſenlöcher liegen ziemlich weit 
nach vorn, ſind gewöhnlich ſchlitzförmig und werden oft von einer bauchigen, knorpeligen, 
mit der Wachshaut überkleideten Schuppe bedeckt. Der kurze Fuß iſt vierzehig, die hintere 
Zehe iſt ebenſo tief angeſetzt wie die vorderen, ſie ſtehen jede für ſich oder ſind höchſtens durch 
eine ſehr kurze Spannhaut teilweiſe verbunden, die Krallen ſind kurz, aber ſtark. Der Flügel 
wird aus harten Schwungfedern gebildet, der Schwanz iſt meiſt kurz und ſchwach gerundet, 
zuweilen aber auch lang und dann gewöhnlich ſeitlich verkürzt. Das derbe und feſte Gefieder 
liegt ziemlich glatt an. Sanfte Farben ſind vorherrſchend, lebhafte, hell ſchimmernde aber 
keineswegs ausgeſchloſſen; namentlich der Hals und die Flügeldecken ſchillern oft in den 
prachtvollſten Metallfarben. Die Geſchlechter unterſcheiden ſich bei den meiſten Arten wenig 
voneinander. 

Der innere Bau der Tauben zeigt in vielen Punkten ÜUbereinſtimmung mit dem der 
Flughühner, die ihre nächſten Verwandten ſind, in zweiter Linie mit dem der Schlammläufer. 
Am bemerkenswerteſten iſt der Kropf, in dem ein beſonderer Stoff zur Ernährung der Jungen 
abgeſondert wird, eine Erſcheinung, die in der ganzen Reihe der Vögel nicht weiter vorkommt. 

Die Tauben gehen gut und ausdauernd, wenn auch nicht gerade ſchnell, und nicken be— 
kanntlich bei jedem Schritt mit dem Kopfe. Die beſten Läufer unter ihnen ſind meiſt die 
ſchlechteſten Flieger; die große Mehrzahl aber hat einen ſehr ſchnellen und kraftvollen, raſcher 
Wendungen fähigen, gewandten Flug, der mit laut pfeifendem Geräuſch verbunden zu ſein 
pflegt. Die Stimme der verſchiedenen Arten hat im allgemeinen viel Gemeinſames, ändert 
aber im einzelnen doch mannigfach ab. Die meiſten Tauben „ruckſen“, d. h. ſtoßen abge— 
brochene, hohlklingende, tiefe Laute aus, in denen die Silbe „ruck“ oder „rucks“ vorherrſchend 
iſt; andere laſſen ſanft zitternde Töne vernehmen, ſie „girren“; einzelne Arten heulen, andere 
lachen; einige geben höchſt klangvolle, wohlgerundete, volltönige Laute zum beſten, andere 
knurren abſcheulich. Unter den Sinnen ſteht das Geſicht obenan, wie dies ſchon das ver— 
hältnismäßig große und oft ſehr ſchön gefärbte Auge vermuten läßt. 

Das Weſen der Tauben hat ſo viel Beſtechendes, daß ſie ſchon ſeit altersgrauer Zeit als 
Sinnbilder der Sanftmut und Anſchuld betrachtet und ſogar der Ehre gewürdigt worden 
ſind, überſinnlichen Begriffen Geſtalt zu verleihen. Dem unbefangenen Auge erſcheint ihr 
Weſen in minder günſtigem Lichte. Ihre Anmut wird gewiß niemand in Abrede ſtellen 
wollen, und auch an ihrer Zärtlichkeit gegen den Gatten kann ſich ein gleichgeſtimmtes Ge— 
müt erfreuen: die gerühmte eheliche Treue der Tauben iſt jedoch keineswegs über jeden 
Zweifel erhaben, und von einer hingebenden Anhänglichkeit an die Kinder iſt wenigſtens 
bei vielen nichts zu bemerken. Sie verlaſſen nicht bloß ihre Eier, ſondern ſogar die bereits aus— 
geſchlüpften Jungen, wenn ſie geſtört und infolgedeſſen mißtrauiſch wurden. Auch Neid und 
Mißgunſt kann man ihnen nicht abſprechen; ihre Habgier überwiegt jede Rückſicht auf ihre 
Genoſſen: ſie decken gefundenes Futter mit den Flügeln zu, während die Hühner, wenn ſie 
reichliche Nahrung finden, Genoſſen herbeirufen. 

Ihre Nahrung entnehmen die Tauben faſt ausſchließlich dem Pflanzenreiche. Sämereien 
und Wurzelknollen der verſchiedenſten Art bilden das Futter der Mehrheit; die Angehörigen 
gewiſſer Familien oder Unterfamilien nähren ſich von Beeren und Waldfrüchten. Die harte 
Körner genießenden Arten nehmen zur Beförderung der Verdauung kleine Quarzſtückchen 
und andere harte Körper mit auf. Sie brauchen viel Waſſer, weil dieſes nicht bloß zum 
Löſchen des Durſtes, ſondern auch zum Aufquellen der harten Körner dienen muß. 

Soviel bis jetzt bekannt iſt, brüten alle Tauben mehr als einmal im Jahre. Das Neſt wird 
verſchieden angelegt: im Gezweige der Bäume und Gebüſche, hoch und niedrig über dem Bo— 
den, in Felshöhlen und Baumlöchern, auf dicken Aſten oder Stammſtrünken, ſelten auf dem 
flachen Boden. Es iſt ein erbärmlicher Bau aus wenigen dürren Reifern, die locker und liederlich 
übereinandergeſchichtet werden. Das Gelege bilden bei den meiſten Arten zwei weiße, ellip— 
tiſche Eier. Am Brutgeſchäft beteiligen ſich beide Eltern, der Tauber aber keineswegs ohne 
Murren, weil ihm das Stillſitzen höchſt unangenehm und verhaßt zu ſein ſcheint. Die Taube 
brütet während des ganzen Tages, mit Ausnahme der Wittagsſtunden, der Tauber während 
dieſer. Nach einer Bebrütung von 14—20 Tagen entſchlüpfen die Jungen: kleine, hilfloſe, 
blinde, mit haarigem Flaum ſparſam bekleidete Geſchöpfe, die im Neſte bleiben, bis ſie völlig 
flügge geworden ſind. Sie werden anfangs mit dem Stoffe, den die Wandungen des 
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Kropfes abſondern, ſpäter mit aufgequellten, ſchließlich mit harten Sämereien gefüttert oder, 
richtiger, geſtopft. Ihre Weiterentwickelung nach dem Ausfliegen beanſprucht wenig Zeit, 
denn die meiſten Arten ſind bereits nach vollendetem erſten Lebensjahre fortpflanzungsfähig. 

Die Tauben, von denen man etwa 550 Arten beſchrieben hat, ſind Weltbürger im wei— 
teſten Sinne des Wortes. Sie leben in allen Erdteilen und allen Gürteln, in der Höhe wie 
in der Tiefe, immer aber vorzugsweiſe im Walde. Alle im Norden heimiſchen Arten ſind 
Wandervögel, die im Süden wohnenden Strich- oder Standvögel. Die Reiſen werden ſelten 
weit ausgedehnt; unſere europäiſchen Arten z. B. ziehen höchſtens bis Nordafrika hinüber, 
bleiben aber meiſtens ſchon in Südeuropa. 

Die in Deutſchland lebenden Tauben ſind als nützliche Vögel zu bezeichnen. Snell hat 
ſich durch ſorgfältige und mühevolle Beobachtungen, hauptſächlich allerdings nur bei Haus— 
tauben, überzeugt, daß ſie zwar auch Getreidekörner aufleſen, im allgemeinen aber ſich haupt— 
ſächlich von dem Samen verſchiedener, der Landwirtſchaft verderblicher Unkräuter ernähren 
und dadurch weſentlichen Nutzen bringen. Wir teilen die Unterordnung in zwei Familien, 
in die der echten Tauben und in die der ausgeſtorbenen Dronten. 

Die Angehörigen der erſten Familie, die echten Tauben, haben ſtets wohlentwickelte 
Gabelknochen und Flügel, einen gut ausgebildeten Schwanz und find immer flugfähig, meiſt 
ſogar ganz hervorragende Flieger. Die Naſenlöcher ſind ſpaltförmig und liegen parallel zum 
Rande des Oberkiefers. Der Oberſchnabel iſt in der Regel nicht hakig. 

* 

Zu der über die ganze Erde verbreiteten Unterfamilie der Baumtauben gehört vor 
allem die große, faſt 70 Arten umfaſſende Gattung der Tauben im engſten und älteſten 
Sinne (Columba I.), die ſich von ihren näheren Verwandten beſonders dadurch unterſcheidet, 
daß der Lauf nur an ſeinem oberſten Ende befiedert, die erſte Handſchwinge viel länger als 
die ſechſte iſt und der Schwanz zwölf Federn enthält. 

Unter den europäiſchen Arten iſt unſere Ringeltaube, Holz-, Wald-, Wild-„Bloch— 
und Kohltaube, Columba palumbus I. (Abb. S. 286), bei weitem die größte. Sie iſt auf 
Kopf und Nacken ſowie an der Kehle dunkel mohnblau, auf Oberrücken und Oberflügel dunkel 
graublau, auf Unterrüden und Steiß lichtblau, auf Kopf und Bruſt rötlichgrau, auf der 
übrigen Unterſeite licht graublau und auf dem Unterbauche weiß; der untere Teil des Halſes 
ſchillert in metalliſchen Farben und iſt jederſeits mit einem glänzendweißen Fleck geziert, und 
da dieſe Flecke bei den Alten zu einem weißen Halsring zu verſchmelzen pflegen, ſind ſie wohl 
Urſache des Namens „Ringeltaube“ geweſen; die Schwungfedern ſind ſchiefergrau, die 
Schwanzfedern ſchieferſchwarz, durch eine hellere Querbinde gezeichnet. Die Iris des Auges 
iſt blaß ſchwefelgelb, der Schnabel blaßgelb, an der Wurzel rot, der Fuß bläulichrot. Die 
Länge beträgt 43, die Breite 75 em. 

Vom 65. Grad nördl. Br. ab verbreitet ſich die Ningeltaube über ganz Europa. Sie iſt 
ein echter Baumvogel. In Deutſchland begegnet man ihr in allen Waldungen, ſie mögen 
groß oder klein ſein und aus Nadel- oder aus Laubholz beſtehen, im Gebirge wie in der 
Ebene, nahe bei Dörfern wie fern von den menſchlichen Wohnungen; doch ſcheint es, als ob 
ſie den Nadelwald vorzöge, möglicherweiſe aus dem einzigen Grunde, weil Tannen-Fichten— 
und Kiefernſamen zu ihrer liebſten Nahrung gehören. Ausnahmsweiſe ſiedelt ſie ſich auch 
inmitten der Dörfer oder ſelbſt volkreicher Städte auf einzelnen Bäumen an. Im Norden 
ihres Verbreitungskreiſes iſt ſie Zugvogel, der ſehr regelmäßig wegzieht und wieder erſcheint, 
ſchon im ſüdlichen Deutſchland und noch mehr in Spanien und Italien aber Standvogel. 
In Mitteldeutſchland trifft fie bereits im März, ausnahmsweiſe ſogar ſchon im Februar ein und 
verweilt hier bis Mitte oder Ende Oktober. 

Nach den Beobachtungen meines Vaters iſt die Ringeltaube ein äußerſt raſcher, flüch— 
tiger und ſcheuer Vogel. Sie geht geſchickt, aber nicht ſehr ſchnell, trägt dabei den Leib bald 
wagerecht, bald aufgerichtet und ſitzt entweder auf dem Wipfel oder tief in den Zweigen 
höherer Bäume verborgen. Sie hat gewiſſe Lieblingsbäume, auf denen man ſie faſt alle 
Morgen antrifft, entweder ſolche, die weit über die anderen hinausragen, oder ſolche, die 

dürre Wipfel haben. Ihr Flug iſt ſchön, ſchnell, geſchickt, verurſacht beim Auffliegen ein 
klatſchendes Geräuſch und dann ein Pfeifen in der Luft. Schon in weiter Entfernung kann 
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man die fliegende Ringeltaube nicht nur an der Größe, ſondern auch an dem langen Schwanze 
und den weißen Flecken auf den Flügeln erkennen. 

Die Nacht bringen beide Gatten in der Nähe des Neſtes zu. Früh vor Tagesanbruch 
ſind fie ſchon munter, und das Männchen begibt ſich auf ſeinen Lieblingsbaum. Hier fängt 
es in der Dämmerung an zu ruckſen, was faſt wie „ruckkuckkuck“ und „kukuku“ oder „rukuku 
kuku“ klingt. Es ſitzt dabei feſt auf einem Aſte, bläſt den Hals auf und bewegt ihn. Jedes 
Ruckſen wird drei- bis viermal nacheinander wiederholt. Um 7, 8 oder 9 Uhr morgens (die 

Ringeltaube, Columba palumbus FZ. (links), und Hohltaube, Columba oenas T. (rechts). ½ natürlicher Größe. 

Zeit iſt verſchieden) verſtummt der Tauber und fliegt mit dem Weibchen, wenn dieſes weder 
Eier noch kleine Jungen hat, nach Futter aus, begibt ſich auch auf die Salzlecke. Um 10 Uhr 
beginnt das Ruckſen wieder, aber ſchwächer und weniger anhaltend, jo daß man es von einem 
Tauber oft nur wenigemal hört. Nach 11 Uhr geht die Ringeltaube zur Tränke und ruht nun 
in den Mittagsſtunden, in einem dichten Baume verſteckt. Um 2 oder 3 Uhr fliegt ſie wieder 
nach Futter aus, fängt um 5 oder 6 Uhr, zuweilen früher, zuweilen ſpäter, zu rudjen an und 
begibt ſich dann, wenn ſie noch ihren Durſt geſtillt hat, zur Ruhe. 

Das Neſt ſteht auf Bäumen und wird hier bald hoch, bald tief angebracht. Es iſt aus 
dürren Fichten, Kiefern-, Tannen- und Buchenreiſern oder aus den Zweigen einer dieſer Baum— 
arten locker und ſchlecht gebaut. Die zwei länglichen, auf beiden Seiten gleich zugerundeten, 
glänzend weißen Eier findet man von der letzten Hälfte des April bis zur letzten Hälfte des 
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Juli. Sie werden von beiden Gatten ausgebrütet; das Männchen ſitzt von Roder 10 Uhr vor- 
mittags bis 3 oder 4 Uhr nachmittags darauf. Werkwürdig iſt die geringe Anhänglichkeit 
der Ringeltaube an ihre Eier. Jagt man die brütende Ningeltaube einmal vom Neſte, dann 
kann man die Eier nur gleich mitnehmen, denn ſie verläßt ſie gewiß. Die Jungen werden, 
bis ihre Federn hervorgebrochen ſind, von den Alten abwechſelnd und unaufhörlich, ſpäter, 
bis zum Ausfliegen, am Tage bei regneriſcher oder kalter Witterung und in der Nacht ſtets 
vom Weibchen erwärmt. Beim Füttern, das früh um 7 oder 8 und abends um 4 oder 5 Uhr 
geſchieht, geben die Jungen einen eigenen, knurrenden Ton des Wohlbehagens von ſich. Sie 
werden nach dem Ausfliegen nur kurze Zeit von den Alten gefüttert und geführt, weil ſie 
bald ihr Futter ſuchen und ſich vor Gefahren in acht nehmen lernen. Jedes der Eltern hat 
gewöhnlich ein Junges bei ſich und leitet es auf dem Felde zum Freſſen an. 

Lieblingsnahrung der Ringeltaube iſt der Same der Nadelholzarten; mit ihm findet 
man im Sommer oft den ganzen Kropf angefüllt. Sie lieſt ihn nicht nur von der Erde auf, 
ſondern holt ihn auch zwiſchen den klaffenden Deckelchen der Zapfen hervor. Außerdem frißt 
ſie Getreidearten und Grasſämereien, ausnahmsweiſe auch Schnecken und Regenwürmer, 
und im Spätſommer Heidelbeeren. Die Vingeltaube macht einigen Schaden, gleichwohl iſt 
ſie gewiß ein Vogel, der im Walde nicht fehlen darf, weil er zu deſſen Belebung weſentlich 
beiträgt. Glücklicherweiſe iſt es nicht gerade leicht, eine Holztaube zu berücken. Sie iſt vor— 
ſichtig und traut keinem Menſchen, auch dem nicht, der harmlos zu ſein ſcheint. Habicht und 
Wanderfalke oder die großen Verwandten des letzteren fangen alte, Wildkatze, Baummarder 
und Eichhorn, vielleicht auch der weibliche Sperber und nachts der Uhu bedrohen junge Vögel. 

Gefangene Ringeltauben werden ziemlich zahm und halten viele Jahre im Käfige aus. 
Wit anderen Taubenvögeln der verſchiedenſten Art vertragen ſie ſich gut, machen nie Ge— 
brauch vom Rechte des Stärkeren und laſſen ſich von kleinen Schwächlingen oft merkwürdig 
viel gefallen, ohne ſich ihrer zu erwehren. 

Kleiner als die Ringeltaube iſt unſere Hohltaube, Loch-, Block- und Blautaube, 
Columba oenas L. Sie iſt auf Kopf und Hals, Oberflügel, Unterrüden und Bürzel mohn— 
blau, auf dem Oberrücken tief graublau, in der Kropfgegend weinrot, auf der übrigen Unter— 
ſeite matt mohnblau; die Schwungfedern und die Enden der Steuerfedern ſind ſchieferblau; 
über den Flügel zieht ſich eine unvollkommene dunkle Binde hin; der Nacken ſchillert in der 
für die Tauben bezeichnenden Weiſe. Die Länge beträgt 32 em. 

Ungefähr dieſelben Länder, in denen die Ringeltaube vorkommt, beherbergen auch die 
Hohltaube, doch iſt dieſe ſeltener als jene, weil ſie nicht überall leben kann, vielmehr an alte 
Bäume mit paſſenden Höhlungen gebunden iſt. Durch ihre Stimme unterſcheidet ſie ſich 
weſentlich von der Ningel- und Feldtaube: fie ruckſt einfach „hu hu hu“. Sie bläht dabei 
ihren Hals ebenfalls auf und bewegt ihn, ſitzt aber wie die Ringeltaube feſt auf dem Aſte. 

Das Hohltaubenpaar iſt ein Bild treuer Gattenliebe. Sofort nach der Ankunft im 
Frühjahr erwählt ſich das Paar eine paſſende Niſthöhlung, und ſchon Anfang April findet 
man in ihr zwei weiße Eier. Beide Eltern brüten mit Hingebung. Sie ſitzen nicht nur ſehr 
feſt auf den Eiern, ſo feſt, daß man die brütende Taube zuweilen ergreifen kann, ſondern 
ſuchen ſelbſt mit Gefahr ihres Lebens das Neſt wieder auf. Alle Feinde, welche die Ringel- 
taube bedrohen, werden auch der Hohltaube gefährlich; manches Neſt mag noch vom Baum— 
marder und Hermelin ausgenommen werden, obſchon man ein friedliches Zuſammenleben 
der Hohltaube mit argen Räubern, wie man es kaum für möglich halten möchte, beobachtet 
hat. In der Nähe meines Heimatortes wurde eine Eiche gefällt, in der in einem unteren 
Loche vier junge Baummarder und in einer hoch oben befindlichen Höhlung zwei junge Hohl— 
tauben ſaßen. Dieſe merkwürdige Nachbarſchaft dürfte nicht ſo bald wieder vorkommen. 

Die Hohltaube wird leichter zahm als die Ringeltaube, miſcht ſich zuweilen freiwillig 
unter die Feldtauben und ſoll ſich ſogar mit ihnen paaren. 

Die für den Menſchen wichtigſte aller Taubenarten iſt die Felſen-, Stein-, Grotten— 
oder Ufertaube, Columba livia L. (ſ. Tafel „Haustauben“ bei S. 291, 1), die Stammart 
unſerer Haustaube. Sie iſt auf der Oberſeite hell aſchblau, auf der Unterſeite mohnblau, der 
Kopf hell ſchieferblau, der Hals bis zur Bruſt dunkel ſchieferfarben, oben hell blaugrün, unten 
purpurfarben ſchillernd, der Unterrüden weiß; über den Flügel ziehen ſich zwei ſchwarze 
Binden; die Schwingen ſind aſchgrau, die Steuerfedern dunkel mohnblau, am Ende ſchwarz, 
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die äußerſten auf der Außenſeite weiß. Die Iris iſt ſchwefelgelb, der Schnabel ſchwarz, an 
der Wurzel lichtblau, der Fuß dunkel blaurot. Das Weibchen unterſcheidet ſich vom Männ— 
chen kaum durch die Färbung, iſt aber etwas ſchwächer; die Jungen ſind dunkler als die 
Alten. Die Länge beträgt 34, die Breite 60, die Flügellänge 21, die Schwanzlänge 11 em. 

Das Verbreitungsgebiet der Felſentaube, die in mehreren beſtimmt ſich abhebenden 
Unterarten auftritt, beſchränkt ſich in Europa auf einige nordiſche Inſeln und die Küſten des 
Mittelmeergebietes, umfaßt aber außerdem faſt ganz Nordafrika, Paläſtina, Syrien, Klein— 
aſien und Perſien ſowie einzelne Teile des Himalaja. Von den nördlichen Wohngebieten 
ſeien hervorgehoben Irland, die Weſtküſte von Schottland, die Hebriden, die Faröer, die 
Orkney- und Shetlandinſeln. 

In der Umgegend von Trieſt lebt die Taube geeigneten Ortes überall, auf dem Karſte 
namentlich in unterirdiſchen, trichterartigen Höhlen (Dolinen), oft tief unter der Oberfläche, 
in Iſtrien, Dalmatien, Italien, Griechenland und Kleinaſien ſowie auf allen griechiſchen 
Inſeln in Felſenriffen hart am Meere wie auf den höchſten Gebirgen. In Indien gehört ſie 
zu den gemeinſten und häufigſten Vögeln, brütet ebenfalls in Höhlen und Niſchen der Felſen 
und Klippen, womöglich in der Nähe von Waſſer und oft in Gemeinſchaft mit dem Alpen— 
ſegler. Hier, wie in Agypten, lebt ſie auch in einem halbwilden Zuſtand und bewohnt alle 
alten ruhigen Gebäude, Stadtmauern, Pagoden, Felſentempel und ähnliche Baulichkeiten, 
oder bezieht die Türme, die ihr zuliebe errichtet werden. 

Im Süden ſind die Felſentauben Standvögel; im Norden zwingt ſie der Winter zum 
Wandern. Sie ſammeln ſich vor dem Abzuge zu zahlreichen Schwärmen und ſcheinen 
während ihres Aufenthaltes in der Fremde dieſe Vereine nicht zu löſen. 

Das Betragen der Felſentaube weicht von dem unſerer Haustaube wenig ab. Sie iſt ge— 
wandter, namentlich behender im Fluge als unſere Feldflüchter und in der Regel ſehr menſchen— 
ſcheu; in allem übrigen gewährt uns das Betragen der Nachkommen ein getreues Lebensbild 
der Stammeltern. Die Felſentaube geht gut, fliegt vortrefflich, mit pfeifendem Geräuſch, durch— 
mißt ungefähr 100 km in der Stunde, klatſcht vor dem Auffliegen und ſchwebt vor dem Nieder— 
ſitzen, ſteigt gern hoch empor und kreiſt oft längere Zeit in dicht geſchloſſenen Schwärmen. 

Sinne und Begabung der Felſentaube ſind wohlentwickelt. Sie iſt friedfertig und ver— 
träglich, richtiger vielleicht gleichgültig gegen andere Tiere und lebt unter ſich ſo ziemlich in 
Frieden. Die Stimme beſteht aus dumpfen, heulenden und rollenden Tönen, die ungefähr wie 
„marukuh murkukuh marhukukuh“ klingen. Die einzelnen Ausrufe werden mit Bücklingen, 
Drehungen und Kopfnicken begleitet. Manchmal ſtoßen die Tauben Laute aus, die man durch 
die Silben „huhu“ oder „huhua“ bezeichnen kann: ſie ſind meiſt Klagen über zu lange Ab— 
weſenheit des einen Gatten. 

Alle Arten unſeres Getreides und außerdem die Sämereien von Raps und Kübſen, 
Linſen, Erbſen, Lein uſw., vor allem anderen aber die Körner der als unausrottbares Un— 
kraut gefürchteten Vogelwicke, bilden die Nahrung der Felſen- und Haustauben. Man hat 
ſie als ſchädliche Tiere betrachtet, weil ſie ziemlich viel Nahrung bedürfen und uns fühlbare 
Verluſte zufügen können; bedenkt man aber, daß ſie Getreide nur während der Zeit der Aus— 
ſaat freſſen, ſo wird man weniger ſtreng urteilen, zumal, wenn man noch berückſichtigt, daß 
ſie den Schaden, den ſie verurſachen, durch Aufzehren von Unkrautſamen ſo ziemlich wieder 
ausgleichen. Auch ſie fliegen regelmäßig zu gewiſſen Zeiten nach Nahrung aus, gewöhnlich 
früh und vormittags und nachmittags noch einmal, wenn ſie ein beſonders ergiebiges Feld 
erſpäht haben, oft ziemlich weit. 

Man nimmt an, daß die Felſentaube mindeſtens zweimal jährlich niſte, und weiß mit 
Beſtimmtheit, daß der Feldflüchter im Laufe des Sommers mindeſtens drei Bruten macht. 
Das einmal verbundene Paar trennt ſich im Leben nicht wieder. Man ſieht Tauber und 
Täubin oft miteinander liebkoſen, wobei ſie ſich umtänzeln, ſich zärtlich ſchnäbeln und in den 
Kopfhaaren krabbeln, auch wohl ſpielend in die Luft erheben. Der Tauber trägt die Neſt— 
ſtoffe herbei, und die Täubin baut damit das Neſt. Es iſt dies ein wenig vertiefter, kunſtlos 
zuſammengelegter Haufe trockener Reiſer und Halme. 

Die zwei Eier haben längliche Geſtalt und ſind glattſchalig, glänzend und rein weiß. 
Beide Geſchlechter brüten, die Täubin von 3 Uhr nachmittags bis 10 Uhr vormittags un— 
unterbrochen, der Tauber nur in den wenigen Stunden, die dazwiſchenliegen. Trotzdem wird 
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ihm die Zeit viel zu lang, denn ſchon nach 1 Ahr pflegt er ärgerlich zu heulen, in der Abſicht, 
die Taube, die ihre wenigen Erholungsſtunden doch ſehr nötig hat, herbeizurufen. Nachts 
ſchläft er in unmittelbarer Nähe des Neſtes, immer bereit, die Gattin nach Kräften zu be— 
ſchützen, und duldet nicht einmal, daß eine andere Taube ſich nähert. Nach 16—18 Tagen 
ſind die Eier gezeitigt, und die äußerſt unbehilflichen, blinden Jungen ſchlüpfen in einem 
Zwiſchenraume von 24—36 Stunden nacheinander aus. In der erſten Zeit werden fie von 
beiden Eltern mit dem Brei gefüttert, der ſich im Kropfe bildet; ſpäter erhalten ſie erweichte, 
endlich härtere Sämereien nebſt Steinchen und Lehmſtücken. Sie ſind nach vier Wochen er— 
wachſen, ſchwärmen mit den Alten aus, machen ſich in wenigen Tagen ſelbſtändig, und die 
Eltern ſchreiten nun zur zweiten Brut. 

Im Anſchluß an die Felſentaube ſind jene Tauben zu beſprechen, die mit dem Menſchen 
in innigſter Gemeinſchaft leben und ihm zum größten Teil ihre Exiſtenz verdanken, die 
Haustauben, deren einzige wilde Stammart keine andere als eben die Felſentaube iſt. 

Wenn auch einzelne der Rafjen und Spielarten unſerer Haustauben — Dürigen, deſſen 
Ausführungen wir uns im weſentlichen anſchließen, gibt allein 124 Hauptraſſen an — durch 
ihren Körperbau und ihre Färbung weit verſchieden voneinander erſcheinen, wie z. B. Kröpfer 
und Möwchen oder Bagdetten und Huhntauben, jo findet man doch beim Überbliden der 
ganzen Reihe viele Übergänge, welche die ſcharfen Gegenſätze mildern. Es iſt bekannt, daß 
Charles Darwin den Raſſen der Haustauben, ihren Unterſchieden und ihrem Urjprung 
ein beſonderes Kapitel in ſeiner „Entſtehung der Arten“ gewidmet hat, und daß er 
perſönlich in umfaſſendſter Weiſe gerade alle Haustaubenraſſen, die er kaufen oder ſich ſonſt— 
wie verſchaffen konnte, ſtudierte und ſie als ein hervorragendes Beiſpiel für die durch die 
künſtliche Zuchtwahl des Menſchen bewirkte Umwandlung der Arten benutzte. Schon da— 
mals blühten in England die nun auch bei uns in Deutſchland wirkenden Vereine für 
Geflügelzucht und beſonders die Taubenklubs, in denen nicht nur die vorhandenen Raſſen 
möglichſt rein weitergezüchtet, ſondern auch ſtändig verbeſſert werden; unter der „Verbeſſe— 
rung“ einer Raſſe verſtehen aber die Züchter die Steigerung und ſchärfere Ausprägung der 
ihr eigentümlichen Merkmale. Aus den Erfahrungen nun, die Darwin und die Züchter bei der 
Taubenzucht machten, bewies der große Gelehrte unzweifelhaft, daß alle unſere Haustauben— 
raſſen ſich auf die zwei bis drei geographiſchen Varietäten der Felſentaube zurückführen laſſen. 

Es ſind folgende Tatſachen, die jene Abſtammung wohl einwandfrei dartun: Anſere Haus— 
taubenraſſen ſtimmen im Weſen und in der Lebensweiſe völlig mit der Felſentaube überein; 
ſie niſten nie auf Bäumen, ſondern möglichſt im Dunkeln in und an Gebäuden und Mauer— 
werk. Wilde Felſentauben, die jung aus dem Neſte genommen werden, betragen ſich genau 
wie Feldflüchter, befreunden ſich mit den Menſchen, bekunden allerdings niemals jene hin— 
gebende Untertänigkeit, die Haustauben an den Tag zu legen pflegen. Die Stimmen der 
meiſten unſerer Haustauben gleichen ſowohl einander als auch der der Felſentaube. Ihre Fär— 
bung weiſt ebenfalls oft unmittelbar auf jene Stammform; vor allem herrſcht die blaue Farbe 
vor mit ſchwarzen Binden über Flügeln und Schwanzfedern. Ferner zeigt ſich bei allen 
Haustauben nach einer kurzen oder langen Reihe von Generationen die Neigung, in die 
Färbung der Felſentaube zurückzuſchlagen. Auch ſind die Baſtarde der einzelnen Taubenraſſen 
untereinander ebenſo fruchtbar wie mit der Felſentaube ſelbſt, während die Blendlinge zweier 
wirklich verſchiedenen Tierarten in der Regel unfruchtbar ſind. 

Bei der Lebensweiſe der Felſentaube iſt es nicht überraſchend, daß dieſe ſich an die An— 
ſiedelungen des Menſchen anſchloß und bald von ihm als Haustier gezähmt wurde. Suchte 
ſie ihrerſeits die Niſchen und ſonſtigen ungeſtörten, dunklen Niſtorte an den Bauten des 
Menſchen auf, ſo mag dieſer bald aus Gefallen an ihren anmutigen Bewegungen, mehr 
wohl aber noch wegen der Zartheit ihres Fleiſches dazu gekommen ſein, dieſe Tiere an ſich 
zu gewöhnen und mehr oder minder planmäßig zu züchten. 

Die älteſte Mitteilung über Tauben ſtammt aus der vierten ägyptiſchen Dynaſtie, wo 
ſie etwa 3000 v. Chr. auf dem Speiſeverzeichnis eines der Pharaonen vorkommen. Bei den 
mittelaſiatiſchen Völkern waren ſie ſeit den urälteſten Zeiten heimiſch. Da die Tauben be— 
ſonders an den Tempelbauten ſich anſiedelten, „ſo betrachtete man ſie als Gäſte der Götter, 
als reine, heilige Vögel, und ließ ſie völlig gewähren“. Auf dieſe Weiſe entſtand ein richtiger 
„Taubendienſt“, der ſich infolge der Eroberungszüge und des Handelsverkehrs aus Mittelajien 
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immer weiter weſtwärts verpflanzte. Im Alten Teſtament werden an verſchiedenen Stellen 
Tauben erwähnt; aus dem Neuen Teſtament iſt bekannt, daß die Juden oft Taubenopfer zum 
Altar brachten. Im alten Griechenland und ſpäter in Rom war die Taube der Aphrodite, 
der Liebesgöttin, geweiht. Sie wurde ſchon damals gezähmt, gezüchtet und beſonders zu 
Botſchaften verwendet. Plinius berichtet, daß man für zahme Tauben enorme Preiſe zahlte. 
„Ja, es iſt dahin gekommen, daß man ihnen Stammbaum und Raſſe nachweiſt.“ Mit der 
Ausdehnung des Römiſchen Reiches verbreiteten ſich die Haustauben dann auch nach den 
übrigen Ländern von Europa. 

Auch in der mohammedaniſchen Welt Aſiens und Afrikas wurde die Taubenzucht von 
jeher eifrig gepflegt, und bei den Kalifen von Bagdad und den Sultanen von Agypten ſtand 
beſonders die Botentaube in hohen Ehren. Ins mittlere und weſtliche Europa gelangten die 
Tauben vor allem durch den Handel der Holländer. Seit dem 16. Jahrhundert verbreitete 
ſich dann die Taubenzucht über Deutſchland, Frankreich, England von den Niederlanden aus 
wie auch von Oſten her. In der Neuzeit endlich führte man unmittelbar Raſſen aus Aſien 
oder Nordafrika und den Mittelmeerländern ein. „Neben der reinen Liebhaberei, welche die 
Tauben entweder nur auf Farbe und Zeichnung oder auf beſondere Figur und Gefiederform 
oder auf Flugeigenſchaften oder auf Stimme (Trommel) züchtet, kommt auch eine praktiſche 
oder wirtſchaftliche Richtung, welche die Tauben der Botendienſte (Brieftauben) oder der 
großen und vielen fleiſchigen Jungen wegen hält und züchtet, zur Geltung.“ 

Die Merkmale, durch die ſich viele unſerer Haustauben von der Felſentaube unterſchei— 
den, ſind im allgemeinen: Größe und Geſtalt des Körpers ſowie Form und Farbe des Ge— 
fieders, im beſonderen Länge, Stärke, Form und Farbe des Schnabels, Höhe und Befiederung 
der Beine, Zeichnung von Flügel und Schwanz oder auch des ganzen Körpers; ja ſogar die 
Stimme, die Art und Dauer des Fluges, die Heimatliebe und Lernfähigkeit ſind erfolgreich 
von der Züchtung verändert worden. 

Zahllos ſind die Abänderungen, die durch die Zuſammenſtellung verſchiedener Fär— 
bungen und Zeichnungen des Federkleides gezüchtet worden ſind. Aber immer ſind es fünf 
Farben, nämlich Blau, Schwarz, Rot, Gelb und Weiß, durch deren Abſtufung, Wiſchung 
uſw. die mannigfaltigſten Nejultate erzielt werden. Die Hauptfarbe iſt das Blau, das wir 
ja ſchon in verſchiedenen Schattierungen als das Grundkolorit der Felſentaube kennen gelernt 
haben. Die Geſchlechter der Haustauben unterſcheiden ſich im allgemeinen äußerlich ſo wenig, 
daß ſich ſelbſt erfahrene Züchter zuweilen täuſchen können. 

Die Haustauben erreichen ein verhältnismäßig hohes Alter. Zur Zucht taugen manche 
von ihnen bis zum zwölften Jahre, und man hat einzelne Exemplare 30 Jahre lang am 
Leben erhalten. 

In Mitteleuropa find Marder, Wanderfalken und Habichte die ſchlimmſten Verfolger 
der Tauben, im Süden Verwandte dieſer Räuber. Der Fluchtinſtinkt der Tauben vor Raub— 
vögeln nimmt zuweilen ſonderbare Formen an. So ſahen Naumann und E. v. Homeyer 
Feldflüchter, vom Wanderfalken verfolgt, ſich in einen Teich, ſelbſt in die See ſtürzen, ſie 
ſollen dabei ſogar untergetaucht und an einer ganz anderen, weit entfernten Stelle wieder 
aufgetaucht und weitergeflogen ſein. Daß ſich Haustauben oft in das Innere der Häuſer 
flüchten und dabei Fenſterſcheiben zerbrechen, iſt bekannt. 

Wir gehen nun dazu über, die einzelnen Raſſen der Haustauben etwas näher in Augen— 
ſchein zu nehmen. Es wurde ſchon erwähnt, daß Dürigen 124 Raſſen und Schläge unter— 
ſcheidet; er ſtellt ſie in folgende 10 Gruppen zuſammen: Feld- und Farbentauben, Trommel— 
tauben, Flugtauben oder Tümmler, Perückentauben, Möwchen, Pfauentauben, Kropftauben, 
Orientaliſche oder Warzentauben, Rieſentauben und Huhntauben. 

Die Feld- und Farbentauben. „Zu dieſer Gruppe zählen diejenigen Tauben, welche 
in Größe, Geſtalt, Kopf- und Körperbau und zum Teil auch in der Färbung der wilden Fels— 
oder Feldtaube gleichen oder ihr wenigſtens ſehr nahe ſtehen. Ihre Auszeichnung beſteht ledig— 
lich in den mannigfaltigen Färbungen . . . Die Feldtauben ſuchen, ohne Einmiſchung ſeitens 
des Menſchen, in wärmeren Strichen das ganze Jahr hindurch auf dem Felde ihr Futter, und 
bei uns ſchlagen ſie ſich auch, ſolange es geht, durch; faſt alle anderen Tauben laſſen ſich in 
Volieren oder Schlägen (Böden) ohne Ausflug halten und züchten, die Feldtauben gedeihen nur 
dann recht, wenn ſie frei ausfliegen können und ſich wenigſtens zum Teil unabhängig fühlen.“ 





J. Felſentaube (wilde Stammart der Haustauben). — 2. Koburger Lerche. — 3. Straßer. — 4. Luchstaube. — 5. 

8. Mittelichnäbeliger Berliner Tümmler (kupferiger). — 9. Kurzichnäbeliger Tümmler. — 10. Perückentaube. — 11. 

15. Karrier. — 16. Deuticher Indianer. — 17. Römertaube. — 18 
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znfaube. — 6a. Sächſiſche Trommeltaube. — 6b. Deutſche Trommeltaube. — 7. Langichnäbeliger Elitertümmler. 

toliſches Möwchen (Möwchentaube). — 12. Pfauentaube. — 13. Englifcher Kröpfer. — 14. Nürnberger Bagdette. 

altefer. — 19. Antwerpener Brieffaube, — 20. Schaubrieftaube. 
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Die Ausgangsraſſe dieſer Gruppe bilden die blauen plattfüßigen Feldtauben, 
gewöhnlich ſchlechtweg Feldflüchter genannt, und deren Schläge. Dieſe Taube gleicht voll— 
kommen der wilden Felſentaube und führt auch in vielen Gegenden ein völlig verwildertes 
Leben, indem ſie in Mauerlöchern, Speichern, Dachgeſimſen und dergleichen niſtet und ſich 
vom Menſchen ganz fortgewöhnt hat. 

Von den Farbentauben nennen wir zunächſt die einfarbigen, die alſo nur blau, 
ſchwarz, rot, gelb oder weiß gefärbt ſind. Sie haben außerdem zum Unterſchied von der 
Stammart ſchwarze Augen, Latſchen, das ſind lange Federn an Lauf und Zehen, und ein 
Federſträußchen an der Stirn über der Schnabelwurzel, das man als Nelke bezeichnet. 
Ferner gibt es farbige Tauben mit weißer Zeichnung an Kopf, Bruſt, Schwanz oder anderen 
Stellen, z. B. die Mäuſer mit weißem Kopf. Von den weißen Tauben mit farbiger Zeich— 
nung nennen wir die Straßer (f. die beigeheftete farbige Tafel „Haustauben“, 3). Zu den 
geſchuppten Farbentauben gehören z. B. die Lerchen (Taf. „Haustauben“, 2). An dieſe 
Feld- und Farbentauben ſchließen ſich noch an: die Locken- oder Strupptaube (Taf. „Haus— 
tauben“, 5) mit gekräuſelten und gelockten Flügeldecken, die Seidentaube mit ſeiden- oder 
haarartig zerſchliſſenem Gefieder, die aus Weſtgalizien ſtammende Luchstaube (Taf. „Haus— 
tauben“, 4) mit einer an den Luchs erinnernden Tüpfelung und Schuppung der Flügel. 

Die Trommeltauben. Während ſich die Trommeltauben in Geſtalt und Körperbau 
im allgemeinen nicht weſentlich von den Feld- und Farbentauben unterſcheiden, zeichnen ſie 
ſich vor jenen durch ein Merkmal beſonders aus, das ihnen auch ihren Namen geſchaffen 
hat, nämlich durch ihre eigenartige Stimme. „Man bezeichnet die Stimme mit Trommeln, 
und es gibt wohl keinen bezeichnenderen Ausdruck für dieſe ununterbrochen fortrollenden 
Laute, die in ihrer Geſamtheit an das Getön einer etwas entfernt von uns bearbeiteten 
Trommel erinnern... Je länger ein Täuber im Trommeln fortfährt, und je öfter er es tagsüber 
wiederholt, deſto wertvoller iſt er; einige (fünf und mehr) Minuten muß das Rollen dauern... 
Er trommelt im Sitzen und Stehen, Gehen und Anhüpfen, beim Tändeln und Treiben, 
Zanken und Streiten, ſelbſt beim Putzen und Freſſen.“ Die hervorragendſten Leiſtungen 
mit der Stimme vollbringt die Altenburger oder Sächſiſche Trommeltaube (Taf. „Haus— 
tauben“, 6a). Während ſie in ihrer ganzen äußeren Erſcheinung der blauen Feldtaube 
naheſteht, ſind die Deutſchen (Taf. „Haustauben“, 6b) oder Ruſſiſchen Trommeltauben 
größer, federreicher und niedriger geſtellt. i 

Die Flugtauben oder Tümmler (Taf. „Haustauben“, 7—9). Dieſe aus Indien 
ſtammenden Tauben ſind ſchon ſeit Tauſenden von Jahren mit beſonderer Sorgfalt gepflegt 
worden und bilden darum die an Raſſen und Schlägen reichſte Gruppe dieſer Vögel über— 
haupt. Ihre Beſonderheit liegt in der Art ihres Fluges. „Die Eigenart des Fluges der 
Tümmler, ſoweit dieſe nicht reine Ziertauben, wie ‚Altſtamm und Almond“, geworden ſind, 
zeigt ſich nämlich entweder in hohem und anhaltendem, elegantem Fliegen (Hochflieger= oder 
Jagetauben, Trupp- und Soloflieger), oder aber in einem Purzeln, d. h. einem Purzelbaum— 
ſchlagen bzw. rückwärtigem Überjchlagen beim Kreiſen, Auf- und Abſteigen (Purzler, Werfer, 
Kepler). . . . Bei den Hochfliegern oder Jagetauben erſtreckt ſich der Flug auf hohes und an— 
haltendes, elegantes Fliegen und Kreiſen. Die Hochflieger müſſen ſofort nach dem Verlaſſen 
beziehungsweiſe Offnen des Schlages, ohne ſich erſt aufs Dach zu ſetzen, in weiten Spiralen 
zu bedeutender Höhe ſich hinaufſchrauben und dann oft ſtundenlang in jenen unmeßbaren 
Regionen des Luftmeeres, dem Auge oft nur als Punkte noch erkennbar, ihre gewandten, 
ſicheren, eleganten Kreiſe ziehen und Schwenkungen ausführen.“ Unter den Hochfliegern haben 
wohl die Danziger und Wiener die größte Ausdauer, indem fie 5— 6 Stunden und mehr 
ununterbrochen in der Luft bleiben und dort oft in bedeutender Höhe, nach Berechnungen 
bis 4400 m hod), kreiſen. 

Die Berüden-, Schleier- oder Kapuzinertaube (Taf. „Haustauben“, 10) hat als 
Hauptmerkmal eine geſcheitelte Perücke von dichten, langen, in der Hauptſache von unten 
nach oben gerichteten Federn. Des prächtigen Außeren und der graziöſen Haltung wegen 
wird die Perückentaube häufig gezüchtet, zumal ſie außer für ihre eigene Nachkommenſchaft 
auch für fremde Junge als ſogenannte Amme ſorgt. 

Die Möwchen (Taf. „Haustauben“, 11). Eine gemeinſame Eigentümlichkeit der Möw— 
chen, Krauſen- oder Kreuztauben iſt ihre Kleinheit gegenüber anderen Taubenraſſen. Der 
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kurze und dicke, in einem ſchönen Bogen nach abwärts gerichtete Schnabel trägt kräftige 
Naſenwarzen. Die Kennzeichen der Möwchen ſind eine vom Kinn bis zur Bruſtmitte herab— 
laufende Hautfalte, die Kehlwamme, und die Bruſtkrauſe, das Jabot, das durch weiche, 
lockerfahnige, gebogene oder aufgeworfene Vorderhals- und Oberbruſtfedern zuſtande kommt 
und auf der Bruſt mit einem Wirbel endigt. 

Die Pfauentauben (Taf. „Haustauben“, 12). Dürigen ſtellt an das Außere dieſer 

allenthalben beliebten, aus Oſtindien ſtammenden Ziertauben folgende Anforderungen: 
„Die Größe der Taube ſei ſo gering als möglich, die Geſtalt kurz zuſammengeſchoben, an die 
Japaniſchen Bantams erinnernd, mit ganz eigenartiger Stellung und Haltung: in der Ruhe 
allerdings läſſig erſcheinend, den Schwanz niedergelegt, im Affekt aber, in der Erregung 
‚trägt‘ die Taube prächtig: der Schwanz mit ſeinen Deckfedern ſenkrecht aufgerichtet, der 
lange, beſtändig zitternde Schlangen- oder Schwanenhals in einem ſchönen Bogen ſo weit 
rückwärts gewendet, daß der Hinterkopf an den Schwanz oder über die Schwanzwurzel zu 
liegen kommt, während die Schnabelſpitze wiederum an die Federn der hoch emporgehobenen 
und vorgeſtreckten (und durch eine dabei ſich bildende Längsrinne geſpalten erſcheinenden) 
Bruſt heranreichen ſoll, die geſenkten Schwingen unter dem Schwanz liegend und die in 
ihrem Schwerpunkt verrückte beziehungsweiſe faſt auf dem Steiß ſitzende Taube ſtützend; im 
Gehen auf die Zehenſpitzen erhoben.“ Der zu einem ſenkrechten Rad aufgerichtete Schwanz— 
fächer iſt die größte Zierde der Pfauentaube. 

Die Kropftauben. Dieſe in Deutſchland ſeit alter Zeit zu den beliebteſten Raſſen 
zählenden Tauben verdanken ihren Namen der ungewöhnlichen Ausdehnung ihres Kropfes. 
Vor allem die Täuber, in geringerem Grade aber auch die Täubinnen, pflegen den Kropf 
durch Einblaſen von Luft kugelförmig anſchwellen zu laſſen und ihn längere Zeit hindurch 
in dieſem Zuſtande zu erhalten (Taf. „Haustauben“, 13). j 

Die Orientaliſchen oder Warzentauben. Die zu diefer Gruppe gehörigen Tauben 
haben eine ſtark aufgetriebene, mit Wülſten oder Warzen umgebene Naſenhaut und breite, 
ebenſolche Augenringe, einen ſtarken, kegelförmigen Schnabel, einen glatten, breiten Kopf 
und unbefiederte Füße; ſie ſind meiſt einfarbig. Hierher ſind zu rechnen die Indianer (Taf. 
„Haustauben“, 16) und Türken, ferner die Bagdetten (Taf. „Haustauben“, 14) mit ſehr 
langem Schnabel und ſchlankem, gebogenem Halſe, ebenſo die Karriers (Taf. „Haustauben“, 
15), Dragoner, Seglertauben und andere. Die wichtigſte Rolle aber unter den Warzen— 
tauben ſpielen die Brieftauben. 

Die Brieftauben-Zucht ſteht heute bei uns und auch in anderen Ländern in hoher 
Blüte. Überall gibt es Brieftaubenvereine, die ſich in Deutſchland zu einem großen Verband 
zuſammengetan haben. Ganz beſonders wuchs das Intereſſe am Botentaubenweſen infolge 
der durch Tauben glücklich durchgeführten Beförderung von Nachrichten nach dem ſonſt gänz— 
lich durch die belagernden deutſchen Heere von der Außenwelt abgeſchloſſenen Paris im 
Kriege 1870/71. Während aus der belagerten franzöſiſchen Hauptſtadt Perſonen und Briefe 
ſowie Depeſchen durch Luftballons hinausgelangten, erhielten die Pariſer Kunde von den 
Vorgängen in der übrigen Welt und von ihren außerhalb befindlichen Angehörigen einzig 
und allein durch Brieftauben, die vornehmlich von Tours und Poitiers, wo man alle Nach— 
richten ſammelte, abgelaſſen wurden, nachdem ſie zum größten Teile von Ballons aus der 
Stadt mitgenommen worden waren. Da der Inhalt der Depeſchen durch Photographie 
mikroſkopiſch klein auf dünne, äußerſt leichte Häutchen übertragen wurde, von denen jede 
Taube bis zu 18 Stück mitnehmen konnte, ſo vermochte eine einzige Botentaube mehrere 
Tauſende von Depeſchen zu befördern. Von den etwa 300 Tauben, die während der Be— 
lagerung nach Paris entſandt wurden, und denen die Deutſchen eifrig nachſtellten, gelangten 
nur einige 70 an ihren Beſtimmungsort, brachten aber doch 115000 verſchiedene Depeſchen 
mit. Dieſer Erfolg gab den Anlaß zur ſtändigen Einführung von Brieftauben für militäriſche 
Zwecke in allen Kulturländern. So hat ſich bei uns in Deutſchland die Heeresverwaltung 
mit dem Verbande deutſcher Brieftauben-Liebhabervereine in Verbindung geſetzt, und dieſer 
verpflichtete ſich, der Armee im Kriegsfall eine Anzahl für beſtimmte Orte ausgebildete Tauben 
zur Verfügung zu ſtellen. Daneben aber hat man auch von rein militäriſcher Seite ſelbſt 
die Zucht von Botentauben unternommen, die beſonders auf den Flug von der Umgebung 
der Feſtungen nach dieſen oder zwiſchen dieſen und den Forts und Sperrforts eingeübt 
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werden. Auch für den Schutz unſerer Meeresküſten verſpricht man ſich trotz des elektriſchen 
Telegraphen und der Funkenſpruchſtationen viel von dem dort eingerichteten Brieftauben— 
dienſt. Schließlich ſei noch erwähnt, daß heute auch die bemannten Ballons, die man zu 
wiſſenſchaftlichen oder militäriſchen Zwecken ſteigen läßt, oft einige Brieftauben mit ſich führen, 
um entweder ſchon unterwegs oder kurz vor der Landung Nachricht von ſich geben zu können. 
Es iſt bekannt, daß die Depeſchen den Tieren, in kleine, äußerſt leichte Hülſen eingeſchloſſen, 
unter eine Schwanzfeder gebunden werden. Neuerdings benutzt man auch Kapſeln aus 
Gummi und befeſtigt ſie durch einen Gummiring am Bein der Taube. 

Eine weitere, erſt in neueſter Zeit mit Erfolg verſuchte Verwendung der Brieftauben 
beſteht darin, daß man von den Tieren Photographien einzelner Abſchnitte der von ihnen 
überflogenen Gegenden herſtellen läßt. Es ſind kleine, äußerſt leichte photographiſche 
Apparate fonjtruiert worden, die den Tauben an einem Bande um den Hals ſo befeſtigt 
werden, daß beim Fluge die Objektivöffnung nach unten ſieht. Ein Uhrwerk löſt dann nach 
einer vorher regulierten Zeitſpanne den Verſchluß aus, ein Vorgang, der ſich in beſtimmten 
Zeiträumen nach entſprechendem ſelbſttätigem Filmwechſel wiederholt, ſo daß auf dieſe 
Weiſe eine Serie von Landſchaftsbildern aus der „Vogelſchau“ entſteht. 

Als Brieftauben wurden zunächſt vornehmlich zwei Raſſen gezüchtet, die Antwerpener 
Brieftaube (Langſchnabel; Taf. „Haustauben“, 19) und die Lütticher Kurzbectaube (Kurz— 
ichnabel), man benutzt aber heutzutage meiſtens die zahlreichen Miſch- und Übergangsformen 
zwiſchen beiden. Mehr zu Ausſtellungszwecken wurde die Schaubrieftaube gezüchtet (Taf. 
„Haustauben“, 20). Durch entſprechende Kreuzungen hat man nun für die Zwecke des 
Botenfluges ganz beſonders geeignete Tauben erzielt. Man fordert eine ſchnittige Figur, 
bei der alles Sehne und Nerv iſt, wie man zu ſagen pflegt; die Bruſt muß breit und leicht 
gewölbt, der Hals kräftig und mittellang, Flügel und Schwanz ſtark und feſt geſchloſſen, 
der Fuß unbefiedert ſein. Das Gefieder ſoll kurz und eng anliegend ſein und ſtumpfe, harte 
Farben aufweiſen. Dem ganzen Körperbau nach muß die Brieftaube die Fähigkeit haben, 
nicht nur äußerſt ſchnell, gewandt und ausdauernd zu fliegen, ſondern auch den Unbilden 
der Witterung, dem Wind uſw., einen genügenden Widerſtand zu leiſten. 

Welche Art von Sinnesreizen die Vögel leitet, wenn ſie aus einer Entfernung bis zu 
800 km ihre Heimat wiederfinden, iſt noch keineswegs klar durchſchaut. Man hat gemeint, 
daß die Brieftaube vermittelſt ihrer äußerſt ſcharfen Augen ſich das Bild der Landſchaft an 
charakteriſtiſchen Punkten einpräge, wenn ſie etappenweiſe an einen entfernten Abflugsort 
geführt wird, oder auch daß ſie die Biegungen und Knickungen des Weges und die Länge der 
Teilſtrecken zu merken vermöge. Doch müſſen dieſe Annahmen durch Verſuche als widerlegt 
gelten. Nach Thauzies hat gegenwärtig nur die eine Erklärung Wahrſcheinlichkeit, daß die 
Brieftauben auf eine uns noch nicht näher begreifliche Weiſe durch magnetiſche Ströme, 
Kraftlinien oder ähnliches orientiert werden. Gerade darum ſind ſie auf eine gewiſſe Nähe 
des Erdbodens angewieſen. Auch hängt es wahrſcheinlich damit zuſammen, daß die Leiſtungs— 
fähigkeit der Tauben in hohem Maße vom Wetter beeinflußt wird: nur bei ruhiger Luft und 
klarem Himmel entfalten ſie ihre ganze Kunſt, während ſie bei trübem oder windigem Wetter 
Mühe haben, die Richtung zu finden, bei Regen oder Gewitter aber überhaupt nicht zum 

Abflug zu bewegen ſind. | 
Die Geſchwindigkeit des Reiſefluges einer guten Brieftaube beträgt im Durchſchnitt 

1 km in der Minute, doch wird bei günſtigem Wind auch die doppelte Entfernung zurück— 
gelegt. Um die Tauben ſicher an ihren Beſtimmungsort gelangen zu laſſen, darf die Ent— 
fernung nicht über 300 km betragen. Es ſind aber ſchon Tauben, allerdings mit großen 
Verluften, über 1000 km geflogen. 

Die Nieſentauben. Dieſe ſchwerfälligen, größten aller Haustauben werden beſonders 
in Frankreich gezüchtet. Vom Schnabel bis zur Schwanzſpitze maß Dürigen bei einem 
Täuber 55,5 em, als Flügelſpannung 105 em, und das Gewicht eines guten Täubers be— 
trägt nach dieſem Autor, kropfleer, 1—1,25 kg, das einer Täubin etwa 200 g weniger. Die 
Gruppe umfaßt zwei Nafjen, die Römer (Taf. „Haustauben“, 17) mit glattem Kopf und die 
Montaubantauben mit Haube und gewöhnlich weißem Gefieder. 

Die Huhntauben. In dieſe letzte Haustaubengruppe gehören Tauben, die ſich durch 
ihre huhnartige Geſtalt auffällig von allen anderen unterſcheiden. Die ziemlich großen Tiere 
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haben einen verhältnismäßig kurzen, aber breiten Rumpf, einen langen, gebogenen Hals, kurze, 
kräftige Flügel, hohe, ſtarke und nackte Beine und tragen den kurzen Schwanz nach Hühnerart 
aufrecht. Von einzelnen Raſſen dieſer guten Fleiſch- und Zuchttauben find zu nennen: die 
Maltejer (Taf. „Haustauben“, 18), Hühnerſchecken, Florentiner Tauben und Modeneſer. 

Zu der Unterfamilie der Baumtauben gehört ferner die hochberühmte amerikaniſche 
Wandertaube, Eetopistes migratorius I. (ſ. die beigeheftete Tafel). Sie iſt kräftig gebaut, 
hat langen Hals und kleinen Kopf, der Lauf iſt kurz, aber kräftig, der Flügel lang, zugeſpitzt, 
der aus zwölf Federn beſtehende Schwanz länger als die Flügel und mit Ausnahme ſeiner 
beiden etwas verkürzten Mittelfedern abgeſtuft. Die allgemeine Färbung iſt ſchieferblau, die 
der Anterſeite rötlichgrau; die Halsſeiten ſchillern purpurviolett, der Bauch und die After— 
decken ſind weiß. Die Länge beträgt beim Männchen 42, beim Weibchen 39 em. 

Von der Hudſonbai an bis zum Golf von Wexiko und von den Felſengebirgen an bis zur 
öſtlichen Küſte fand ſich bis in die ſechziger Jahre des 19. Jahrhunderts die Wandertaube in 
allen Staaten Nordamerikas, aber keineswegs überall in gleicher Menge. In den öſtlicheren 
Staaten trat ſie früher in größeren Maſſen auf, und dorther ſtammen auch die von den glaub— 
würdigſten Beobachtern der damaligen Zeit ausgehenden Erzählungen über ſie, die im Auge 
manches Europäers ins Reich der Fabel zu gehören ſcheinen, weil er vernehmen muß, daß in 
Nordamerika die Züge wilder Tauben die Sonne verfinſterten, meilengroße Wälder mit ihrem 
ſcharfen Kot verdarben, daß ſtarke Aſte unter ihrer Laſt niederbrachen, daß ſie einer zahlreichen 
Menſchenmenge, großen Schweineherden und einer Unzahl von Raubtieren wochenlang Nah— 
rung boten und gleichzeitig in Wald und Feld wirklich furchtbaren Schaden tun konnten. 

Die Wanderungen dieſer Vögel geſchehen ausſchließlich der Nahrung halber, nicht um 
der Winterſtrenge nördlicher Breiten zu entrinnen oder um einen paſſenden Platz zum Brüten 
zu ſuchen. Ihre außerordentliche Flugkraft ſetzt ſie in den Stand, im Fliegen Erſtaunliches 
zu leiſten. Sie würden bei der Geſchwindigkeit ihres Fluges in weniger als drei Tagen 
Europa erreichen können. Dieſe Flugkraft wird unterſtützt durch große Sinnesſchärfe, die ſie 
befähigt, bei ihren raſchen Flügen das Land unter ſich abzuſuchen und ihr Futter, das be— 
ſonders in Eicheln und Nüſſen beſteht, mit Leichtigkeit zu entdecken. 

Die Wandertauben traten noch in der erſten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Schwärmen 
auf, deren Stückzahl auf 1— 2 Williarden geſchätzt wurde. Audubon berichtet darüber: 
„Die Luft war buchſtäblich mit Tauben erfüllt und die Nachmittagsſonne durch ſie ver— 
dunkelt wie bei einer Finſternis. Der Unrat fiel in Maſſen wie Schneeflocken herab, und 
das Geräuſch der Flügelſchläge übte eine einjchläfernde Wirkung auf meine Sinne. Während 
ich in Youngs Wirtſchaft am Zuſammenfluſſe des Salt River mit dem Ohio auf mein 
Mittageſſen wartete, ſah ich noch unermeßliche Legionen vorüberziehen, in einer Breite, die 
ſich vom Ohio bis zu den in der Ferne ſichtbaren Waldungen erſtreckte. Nicht eine einzige 
dieſer Tauben ließ ſich nieder; aber in der ganzen Umgegend gab es auch keine Nuß oder 
Eichel. Demgemäß flogen ſie ſo hoch, daß verſchiedene Verſuche, ſie mit meiner vortrefflichen 
Büchſe zu erreichen, vergeblich waren: die Schüſſe ſtörten fie nicht einmal. UAnmöglich iſt es, 
die Schönheit ihrer Luftſchwenkungen zu beſchreiben, wenn ein Falke verſuchte, eine aus dem 
Haufen zu ſchlagen. Mit einem Wale ſtürzten fie ſich dann unter Donnergeräuſch, in eine 
feſte Maſſe zuſammengepackt, wie ein lebendiger Strom hernieder, drängten dicht ge— 
ſchloſſen in welligen und ſcharfwinkeligen Linien vorwärts, fielen bis zum Boden herab und 
ſtrichen über ihm in unvergleichlicher Schnelle dahin, ſtiegen dann ſenkrecht empor, einer 
mächtigen Säule vergleichbar, und entwickelten ſich, nachdem ſie die Höhe wieder erreicht, 
zu einer Linie, gleich den Gewinden einer ungeheueren, rieſigen Schlange.“ 

„Sobald die Tauben Nahrung entdecken“, erzählt Audubon weiter, „beginnen ſie zu 
kreiſen, um das Land zu unterſuchen. Während ihrer Schwenkungen gewährt die dichte 
Maſſe einen prachtvollen Anblick. Je nachdem ſie ihre Richtung wechſeln und die obere 
oder untere Seite dem Beobachter zukehren, erſcheinen ſie bald blau, bald purpurn. So 
ziehen ſie niedrig über den Wäldern dahin, verſchwinden zeitweilig im Laubwerk, erheben 
ſich wieder und ſtreichen in höheren Schichten fort. Endlich laſſen ſie ſich nieder; aber im 
nächſten Augenblicke erheben ſie ſich, plötzlich erſchreckt, unter donnerähnlichem Dröhnen und 
vergewiſſern ſich fliegend über die vermeintliche Gefahr. Der Hunger bringt ſie jedoch bald 
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wieder auf den Boden herab. Sobald ſie gefußt haben, ſieht man ſie emſig die welken 
Blätter durchſtöbern, um nach der herumliegenden Eichelmaſt zu ſuchen. Anabläſſig er— 
heben ſich einzelne Züge, ſtreichen über die Hauptmaſſe dahin und laſſen ſich wieder nieder; 
dies geſchieht aber in ſo raſcher Folge, daß der ganze Zug beſtändig zu fliegen ſcheint.“ 

Man hat unter dieſen Vögeln auf ihren Brutplätzen, und wenn ſich ihre Wanderzüge 
zeigten, fürchterliche Schlächtereien angerichtet, hat ſie in Maſſen ſelbſt den Schweinen ver— 
füttert; vierfüßige und geflügelte Räuber taten das ihre. 
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Turteltaube, Turtur turtur L. 1½ natürlicher Größe. 

Gegen Ende der ſechziger Jahre des 19. Jahrhunderts fing die Wandertaube an, ſich 
ſpärlicher zu zeigen, und 1870 war ſie ſehr ſelten geworden. Die Verfolgungen ſeitens des 
Menſchen können das plötzliche Verſchwinden ſo ungeheuerer Maſſen nicht veranlaßt haben, 
über die eigentliche Urſache iſt man aber nicht recht klar geworden. Erſt ſeit Beginn der 
neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts haben die Wandertauben angefangen, ſich 
wieder zu zeigen, und es ſteht zu vermuten, daß ſich die Vögel nach und nach aufs neue in 
Nordamerika einfinden werden, vermutlich aber nie wieder in ſolchen Mengen wie ehedem. 

Unjere Gemeine Turteltaube oder Turtel, Turtur turtur L., das Arbild ihrer 
artenreichen Gattung, kennzeichnet ſich durch ſchlanke Geſtalt, geraden, vor der Spitze der 
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beiden Kinnladen eingezogenen und etwas erhöhten Schnabel, lange und ſchwachzehige 
Füße, lange Flügel und länglichen, deutlich abgerundeten Schwanz. Das Gefieder iſt im 
allgemeinen rötlich gefärbt, Scheitel und Hinterhals ſind gräulich-himmelblau, die Halsſeiten 
durch vier ſchwarze, ſilberfarben geſäumte Querſtreifen gezeichnet. Die Länge beträgt 30 em. 

Die Turteltaube iſt über einen großen Teil Europas und Aſiens verbreitet und durchwan— 
dert im Laufe des Winters weite Strecken in ſüdlicher Richtung. In Witteldeutſchland findet ſie 
ſich ſtellenweiſe und hier und da nicht ſelten. In Spanien und Griechenland kommt ſie häufig 
vor, in Südrußland, Kleinaſien und Paläſtina iſt ſie manchenorts, in Perſien überall gemein. 

Das Weſen der Turteltaube iſt anmutend, obgleich man nicht verkennen darf, daß ſie 
über Gebühr gerühmt worden iſt. Ihre zierlichen Bewegungen, ihr Anſtand und das ſanfte 
Girren beſtechen den Beobachter, und wenn dieſer vollends von der Zärtlichkeit Zeuge wird, 
mit der das Männchen ſein Weibchen behandelt, glaubt er berechtigt zu ſein, dieſen Vogel 
als den liebenswürdigſten von allen zu bezeichnen. Das iſt nicht richtig, denn auch die 
Turteltaube hat ihre ſchwachen Seiten, und ihre Zärtlichkeit iſt nicht größer als die vieler 
anderer Vögel, ihre Treue vielleicht geringer. 

Die ſehr ſanfte und angenehme Stimme wird durch den deutſchen und noch mehr den 
lateiniſchen Namen der Taube wiedergegeben. Das Girren iſt, ſtrenggenommen, ein hohes, 
eintöniges Anurren, das wie „tur tur“ klingt und oft wiederholt wird; aber dieſes „Tur tur“ 
iſt ſo klangvoll, daß es jedermann erfreut. Iſt ein Gebiet reich an dieſen Tauben, ſo wett— 
eifern die Männchen miteinander im Girren, und dann beleben ſie allerdings den Wald in 
höchſt anſprechender Weiſe. Solange die Brutzeit dauert, halten beide Gatten eines Paares 
treu zuſammen, und wenn einer von ihnen zugrunde geht, gebärdet ſich der andere noch 
lange Zeit hindurch ſo, als ſei er von dem Verluſt ſchmerzlich bewegt. 

Fluggewandtheit und Schnelligkeit ſchützen die Turteltaube vor vielen Feinden. Sie 
entgeht den meiſten unſerer Naubvögel, und nur die Brut hat von dem geſamten Raub— 
geſindel manches zu leiden. 

Nächſt der Turteltaube wird, abgeſehen von der Felſentaube, keine andere Art der Ord— 
nung häufiger zahm gehalten als die ihr nahe verwandte Lachtaube, Streptopelia risoria I. 
Sie iſt iſabellgelb, auf dem Rücken dunkler, auf dem Kopfe, der Kehle und dem Bauche lichter, 
auf den Schwingen ſchwärzlich, ein Genickband ſchwarz. Die Länge beträgt 31 em. 

Das Vaterland der Lachtaube ſind Nordoſtafrika und Indien; in den Steppenwaldungen 
habe ich ſie häufig, zuweilen in unſchätzbarer Menge, beobachtet. Nach meinen Erfahrungen 
bewohnt ſie mit Vorliebe dürre, wüſtenartige Steppengegenden. Sie iſt ſchon von Mittel— 
nubien an nach Süden hin häufig und wird im Inneren Afrikas zur gemeinſten Art der 
ganzen Ordnung. Bei einem Ritte durch die Samhara, am Südweſtgeſtade des Noten 
Meeres, oder durch irgendeine Steppe des Inneren tönt das Lachen und Girren dieſer 
Tauben beinahe von jedem Buſche herab. 

Die Stimme ähnelt dem Girren der Turteltaube, wird aber regelmäßig von Lauten 
begleitet, die man mit Gelächter verglichen hat, weil ſie wie „hi hi hi hi“ klingen. Dieſen 
Lauten fehlt jedoch das Helle, Offene des Lachens; ſie klingen eher dumpf, hohl und keines— 
wegs fröhlich, wenngleich nicht unangenehm. 

Auf unſerer Abbildung Seite 297 iſt neben der Lachtaube die zierliche, nur 20 em lange 
Zwergtaube, Chalcopelia afra L., zu ſehen. Ihre Oberſeite iſt erdbraun gefärbt, zeigt 
olivenfarbenen Schimmer und auf den Flügeln metalliſch ſtahlblau und dunkelgrün glänzende 
Flecke, die Unterſeite iſt rötlich grau, nach dem Bauche zu weißlich. Die Zwergtaube iſt über 
ganz Mittelafrika verbreitet, wo ſie im dichten, niederen Gebüſch der Urwaldungen, ſtreng 
paarweiſe vereint, ein äußerſt verborgenes Leben führt, kaum jemals zu erblicken iſt und ſich 
nur durch ihr unverkennbares, flötendes Ruckſen bemerkbar macht. 

Mehr durch auffällige Färbung als durch Geſtalt und Weſen zeichnet ſich die Dolch— 
ſtichtaube, Phlogoenas luzonica Scop., aus. Stirn und Scheitel find licht aſchgrau, Hinterkopf 
und Nacken violett, Hinterhals, Mantel, Unterrüden und Bürzel bleigrau, alle Federn breit 
kupferrot gerandet, unter einfallendem Lichte rötlichviolett, unter durchgehendem Lichte hin— 
gegen prachtvoll ſmaragdgrün ſchillernd; die Flügel ſind aſchgrau, ſchwach violett überflogen 
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und tragen zwei erdbraune Querbinden, die Schwungfedern ſind ebenfalls braun; Kinn und 
Kehle find rein weiß, die übrigen Unterteile, mit Ausnahme eines Kropfſchildes und der 

grauen Kropfſeiten, zart rötlichgrau überflogen. Dieſer Kropfſchild, das bezeichnendſte Merkmal 
der Taube, dem ſie auch ihren Namen verdankt, iſt in der Witte lebhaft, von hier aus nach 

den Seiten hin abnehmend und ſich lichtend hell blutrot gefärbt. Die Länge beträgt 26 em. 

Die auf den Philippinen heimiſche Dolchſtichtaube lebt in den Waldungen, wo ſie ſich 
viel auf dem Boden bewegt. Hier wird ſie von den Eingeborenen, die ſie gern zahm halten, 

P 

Lachtaube, Streptopelia risoria L., und Zwergtaube, Chalcopelia afra L. 1½ natürlicher Größe. 

ſehr häufig in Schlingen gefangen. Dank der Liebhaberei der Manileſen gerade für dieſe 

Art bringt ſicherlich jedes von den Philippinen nach Europa ſegelnde Schiff ein oder mehrere 

Paare lebender Dolchſtichtauben mit, und dieſe zählen daher in allen reichhaltigeren Tier— 

gärten, wenn auch nicht zu den ſtändigen, ſo doch zu den oft geſehenen Erſcheinungen. Die 

Dolchſtichtaube geht leicht und mit großen Schritten, fliegt aber auch raſch und auffallend 

gewandt, obſchon anſcheinend mit etwas Anſtrengung. Bei ruhigem Gange pflegt der 

blutrote Fleck auf der Bruſt verſchmälert zu ſein; bei der geringſten Erregung aber wird 
er ſo weit ausgebreitet, daß er ein faſt eiförmiges Feld bildet. Ihre Nahrung ſucht die 

Dolchſtichtaube ausſchließlich auf dem Boden und wirft dabei nach Art ihrer Verwandten 
dort liegende Gegenſtände, Blätter und dergleichen, auseinander. Außer der Brutzeit 

verhält ſie ſich ſtill und gibt von der Lebhaftigkeit ihres Weſens nur dann Kunde, wenn 

irgendeine andere Taube oder ein ihr ſonſtwie unerwünſchter Vogel in ihre Nähe gebracht 
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wird; ſolche, wie alle Käfiggenoſſen überhaupt, treibt fie zänkiſch in die Flucht. Amſo zärt— 
licher ſind Tauber und Täubin zueinander. 

Das Neſt wird in der Regel feſter und ſauberer erbaut als das anderer Tauben. 
Biegſame Keiſer bilden den Unterbau, Halme und Gräſer die innere Auskleidung der wirk— 
lich vorhandenen, ſogar ziemlich tiefen und mit einem mäßig hohen und breiten Rande um— 
gebenen Neſtmulde. Nachdem die Täubin ihre beiden gelblichweißen Eier gelegt hat, brütet 
ſie ſehr eifrig, während der Tauber in unmittelbarer Nähe des Neſtes, nicht ſelten auf dem 
Rande felbjt zu ſitzen pflegt, wohl auch dann und wann der Gattin Nahrung zuträgt und 
ihr dieſe in den Schnabel würgt. Am Brutgeſchäfte ſelbſt beteiligt er ſich ebenfalls, immer 
aber nur ſehr wenig; denn die Täubin kehrt, wenn ſie von ihm abgelöſt wurde, ſofort, nach— 
dem ſie ſich geſättigt, wiederum zu dem Neſte zurück. Je länger die Brutzeit währt, um 
ſo ungeduldiger zeigt ſich der Tauber, und dies mag einer der Hauptgründe ſein, daß die 
Eier nicht immer gezeitigt werden und die Jungen noch ſeltener aufkommen. 

* 

Die größten aller gegenwärtig lebenden Tauben find die Krontauben (Goura Steph.). 
Sie kennzeichnen ſich durch bedeutende Größe und etwas plumpen Bau, ſehr hochläufige, 
aber verhältnismäßig kurzzehige, auf dem Laufe mit großen Pflaſterſchuppen bekleidete Füße, 
mittellange, ſtumpfe Flügel, ſehr langen und breiten Schwanz und großfederiges, weit— 
ſtrahliges Gefieder, beſonders den prachtvollen Kopfſchmuck, der aus einer fächerartigen, auf— 
richtbaren Haube von zerſchliſſenen Federn beſteht. Die Gattung umfaßt acht auf Neu— 
guinea und den benachbarten Eilanden heimiſche Arten, von denen zwei nicht allzu ſelten 
in unſere Käfige gelangen. 

Die Gewöhnliche Krontaube, Goura coronata L., erreicht eine Länge von 75 em. Das 
Gefieder iſt vorherrſchend licht ſchieferblau, der Mantel, einſchließlich der Schultern, ſchmutzig 
braunrot gefärbt; die größten Flügeldeckfedern find in der Mitte weiß, wodurch eine Längs- 
binde entſteht, an der Wurzel ſchwarz, an der Spitze braunrot, die Schwanzfedern am Ende mit 
einer breiten, licht ſchiefergrauen Binde geziert. Bei der etwas größeren Fächertaube, Goura 
victoria Fras., herrſcht ebenfalls Schieferblau vor, die Unterjeite aber iſt kaſtanienrotbraun, 
die Flügelbinde blaugrau und die breite Schwanzendbinde weißgrau; auch ſind die Federn 
der Kopfhaube nicht einfach zerſchliſſen, ſondern am Ende mit kleinen Fahnen beſetzt. 

„Die Krontaube“, ſagt v. Nojenberg, „lebt in Menge an der Küſte von Neuguinea 
ſowie auf den Inſeln Waigiu, Salawati und Wiſul. In ihrer Lebensweiſe ähnelt ſie den 
Faſanen, ſtreicht in kleinen Trupps im Walde umher und hält ſich gern auf dem Boden.“ 
Die Fächertaube ſcheint ſeltener zu ſein und bewohnt ſüdlichere Gegenden Neuguineas. Der 
Tauber gibt, wie Heinroth berichtet, abends ein ſehr eigentümliches Tonſtück zum beſten. Es 
iſt ſehr laut und klingt faſt genau wie die Muſik, die die Papuas mit ihren großen Holz— 
trommeln machen. Es wird im Spondeentakt vorgetragen. 

Man ſieht lebende Krontauben am häufigſten in den holländiſchen Tiergärten. Sie 
halten ſich bei einfacher Nahrung recht gut, überſtehen in geſchützten Räumen den Winter 
leicht und ſchreiten ziemlich regelmäßig zur Fortpflanzung. 

Die Zahntaube, Didunculus strigirostris Jard., iſt die einzige Vertreterin einer be— 
ſonderen Unterfamilie. Das Hauptmerkmal des etwas plumpen Vogels iſt der Schnabel. 
Er iſt viel höher als breit, ſein Oberteil ſtark abwärts gebogen und zu einem ſcharfen Haken 
gekrümmt, ſein Anterteil vorn ſchief abgeſtutzt und hier ſo eingeſchnitten, daß jederſeits drei 
Zähne entſtehen. Kopf, Hals und Unterteile find glänzend ſtahlgrün, Mantel, Unterrüden 
und Bürzel, Oberflügeldecken und Schwanzfedern ſchön braunrot, die Flügel dunkel bleigrau. 
Die Länge beträgt 33 em. 

Soviel bis jetzt bekannt iſt, lebt die Zahntaube ausſchließlich auf den beiden zu den 
Samoa-Inſeln gehörigen Eilanden Upolu und Sawaii und auch hier nur an gewiſſen, be— 
ſchränkten Ortlichkeiten. Sie bewohnt waldige Berggegenden in einiger Entfernung von 
der Küſte. Auf der Inſel Upolu war ſie früher ſehr häufig. Gewöhnlich ſah man fie paar— 
weiſe, zuweilen aber auch in Flügen bis zu neun Stück, in jeder Beziehung nach Art anderer 
Tauben lebend, wie dieſe fliegend, gehend, girrend und brütend. Gegenwärtig iſt ſie auf 
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Upolu ſelten geworden, und zwar weniger deshalb, weil die Eingeborenen inzwiſchen das 
Feuergewehr zu benutzen gelernt haben, als infolge der Liebhaberei der Samoaner für 
Katzen, die teilweiſe verwilderten und nun Verheerungen unter den bisher von keinem Raub— 
tiere bedrohten Vögeln anrichteten. Auch in die Berge, wohin die Taube ſich zurückgezogen 
hat, folgten die Katzen ihr nach. Sehr merkwürdig iſt nun eine neuerdings eingetretene 
Anderung ihrer Inſtinkte. Nach Lucas brüteten die Vögel früher auf oder nur wenig über 
dem Boden; daher wurden die verwilderten Katzen ihnen und ihren Nachkommen ſo ge— 
fährlich, daß ihre Art dem Ausſterben nahe gebracht worden war. Darauf verlegten ſie ihre 
Niſtſtätten wie auch ihre gewöhnlichen Ruheplätze auf die Bäume und haben ſeitdem wieder 
an Zahl zugenommen. Auch ſollen ſie jetzt unter behördlichem Schutze ſtehen. 

Ein älterer Vogel, den Bennett beobachtete, war ſehr zahm und verſchlang ohne Scheu 
vor den Augen des Forſchers gekochte Aams in großen Stücken. Verſchiedene Sämereien 
zermalmte er in derſelben Weiſe, wie es Papageien tun, wenn ſie freſſen; Brot verzehrte er 
auch, und zwar indem er es unter ſeine Füße nahm und mit dem Schnabel zerkleinerte. 

* 

Die zweite Familie der Taubenvögel iſt die der in hiſtoriſcher Zeit ausgeſtorbenen 
Dronten. Sie umfaßt drei Arten. Flügel und Schwanz waren aus weichen Federn gebildet 
und wie das Gabelbein verkümmert, weswegen die Vögel nicht imſtande waren zu fliegen. 
Sie hatten einen über kopflangen, ſtarken, hakig gebogenen, glattrandigen Schnabel, deſſen 
zwei hintere Drittel von einer nackten, weichen Haut bekleidet waren, während das vorderſte 
mit einer ſtarken Hornſcheide bedeckt war. Im hinteren, weichen Abſchnitte lagen die ſchrägen 
Naſenlöcher. Die Läufe waren ſtark, kurz, unregelmäßig getäfelt. Die Vögel erreichten eine 
bedeutende Größe, ſie waren Bodenbrüter, legten bei jeder Brut nur ein Ei, lebten auf den 
Inſeln Mauritius, Réunion und Rodriguez, öſtlich von Madagaskar, und ſind im Laufe 
des 17. und 18. Jahrhunderts ausgerottet worden. 

Der Dodo von Mauritius, Didus ineptus I., war nach der von Edwards nach 
einem Bilde entworfenen Beſchreibung etwa 75 em hoch. Sein Gewicht betrug, nach Sir 
Herbert, ungefähr 25 kg. Über das Äußere dieſes merkwürdigen Vogels ſind wir ziemlich 
genau orientiert, teils durch Bilder, auf denen der Dodo dargeſtellt iſt, teils durch erhalten 
gebliebene Beſchreibungen von Leuten, die das Tier noch lebend geſehen haben. Vor allem 
fiel jedem Beſchauer die plumpe Geſtalt des Vogels auf, der mit den kleinen, unvollkom— 
menen Flügeln ſeinen großen, ſchweren Körper nicht vom Boden zu heben imſtande war. 
Der Oberſchnabel war vorn in einem gewaltigen Haken nach unten gekrümmt. Nach Ad— 
miral Pieter Willem Verhoeven biß der Vogel, wenn man ihn unvorſichtig anfaßte, „ge— 
waltig hart“. Die Naſenlöcher lagen in der Witte des Schnabels. Die kleinen, wie 
Diamanten glänzenden Augen ſtanden weit nach vorn und hatten eine gelblichweiße Iris. 
Die ſtarken, gelben Beine trugen ſcharfe Krallen. Die weichen, dunenartigen Federn des 
Rumpfes waren gekräuſelt. Auf dem Hinterkopfe bildete das Federkleid eine Art Kapuze 
von ſchwärzlicher Farbe, aus der die vollkommen nackte vordere Hälfte des Kopfes hervor— 
ragte. An den Beinen reichten die Federn bis zu den Ferſen. Von den gelblichen Schwung— 
federn waren die erſten vier nach hinten gerichtet; die gleichfalls gelblichweißen Schwanz— 
federn ſtanden ungewöhnlich hoch aufgerichtet und verhältnismäßig weit vorn. Die Farbe 
des Federkleides im allgemeinen war aſchfarbig, auf dem Kücken dunkler, unten heller, an 
der Bruſt beinahe weiß, an den Schenkeln ſchwärzlich. 

Von Reiten des Dodo find uns erhalten: Füße und Kopf eines Exemplars im Muſeum 
zu Oxford, ein Fuß, ein vollſtändiges Gerippe und verſchiedene einzelne Knochen im Bri— 
tiſchen Muſeum zu London, ein Bruſtbein in Paris, ein Schnabel in Kopenhagen und ein 
Schädel in Prag. In der Dresdener Gemäldegalerie hängen zwei Abbildungen einer 
Dronte aus dem Jahre 1666. 

Die zweite Art der Dronten iſt der Dodo von Bourbon, Didus borbonicus Bh. et 
Strickl., der die Inſel Bourbon, jetzt Reunion, bewohnte; und die dritte Art iſt der Ein— 
jiedler, Pezophaps solitarius Gm., von der Inſel Rodriguez, von dem zwei vollſtändige 

Skelette im Britiſchen Muſeum aufbewahrt werden. 



300 12. Ordnung: Kuckucksvögel. Familie: Echte Kuckucke. 

Zwölfte Ordnung: Kuckucksvögel. 

Zur Ordnung der Kuckucksvögel gehören kleinere oder wenigſtens nicht ſehr große 

Vögel, die ſich hauptſächlich in Wäldern aufhalten und meiſtens eine kletternde Lebensweiſe 

führen. Dementſprechend ſind die Füße Kletterfüße: entweder ſind die zwei mittelſten der 

vier Zehen nach vorn und die beiden äußeren nach hinten gerichtet (Kuckucke und Papageien), 

oder eine äußere Zehe iſt Wendezehe (Piſangfreſſer). Das meiſt glatt anliegende Gefieder 

iſt oft ſchön gefärbt, bei den Papageien wird ſogar reiche Pracht entfaltet. Die Jungen ſind 

Neſthocker. Wir teilen die Ordnung, die mit den Schopfhühnern und durch dieſe mit den 

Hühnern verwandt und über die ganze Erde verbreitet iſt, in zwei Unterordnungen, die der 

Kuckucke und die der Papageien. 

Erſte Unterordnung: Kuckucke. 

Die Kuckucke im weiteſten Sinne ſind innerhalb ihrer Ordnung durch die geringe Zahl 
von zehn oder gar nur acht Schwanzfedern und das Vorhandenſein der fünften Armſchwinge 
charakteriſiert. Man unterſcheidet zwei Familien, die echten Kuckucke und die Piſangfreſſer. 

Die Angehörigen der Familie der echten Kuckucke haben einen mittellangen, meiſt 
ziemlich ſchlanken Schnabel. Sein Spalt iſt tief und reicht oft bis unter das Auge. Der 
Fuß iſt ein echter Kletterfuß, die Zahl der Halswirbel beträgt 14, Blinddärme ſind wohl— 
entwickelt. Die Nahrung beſteht aus Inſekten, Mäuſen ujw., ſelten aus Früchten. In bezug 

auf Eier, Neſtbau und Brutpflege herrſchen mancherlei auffallende Beſonderheiten. Die 
Familie umfaßt etwa 200 Arten und kann in drei Unterfamilien zerlegt werden: die eigent— 
lichen Kuckucke, die Buſchkuckucke und die Sporenkuckucke. 

Die eigentlichen Kuckucke gehören dem Walde an und entfernen ſich bloß zeitweilig 

aus der Nähe der Bäume. Sie ſind unruhige, ſtürmiſche, flüchtige und ſcheue Vögel, die 
Geſelligkeit mit ihresgleichen meiden, ſich überhaupt nicht gern mit anderen Vögeln zu 
ſchaffen machen. Die Nahrung beſteht faſt ausſchließlich aus Inſekten und beſonders aus 
deren Larven, vor allem aber aus haarigen Raupen, die von den übrigen Vögeln verſchmäht 
werden. Die Haare dieſer Raupen bohren ſich bei manchen Arten bei der Verdauung jo feſt 
in die den Magen auskleidende Schwiele oder Hornhaut ein, daß dieſe wie behaart ausſieht. 

Unjer Gemeiner Kuckuck oder Gauch, Cuculus canorus I. (j. die Tafel bei S. 294), 
vertritt die über die ganze Alte Welt und Auſtralien verbreitete, elf Arten enthaltende Gattung 
der Gauche (Cuculus L.) und kennzeichnet ſich durch ſchlanken Leib, kleinen, ſchwachen, ſanft 
gebogenen Schnabel, lange, ſpitzige Flügel, ſehr langen, gerundeten Schwanz, kurze, teilweiſe 

befiederte Füße und ziemlich weiches, düſterfarbiges Gefieder. Das Männchen iſt auf der 
Oberſeite aſchgraublau oder dunkel aſchgrau, auf der Unterſeite grauweiß, ſchwärzlich in die 
Quere gewellt; Kehle, Wangen, Gurgel und Halsſeiten bis zur Bruſt herab ſind rein aſchgrau, 
die Flügel bleiſchwarz, die Steuerfedern ſchwarz, weiß gefleckt. Die Iris iſt hochgelb, der 
Schnabel ſchwarz, gelblich an der Wurzel, der Fuß gelb. Das alte Weibchen ähnelt dem 
Männchen, hat aber am Hinterhalſe und an den Seiten des Unterhaljes wenig bemerkbare. 
rötliche Binden. Die Länge beträgt 37, die Breite 64, die Flügellänge 19, die Schwanzlänge 
17 em. Das Weibchen iſt um 2—3 em kürzer und ſchmäler. 

In Europa, Aſien und Afrika gibt es wenige Länder oder Gegenden, in denen der 
Kuckuck nicht beobachtet worden iſt. Als Brutvogel bewohnt er den Norden der Alten Welt 
und wandert von hier nach Süden bis nach Südafrika und Auſtralien. Verwundern darf 
es nicht, daß ein jo gewandter Flieger wie der Kuckuck ebenſo große Strecken durchreiſt wie 
andere weit minder flugbegabte Zugvögel. Nach meinen und allen übrigen Beobachtungen 
wandert er ſchnell, läßt ſich wenigſtens im Norden Afrikas oder in Syrien wie in Südeuropa 
nicht erheblich früher vernehmen als in Deutſchland, und verzögert aus leicht begreiflichen 
Gründen erſt weiter gegen den Norden hin ſeine Reife. In Mitteldeutſchland erſcheint er in 
der Regel Mitte April: „Am 18. kommt er, am 19. muß er kommen“, heißt es im Volks- 
munde. Ausnahmsweiſe trifft er auch ſchon früher, unter Umjtänden ſogar ſchon im Anfange 
des Monats ein, gleichviel, ob die Witterung günſtig iſt oder nicht. 
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In Deutſchland iſt der Kuckuck allgemein verbreitet, in Südeuropa weit ſeltener als 
bei uns, aber doch noch als Brutvogel. Nach Norden hin wird er häufiger: in Skandinavien 
gehört er zu den gemeinſten Vögeln des Landes; wenigſtens erinnere ich mich nicht, irgend— 
wo ſo viele Kuckucke geſehen zu haben wie in Norwegen und in Lappland. Im Gebirge 
ſteigt er bis zur Schneegrenze auf. 

Obwohl Baumvogel, iſt er doch nicht an den Wald gebunden, ebenſowenig wie ſich 
ſein Aufenthalt nach der Art des Baumbeſtandes richtet. Nach meinen in drei Erdteilen 
und mit beſonderer Vorliebe für den Gauch geſammelten Beobachtungen ſtellt er als erſte 
Bedingung an ſeinen Aufenthaltsort, daß dieſer reich an kleinen Vögeln, den Zieheltern ſeiner 
Jungen, ſei. Findet er dieſe Bedingung erfüllt, ſo begnügt er ſich mit ſehr wenigen Bäumen, 
mit niedrigen Sträuchern, Geſtrüpp und Röhricht, und wenn ſelbſt das letztere fehlt, fußt 
er auf einer Erdſcholle und erhebt von hier aus ſeine Stimme. 

Jedes Kuckucksmännchen wählt ji ein Gebiet von ziemlich großem Umfang und ver— 
teidigt es hartnäckig gegen einen etwaigen Nebenbuhler. Daß ein gewiſſer Vogel zu dem— 
ſelben Orte zurückkehrt, hat Naumann durch Beobachtungen feſtgeſtellt: er kannte einen 
Kuckuck, der ſich durch ſeine auffallende Stimme vor den übrigen auszeichnete, und erfuhr, 
daß dieſer während 32 Jahren in jedem Frühling in demſelben Gebiete ſich ſeßhaft machte. 
Dasſelbe gilt vom Weibchen. Das Gebiet, in dem es ſein erſtes Ei untergebracht hat, wird 
ihm zur engeren Heimat. Das Männchen durchſchweift ſeinen Standort ohne Unterla und 
erſcheint mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit auf beſtimmten Bäumen tagtäglich mehrere Male. 

Unter den bekannteren Angehörigen dieſer Unterfamilie iſt unſer Kuckuck der flüchtigſte, 
unruhigſte und lebhafteſte. Er iſt in Bewegung vom Morgen bis zum Abend, in Skandi— 
navien ſogar während des größten Teiles der Nacht. Während ſeiner Streifereien frißt er 
beſtändig, denn er iſt ebenſo gefräßig wie bewegungs- und ſchreiluſtig. Mit leichtem und 
zierlichem Fluge, der dem eines Falken ähnelt, kommt er angeflogen, läßt ſich auf einem Aſte 
nieder und ſieht ſich nach Nahrung um. Hat er eine Beute erſpäht, ſo eilt er mit ein paar 
geſchickten Schwenkungen zu ihr hin, nimmt ſie auf und kehrt auf denſelben Aſt zurück oder 
fliegt auf einen anderen Baum und wiederholt hier dasſelbe Spiel. 

Übrigens iſt der Kuckuck nur im Fliegen geſchickt, in allem übrigen täppiſch. Im Klettern 
vermag er nichts zu leiſten, iſt aber auch im Gehen ein Stümper ohnegleichen, überhaupt 
nur hüpfend imſtande, ſich auf flachem Boden zu bewegen. Der Ruf lautet faſt „kuckuck“, 
und ſeine erſte Silbe wird ſchärfer ausgeſtoßen als die zweite; wir vernehmen ein deutliches 
K oder G, ebenſo wie das zweite gedehntere U zu Anfang und zu Ende durch einen G- oder 
K⸗Laut vervollſtändigt zu werden ſcheint. Wer wie ich jeden ſchreienden Kuckuck durch Nach— 
ahmung feiner Stimme herbeiruft, weiß freilich, daß auf den Ruf „Kuckuck“ kein einziger 
kommt. Mit Beſtimmtheit darf ich behaupten, daß der Ruf auf dem Klavier ſich nicht 
wiedergeben läßt und ebenſowenig durch unſere Kuckucksuhren richtig ausgedrückt wird. 

Während der Kuckuck ruft, ſenkt er die etwas ausgebreiteten Flügel und hebt dafür den 
Schwanz ein wenig über die wagerechte Linie empor, bläſt die Kehle auf, ſtößt ſein „Gu— 
guh“ aus und wendet ſich nun, während er es bis zu 60 und mehr Walen nacheinander 
hören läßt, auf dem Aſte hin und her, dreht ſich in der Regel auch wiederholt um und ſchreit 
ſo ſeinen Ruf und Namen in alle Richtungen der Windroſe hinaus, um das Weibchen her— 
beizulocken, denn nur dieſen Zweck verfolgt er mit ſeinem Rufen. 

So brutfaul der Vogel, ſo verliebt iſt er. Die Liebe ſcheint ihn geradezu von Sinnen 
zu bringen: er iſt buchſtäblich toll, ſchreit unabläſſig ſo, daß die Stimme überſchnappt, durch— 
jagt unaufhörlich ſein Gebiet und vermutet überall einen Nebenbuhler, den haſſenswerteſten 
aller Gegner. Die Antwort des Weibchens auf den Ruf eines Kuckucks beſteht aus den 
äußerſt raſch aufeinander folgenden Lauten „jikikickick“, die unſerem Ohre auch wohl wie 
„quickwickwick“ klingen, einem harten Triller ähneln und durch ein nur in der Nähe hör— 
bares, ſehr leiſes Anarren eingeleitet werden. 

Daß die Brutpflege des Kuckucks in einem ſehr merkwürdigen „Brutparaſitismus“ be— 
ſteht, iſt allbekannt, doch konnten manche Einzelheiten erſt in jüngſter Zeit, beſonders durch 
das Verdienſt von Eugene Rey, richtig verſtanden werden. Der Kuckuck übergibt ſeine Eier 
einer großen Anzahl verſchiedenartiger Singvögel, viel ſeltener Angehörigen anderer Vogel— 
familien, zum Ausbrüten. Kuckuckseier find gefunden worden in den Neſtern des Gimpels, 
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Edel- und Bergfinken, Hänflings, Leinzeiſigs, Grünlings, Sperlings, der Ammern, des Flüe— 
vogels, der Hauben-, Heide- und Feldlerche, der Elſter, des Hähers, Dorndrehers und Rotkopf— 
würgers, der Nachtigall, des Blau- und Rotkehlchens, des Haus- und Gartenrotſchwanzes, 
des Braunkehlchens, der Steinſchmätzer ſowie des Steinrötels, der Singdroſſel und Amſel, 
der Grasmücken und der Laubvögel, des Gartenſängers, der Rohrdroſſel, der Schilfſänger, 
des Zaunkönigs, der Pieper und Stelzen, des feuer- und ſafranköpfigen Goldhähnchens, des 
Baumläufers und Fliegenfängers, der Finkmeiſe, Turtel- und Ningeltaube, ja ſogar des 
Lappentauchers. Neuerdings hat Rey im ganzen nicht weniger als 162 Arten als Pflege— 
eltern unſeres Kuckucks nachgewieſen. Einen Grund für dieſen Brutparaſitismus hat man 
noch nicht ſicher angeben können. Naumann weiſt darauf hin, daß vielleicht die langſame 
Entwickelung der Eier im Eierſtock mit dafür verantwortlich zu machen wäre. 

Die Eier des Kuckucks ſind im Verhältnis zur Größe des Vogels außerordentlich klein, 
kaum größer als die des Hausſperlings, ſind aber bald größer, bald kleiner, auch veränderlich 
geſtaltet und ſo verſchiedenartig gefärbt und gezeichnet wie bei keinem anderen Vogel, deſſen 
Brutgeſchäft man kennt. Die friſchen Eier haben meiſt gelbgrüne Grundfärbung, violett— 
graue oder mattgrünliche Anterflecke und braune, ſcharf begrenzte Pünktchen. Nach Neys 
Beobachtungen haben die Eier jedes Weibchens einen beſtimmten, nur ihm eigenen Charakter. 
Jedes Weibchen legt nur ein Ei in dasſelbe Neſt, und zwar in der Regel bloß dann, wenn 
ſich bereits Eier des Pflegers darin befinden. Ein und dasſelbe Weibchen legt auch bloß in 
die Neſter einer beſtimmten Art, und zwar derjenigen, in der es ſelbſt erbrütet wurde, und 
höchſtens im Notfalle in die anderer Vögel. Dieſe Tatſache hat zuerſt Baldamus feſtgeſtellt. 

Noch bevor das Ei legereif geworden iſt, fliegt das Weibchen aus, um Neſter zu ſuchen. 
Es trifft die Auswahl entweder während des Fliegens, oder indem es in den Büſchen umher— 
klettert, oder endlich, indem es den Vogel, dem es die Ehre der Pflegeelternſchaft zugedacht 
hat, beim Neſtbau beobachtet. Erlaubt es der Standort oder die Bauart des Neſtes, ſo ſetzt 
ſich das legende Weibchen darauf, andernfalls legt es ſein Ei auf die Erde, nimmt es in 
den Schnabel und trägt es ſo zum Neſte. 

Gegen Ende Juni, abends 6 Uhr, befand ſich Baldamus in der Nähe von Halle am linken 
Ufer der Saale, als er, durch eine alte Kopfweide gedeckt, vom rechten Ufer her, dicht über dem 
Waſſer dahinfliegend, einen Kuckuck nach dem dort ſteileren Lehmufer ſtreichen und hier ſich 
niederlaſſen ſah. Baldamus merkte genau die Stelle, ſchlich ſich hinter dem Ufergebüſch heran, 
beugte ſich vorſichtig über und ſah nun den Kuckuck mit geſträubtem Gefieder und geſchloſſenen 
Augen, offenbar in ſchweren Wehen, dicht vor ſich auf einem Neſte ſitzen. Nach einigen Minuten 
glättete ſich das Gefieder, der Vogel öffnete ſeine Augen, erblickte unmittelbar über ſich ein 
Paar andere, erhob ſich, ſtrich nach dem jenſeitigen Ufer zurück und verſchwand im Ufergebüſch. 
In dem fertiggebauten Bachſtelzenneſt aber lag das noch ganz warme, durchſichtige, dem der 
Neſteigentümer täuſchend ähnliche Kuckucksei. Nach kurzem Überlegen, ob das Ei zu behalten 
oder die äußerſt günſtige Gelegenheit zu weiteren Beobachtungen wahrzunehmen ſei, ſiegte die 
letzte Erwägung. Baldamus legte das ſchöne Ei ins Neſt zurück, verbarg ſich jo, daß er es im 
Auge behielt, und ſah zu feiner Freude ſchon nach wenigen Minuten den Kuckuck zurückkehren, 
das Ei mit dem Schnabel aus dem Neſte nehmen und auf das rechte Ufer hinübertragen. 

Dieſe und ähnliche Beobachtungen ſprechen für eine gewiſſe Sorge der Kuckucksmütter 
um ihre Nachkommenſchaft. Ob ſie in allen Fällen geübt wird, iſt eine andere Frage. So 
ſpricht es nicht für unbedingte Fürſorge des Vogels, daß er ſein Ei in Neſter legt, die gar 
nicht zum Brüten beſtimmt oder bereits verlaſſen worden ſind. 

Solange der Kuckuck ſchreit, währt auch ſeine Fortpflanzungszeit, die nicht allein nach 
der in dem Jahre herrſchenden Witterung, ſondern auch nach Lage des Ortes verſchieden iſt 
So beginnt das Fortpflanzungsgeſchäft beiſpielsweiſe im Norden oder im Hochgebirge ſpäter, 
dauert dafür aber auch länger als im Süden oder in der Ebene. Früher nahm man all— 
gemein an, daß der Kuckuck jährlich nur 4—6 Eier in Zwiſchenräumen von etwa 8 Tagen 
lege. Im Jahre 1892 wies aber Rey durch zahlreiche Beobachtungen im Freien und durch 
Unterfuhungen mit Sicherheit nach, daß der Kuckuck je einen Tag um den anderen ein Ei 
und im ganzen jährlich mindeſtens 20 —22 lege. Da die Eier des Kuckucks vielfachen 
Gefahren ausgeſetzt ſind, ſo muß dies durch eine große Zahl der Eier ausgeglichen werden, 
wenn die Art nicht zugrunde gehen ſoll. 
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Alle Vogelpärchen, denen die zweifelhafte Ehre zugedacht wird, Kuckucke großzuziehen, 
kennen den Gauch ſehr wohl. Wo ſie ihn treffen, greifen ſie ihn gemeinſam an und ſuchen 
ihn zu verſcheuchen. Nähert ſich der Kuckuck aber einem Neſte, ſo bekunden deſſen Beſitzer 
durch Geſchrei und Gebärden, die von niemand mißverſtanden werden können, wie beſorgt 
ſie um ihre gefährdete Brut ſind. Die Kuckucke lieben es auch gar nicht, in Gegenwart der 
künftigen Pflegeeltern ihre Eier in deren Neſter zu legen. Sie kommen an wie Diebe in der 
Nacht, verrichten ihr Geſchäft und fliegen eilig davon, ſobald es vollendet iſt. Auffallend 
bleibt es, daß dieſelben Vögel, denen jede Störung ihres Neſtes verhaßt iſt, und die infolge 
einer ſolchen, z. B. von ſeiten des Menſchen, aufhören zu brüten, das Kuckucksei nicht aus 
dem Neſte werfen, ſondern im Brüten fortfahren. 

Der junge Kuckuck entſchlüpft dem Ei in einem äußerſt hilfloſen Zuſtand, „macht ſich aber“, 
wie Naumann ſagt, „an dem unförmlich dicken Kopfe mit den großen Augäpfeln ſehr kenntlich. 
Er wächſt anfangs ſchnell, und wenn erſt Stoppeln aus der ſchwärzlichen Haut hervorkeimen, 
ſieht er in der Tat häßlich aus. Mir wurde einigemal erzählt, daß man im zufälligen Vorüber— 
gehen und bei flüchtigem Anſehen geglaubt habe, es ſäße eine Kröte im Neſte.“ Die Ent— 
wickelung bis zum Ausfliegen dauerte bei einem gut beobachteten Kuckuck 16 Tage, iſt aber 
bei anderen bald länger, bald kürzer. Tatſache iſt, daß der junge Kuckuck ſeine Stiefgeſchwiſter 
bald aus dem Neſte wirft. Ob der kleine Kobold das abſichtlich macht oder ſie nur durch ſein 
raſcheres Wachstum unwillkürlich hinausdrängt und hinausſchiebt, iſt noch zweifelhaft. 

Der den kleinen Vögeln innewohnende Trieb, für die in ihrem Neſt befindlichen Jungen 
zu ſorgen, zeigt ſich bei Auffütterung des Kuckucks im hellſten Lichte. Mit rührendem Eifer 
tragen ſie dem gefräßigen Unhold, der an Stelle der vernichteten eigenen Brut verblieb, 
Nahrung in Hülle und Fülle zu, bringen ihm Inſekten und Würmer und plagen ſich vom 
Morgen bis zum Abend, ohne ihm den Mund ſtopfen und ſein ewiges heiſeres „Zis ziſis“ 
zum Verſtummen bringen zu können. Auch nach dem Ausfliegen folgen ihm die treuen 
Pfleger noch tagelang, obgleich er ihrer Führung nicht achtet, ſondern nach eigenem Belieben 
umherfliegt. Zuweilen kommt es vor, daß er nicht imſtande iſt, ſich durch die enge Offnung 
einer Baumhöhle, in der er erbrütet wurde, zu drängen; dann verweilen ſeine Pflegeeltern 
ihm zu Gefallen ſelbſt bis in den Spätherbſt und füttern ihn ununterbrochen. Man hat Bach— 
ſtelzenweibchen beobachtet, die noch ihre Pfleglinge fütterten, als ſchon alle Artgenoſſen die 
Wanderung nach dem Süden angetreten hatten. 

In früheſter Jugend dem Neſte entnommene Kuckucke werden ſehr bald zahm, ältere 
zeigen zunächſt Angſt gegen den ſich nähernden Menſchen, können aber auch noch an die 
Gefangenſchaft gewöhnt werden. 

Der erwachſene Kuckuck hat wenig Feinde. Zu leiden hat er von den Neckereien des 
Kleingeflügels, und nicht allein von jenen Arten, denen er regelmäßig ſeine Brut anvertraut, 
ſondern auch von anderen. In erſter Reihe machen ſich die mutigen Bachſtelzen mit ihm zu 
ſchaffen. Außer ihnen habe ich den Pirol, unſere Würger, den großen Fliegenfänger, Laub— 
ſänger, die Baſtardnachtigall und endlich Grasmücken auf ihn ſtoßen ſehen. 

Inſekten aller Art und nur ausnahmsweiſe Beeren bilden die Nahrung des Vogels; 
er vertilgt auch, wie ſchon betont wurde, gegen andere Feinde gewappnete, z. B. mit Gift— 
haaren ausgeſtattete Raupen. Glatte und mittelgroße Raupen zieht er, nach Liebes und 
Reys Beobachtungen, den behaarten und großen allerdings vor; bei feiner unerſättlichen 
Freßluſt kommt er aber ſelten dazu, ſehr wähleriſch zu ſein. Daß es gerade unter den be— 
haarten Raupen abſcheuliche Waldverderber gibt, iſt bekannt genug. Ihnen gegenüber leiſtet 
der verſchrieene Gauch Großes, anderen inſektenfreſſenden Vögeln Unerreichbares. Wer im 
Sommer in einem vom Raupenfraß heimgeſuchten Walde verſtändig beobachtet, wird immer 
finden, daß Kuckucke von nah und fern herbeieilen, um an ſo reich gedeckter Tafel ihrer kaum 
zu ſtillenden Freßluſt Genüge zu leiſten. Wenn die Raupenpeſt einmal ausgebrochen iſt, 
können freilich auch die Kuckucke ihr nicht mehr ſteuern; ſie aber einzudämmen, zu mindern, 
vielleicht gar nicht zum Ausbruche gelangen zu laſſen, das vermögen ſie wohl. 

Die Gattung der Häherkuckucke (Coceystes Glog.) kennzeichnet ſich durch geſtreckten 
Leib, faſt kopflangen, gebogenen Schnabel, ſtarke und verhältnismäßig lange Füße, mittel— 
lange Flügel, mehr als körperlangen, keilförmigen, ſchmalfederigen Schwanz, deſſen äußerſte 
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Federn etwa halb ſo lang wie die mittelſten ſind, und glatt anliegendes, auf dem Kopfe aber 
zu einer Haube aufgerichtetes Gefieder. Die Gattung umfaßt neun Arten. 

Der Straußkuckuck, wie wir ihn nennen wollen, Coceystes glandarius L., iſt auf dem 
Kopfe aſchgrau, auf dem Rücken graubraun, auf der Unterſeite gräulichweiß; Kehle, Seiten— 
hals und Vorderbruſt ſind rötlich fahlgelb; die Flügeldeckfedern und die Armſchwingen enden 
mit großen, breiten, dreieckigen, weißen Flecken. Die Länge beträgt ungefähr 41 em. 

Als das eigentliche Vaterland des Straußkuckucks iſt Afrika anzuſehen; außerdem be— 
wohnt er das weſtliche Aſien und das ſüdliche Europa. Nach Deutſchland verfliegt er ſich 
wohl ſehr ſelten, doch ſind wenigſtens zwei Fälle bekannt, daß er hier erlegt wurde. 

Der Flug des Straußkuckucks iſt pfeilgeſchwind und ungemein geſchickt, denn der Vogel 
eilt mit der Gewandtheit des Sperbers durch das geſchloſſenſte Dickicht, ohne einen Augen— 
blick anzuhalten. Zum Boden herab kommt er wohl äußerſt ſelten; ich wenigſtens habe ihn 
nie hier geſehen, aber beobachtet, daß er fliegend von unten Kerbtiere aufnahm. Die von 
der unſeres Kuckucks durchaus verſchiedene Stimme iſt ein lachendes, elſterartiges Geſchrei, 
das Allen durch „kiau kiau“ wiederzugeben verſucht. 

Im Magen der von uns erlegten fanden wir Kerbtiere aller Art, auch Raupen, Allen 
und ſeine Begleiter dagegen vorzugsweiſe Heuſchrecken. Heuglin bezeichnet Schmetterlinge, 
Raupen, Spinnen, Heuſchrecken und Käfer als die gewöhnliche Beute des Vogels und be- 
merkt, daß ebenſo wie bei unſerem Kuckuck die Innenſeite ſeines Magens nicht ſelten dicht 
mit Raupenhaaren beſetzt ſei. 

Auch der Straußkuckuck brütet nicht ſelbſt, ſondern legt ſeine Eier in die Neſter anderer 
Vögel. Nach den bisherigen Beobachtungen kommen aber als Pflegeeltern nur Nebelkrähen, 
Kolkraben und Elſtern in Betracht. In der Größe gleichen die Eier ungefähr den Elſter— 
eiern, in der Form aber anderen Kuckuckseiern. Abweichend von den Eiern unſeres Kuckucks, 
ſind die Eier des Straußkuckucks nur geringen Abweichungen unterworfen, was jedenfalls 
ſeinen Grund darin hat, daß der Kreis der Pflegeeltern, die hier in Frage kommen, ein viel 
kleinerer iſt. Auch darin unterſcheiden ſich dieſe beiden Arten weſentlich voneinander, daß 
der Straußkuckuck oft vier bis acht ſeiner Eier in dasſelbe Neſt legt, während es unſer Kuckuck 
ſtets mit einem genug ſein läßt. 

Durch Allen erfahren wir, daß ſich junge Straußkuckucke ohne Mühe in der Gefangen— 
ſchaft erhalten laſſen. Eines der von ihm ausgehobenen Jungen ging ohne Umſtände ans 
Futter, nahm große Wengen Fleiſch zu ſich, ſchrie beſtändig heißhungrig nach mehr Nahrung 
und befand ſich hierbei ſo wohl, daß es England lebend erreichte. 

Der Rieſen- oder Fratzenkuckuck, Scythrops novae-hollandiae Lath., die einzige 
Art ſeiner Gattung, iſt als ein Mittelglied zwiſchen Kuckucken und Pfefferfreſſern angeſehen 
worden. Der Schnabel, der ihm dieſe Ehre verſchafft hat, iſt mehr als kopflang, groß, dick 
und ſtark, an der Wurzel ziemlich hoch und breit, ſeitlich zuſammengedrückt, auf dem Firſte 
ſtark und an der Spitze hakig herabgebogen, woran der Unterſchnabel teilnimmt. Je nach 
dem Alter des Vogels zeigen ſich im Oberſchnabel mehr oder weniger deutliche Längs— 
furchen, die gegen den Kieferrand hin in ſchwache, zahnartige Einkerbungen auslaufen. 
Die Länge beträgt 65 em. 

Der Rieſenkuckuck bewohnt Auſtralien, Neuguinea und die Molukken. Im Sitzen nimmt 
er ſich prächtig aus, weil er den langen Schwanz oft fächerartig ausbreitet; im Fluge er— 
innert er nicht ſelten täuſchend an einen großen Falken. Neuerdings iſt bekannt geworden, 
daß auch der Fratzenkuckuck Brutparaſitismus treibt, und zwar beim Flötenvogel. 

Einige echte Kuckucke der Neuen Welt hat man Regen- oder Ferſenkuckucke (Coceyzus 
Vieill) genannt. Beſondere Kennzeichen liegen in dem oft ſehr langen, aus zehn Federn 
gebildeten Schwanze, dem ziemlich kräftigen Schnabel mit ovalen Naſenlöchern und den 
verhältnismäßig hochläufigen Füßen. Das Gefieder zeichnet ſich durch außerordentliche 
Weichheit aus. 

Die Ferſenkuckucke ſind in 13 Arten über die Wendekreisländer Amerikas verbreitet, 
beſonders aber im Süden des Erdteiles zu Hauſe. Sie ſind ſcheu, der Einſamkeit zugetan, 
leben meiſt in den dichteſten Teilen der Gebüſche, ſchlüpfen hier geſchickt durch das Gezweig 
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und kommen gelegentlich auch wohl auf den Boden herab. Ihre Nahrung beſteht in Kerb— 
tieren und Früchten, vorzugsweiſe aber in den haarigen Raupen gewiſſer Schmetterlinge. 
Sie brüten im Gegenſatz zu ihren altweltlichen Verwandten ſelbſt, bauen eigene Neſter und 
ſollen muſterhafte Eltern ſein. 

Beim Gelbſchnabel- oder Regenkuckuck, Coceyzus americanus IL. iſt das Gefieder 
der Oberſeite licht graubraun mit ſchwachem Erzſchimmer, die ganze Unterſeite einſchließlich 
der Halsſeiten milchweiß, zart gräulich überflogen; die Schwanzfedern ſind mit Ausnahme 
der mittelſten ſchwarz, weiß an der Spitze, die äußerſten auch weiß an der Außenfahne. 
Der Schnabel iſt oben bräunlichſchwarz, der Unterjchnabel gelb. Die Länge beträgt 33 em. 

Der Regenkuckuck iſt ein Schlüpfer, kein Läufer. Im Gezweig der Bäume bewegt er 
ſich mit meiſenartiger Gewandtheit, zum Boden kommt er ſelten herab, und wenn er hier 
wirklich einmal umherhüpft, geſchieht es in einer ungemein täppiſchen Weiſe. Der Flug iſt 
ſchnell und geräuſchlos, wird jedoch ſelten weit ausgedehnt, vielmehr beim erſten geeigneten 
Baume unterbrochen, da ſich der Vogel im Inneren dichtwipfeliger Baumkronen am ſicher— 
ſten zu fühlen ſcheint. 

Die Nahrung ſind Kerbtiere, namentlich Schmetterlinge, Heuſchrecken, haarige Schmetter— 
lingsraupen und dergleichen, ferner aber auch Früchte, beſonders im Herbſt verſchiedene Beeren. 
Wohl nicht mit Unrecht ſteht der Regenkuckuck ſogar in dem Verdacht, die Neſter kleinerer 
Vögel auszuplündern. Damit hat er ſich bei der geſamten kleinen gefiederten Welt höchſt 
verhaßt gemacht und wird, ſobald er ſich zeigt, eifrig und heftig verfolgt. 

Das Fortpflanzungsgeſchäft iſt inſofern merkwürdig, als das Weibchen die einzelnen 
Eier, die es legt, ſofort bebrütet und demzufolge die Jungen nicht gleichzeitig, ſondern nach— 
einander ausſchlüpfen. Nach Nuttalls eingehenden Beobachtungen verläßt der Regenkuckuck in 
der Regel ſeine Eier, wenn ſie berührt werden, bevor er mit dem Brüten begonnen hat, legt 
dagegen die wärmſte Zärtlichkeit gegen die einmal erbrüteten Jungen an den Tag und er— 
ſcheint in ſo großer Nähe eines das Neſt beunruhigenden Menſchen, daß man ihn faſt mit der 
Hand ergreifen kann. Wie bei vielen anderen Vögeln auch, läßt ſich bei ſolchen Gelegen— 
heiten eines oder das andere der Eltern zum Boden herabfallen, flattert, taumelt, ſpiegelt Lahm— 
heit vor und gebraucht ſonſt die Künſte der Verſtellung, um den Eindringling vom Neſte 
abzulocken, gibt dabei auch klägliche Kehllaute zu hören, die man zu anderer Zeit nicht von 
ihm vernimmt. Während das Weibchen brütet, verweilt das Männchen in ſeiner Nähe, hält 
treue Wacht und warnt die Gattin vor jedem ſich nahenden Feinde. Nach dem Ausſchlüpfen 
der Jungen vereinigen ſich beide in aufopfernder Weiſe, um die gefräßige Brut großzuziehen 

In Amerika wird der Regenkuckuck ſelten verfolgt, und dies erklärt die geringe Scheu, 
die er an den Tag legt. Übrigens merkt er bald, ob man ihm wohlwill oder nicht: Erfah— 
rung witzigt auch ihn. Nach Audubon ſoll er dem Edelfalken oft zur Beute fallen. 

* 

Die Buſchkuckucke, die zweite Unterfamilie der echten Kuckucke, bewohnen Oſtindien 
nebſt Ceylon, die Sundainſeln und Philippinen ſowie das tropiſche Afrika nebſt Madagas— 
kar. Die meiſten der hierhergehörigen Vögel führen, fern von den menſchlichen Wohnungen, 
in den dichteſten Wäldern ein einſames Leben; ſie freſſen Früchte und Kerbtiere. 

Die Eilande Ozeaniens und Südaſien beherbergen eine kleine Gattung von Buſchkuckucken, 
die man Guckel (Eudynamis Vig. et Horsf.) genannt hat. Ihre Kennzeichen ſind dicker, 
kräftiger, auf dem Firſte ſehr gebogener, ſtarkhakiger Schnabel, ſtarke Füße, mittellange 
Flügel, langer abgerundeter Schwanz und ziemlich weiches, ſehr übereinſtimmend gefärbtes 
Gefieder. Das kleinere Männchen iſt gewöhnlich ſchwarz, das Weibchen mehr oder weniger 
ſchwarz und weiß gefleckt. 

: Die bekannteſte Art iſt der Koel oder in holländiſcher Schreibweiſe Kuil der Hindus, 
Eudynamis honorata L. (Abb. S. 306). Er iſt 41 em lang. „Dieſer wohlbekannte Vogel“, 
bemerkt Jerdon, „findet ſich in ganz Indien, von Ceylon bis Burma, und außerdem auf 
den malaiiſchen Inſeln und den Philippinen. Er bewohnt Gärten, Haine, Alleen und lichte 
Waldungen, frißt faſt ausſchließlich Früchte verſchiedener Arten, namentlich Feigen, Ba— 
nanen und dergleichen, und hält ſich, obgleich er nicht geſellig iſt, doch zuweilen in kleinen 
Trupps zuſammen.“ 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 20 
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Während der Paarungszeit wird der Koel zu einem für den Europäer faſt unerträg— 
lichen Schreier, deſſen laute Rufe man beinahe ohne Unterbrechung vernimmt. Anders 
denken die Eingeborenen. Sie bewundern den Vogel hauptſächlich ſeiner Stimme halber, 
halten ihn deshalb vielfach in Gefangenſchaft und erfreuen ſich an ihm ebenſo wie an den 
beſten Sängern. 5 

„Das Weibchen dieſes in Indien äußerſt volkstümlichen Vogels“, berichtet Blyth, 
„ſcheint ſein Ei ausſchließlich in die Neſter der beiden indiſchen Krähenarten, der Glanz- und 

Koel, Eudynamis honorata Z. 2, natürlicher Größe. 

Aaskrähe, Corvus splendens und Corvus culminatus, zu legen. Dies iſt etwas ſo Gewöhn— 
liches, daß uns ein Mann zu gleicher Zeit fünf bis ſechs Kuckuckseier brachte, deren jedes in 
einem anderen Neſte gelegen hatte.“ 

Die Sporenkuckucke, die dritte Unterfamilie der echten Kuckucke, leben in warmen 
Ländern der Alten wie der Neuen Welt. 

Die Merkmale dieſer Unterfamilie find beſonders in der Gattung der Sporenkuckucke (Cen- 
tropus I/.) ausgeprägt. Ihre Geſtalt erinnert an die anderer Kuckucke, der Schnabel iſt aber 
ſehr kräftig, kurz, ſtark gebogen und ſeitlich zuſammengedrückt, der Fuß hochläufig und ver— 
hältnismäßig kurzzehig, die Hinterzehe in der Regel mit einem mehr oder weniger langen, 
faſt geraden, ſpitzigen Sporn bewehrt, der Flügel ſehr kurz und abgerundet, der zehnfederige 
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Schwanz mittellang oder ſehr lang und ebenfalls abgeſtuft, das Gefieder merkwürdig harſch, 
weil alle Federn mehr oder weniger harte Schäfte und harte Fahnen haben. 

In niedrigen, dicht verſchlungenen Gebüſchen, Rohrdidichten und ſelbſt Graswäldern 
halten ſie ſich auf. Sie durchſchlüpfen und durchſuchen auch das Innerſte der anderen 
Vögeln faſt unzugänglichen Gebüſche und jagen großen Kerbtieren, Tauſendfüßen, Skor— 
pionen oder ſelbſt Eidechſen und Schlangen nach, plündern Vogelneſter aus und verſchmähen 
überhaupt keinerlei tieriſche Beute. Ihr Flug iſt ſehr ſchlecht, und die Flügel werden des— 
halb auch nur im äußerſten Notfalle gebraucht. Die Stimme beſteht aus eigentümlichen 
dumpfen und teilweiſe bauchredneriſchen Lauten. Ihre Neſter erbauen fie im dichteſten Ge— 
ſtrüpp, Röhricht oder im Graſe. Das Gelege wird aus 2—3 weißen Eiern gebildet, die, nach 
Oates, einen kreidigen Überzug und nur ſehr wenig Glanz haben ſollen. Beide Eltern brüten. 
Die Jungen haben ein ſeltſames Ausſehen, weil ihre ſchwarze Haut mit borſtenartigen Federn 
bekleidet und die rote Zunge an der Spitze ſchwarz iſt. Bernſtein war nicht wenig ver— 
wundert, als er das erſte Neſt einer indiſchen Art mit Jungen fand und dieſe ſchwarzen 
Tiere bei weit geöffnetem Schnabel ihm die feurigen Zungen entgegenſtreckten. 

Während meines Aufenthaltes in Afrika habe ich eine dort häufige Art, den Sporen— 
kuckuck vom Senegal, Centropus senegalensis L., kennen gelernt. Er gehört zu den Arten 
mit verhältnismäßig kurzem Schwanz und vorherrſchend rötlichbraunem Gefieder, in dem 
aber Oberkopf, Nacken, Hinterhals, Kopfſeiten und Schwanz ſchwarz gefärbt ſind. Die 
Länge beträgt 37 em. 

Der Sporenkuckuck iſt in Nordoſtafrika und in Weſtafrika an geeigneten Ortlichkeiten nicht 
ſelten und namentlich in Agypten ſowie in Niederguinea ſtellenweiſe eine ſehr gewöhnliche Er— 
ſcheinung. Hier lebt er faſt ausſchließlich da, wo es größere Rohrwaldungen gibt; im Sudan 
bewohnt er oder ein ihm ſehr nahe ſtehender Verwandter die unzugänglichſten Dickichte und 
verſteht wie eine Katte durch die Lücken in den ſcheinbar undurchdringlichen Gebüſchen zu 
kriechen, gleichviel ob die Gebüſche dornig ſind oder nicht. Er klettert und ſchlüpft, drängt und 
zwängt ſich durch das ärgſte Dickicht, kommt nach geraumer Zeit hier und da zum Vorſchein, 
haſpelt ſich bis zu einer gewiſſen Höhe empor, hält ſitzend und faſt bewegungslos eine Zeitlang 
Umſchau und verſchwindet dann wieder im Inneren ſeiner Buſchfeſtungen oder fliegt langſam, 
mehr ſchwebend und gleitend als flatternd, einem zweiten Buſche zu, falls er es nicht vorzieht, 
den Weg laufend zu durchmeſſen. Wit den eigentlichen Kuckucken hat er in ſeinem Weſen 
keine Ahnlichkeit, denn er iſt ein die Verborgenheit liebender Geſell, der ſich wenig bemerklich 
macht und ſeine Geſchäfte möglichſt heimlich betreibt. Er nährt ſich von Kerbtieren mancherlei 
Art, wahrſcheinlich vorzugsweiſe von Ameiſen, nach denen er zuweilen in widerwärtiger 
Weiſe ſtinkt. Ein nicht unbeträchtlicher Teil ſeiner Beute mag auch in Schnecken und anderen 
Weichtieren beſtehen, da alle Sporenkuckucke derartige Nahrung mit Vorliebe genießen. 

Im Käfig kann der Vogel ſeine Eigenheiten weniger zur Geltung bringen; deſſen— 
ungeachtet feſſelt er jeden kundigen Beobachter durch ſeine Haltung und die Gewandtheit 
mit der er läuft, hüpft, klettert und turnt. Ihm gegenüber erſcheint unſer Kuckuck in der Ge— 
fangenſchaft als ein höchſt langweiliger Geſell. 

Zu den abſonderlichſten aller Kuckucke gehören einige auf den Süden Nordamerikas be— 
ſchränkte Arten der Gattung der Rennkuckucke (Geococeyx ag.). Außer ihrer bedeuten— 
den Größe kennzeichnen ſie der mehr als kopflange, kräftige, hakig gebogene Schnabel, die 
ſehr hochläufigen, aber kurzzehigen, mit großen Nägeln bewehrten, vorn durch Platten ge— 
täfelten Füße, die ungewöhnlich kurzen Flügel, der lange, aus ſchmalen, ſtark abgeſtuften 
Federn gebildete Schwanz und das reiche, lockere, auf dem Hinterkopf zu einer kurzen Haube 
verlängerte Gefieder. 

Der Hahnkuckuck, Geococeyx mexicanus Gm. (Abb. S. 308), eines der größten Mit- 
glieder der Familie, erreicht eine Länge von 50 — 60 em, wovon auf den Schwanz 31 bis 
35 em kommen. Das Gefieder iſt bunt, aber düſterfarbig, Schwarz und Braun herrſchen 

vor, die Schwanzfedern ſind ſtahlviolettblau mit weißem Endteile, die beiden mittelſten 
ſtahlgrün mit weißem Seitenrande. 

Der vom ſüdlichen Kalifornien und dem mittleren Texas an bis Wexiko verbreitete 
Hahnkuckuck iſt ſeiner auffallenden Geſtalt und ſeines eigenartigen Weſens halber überall 

20* 
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wohlbekannt. Seine kurzen Flügel geſtatten ihm nur höchſt mangelhaften Flug, die langen 
Lauffüße dagegen außerordentlich ſchnelle Bewegung auf dem Boden. Im Laufen nimmt 
er es faſt mit dem Rennpferde auf, wird wenigſtens in dieſer Beziehung von keinem anderen 
nordamerikaniſchen Vogel erreicht, geſchweige denn übertroffen. Er vermag ſich ſpringend 
bis zu 3m über den Boden zu erheben und dementſprechend, obgleich er zur Anterſtützung des 
Sprunges nur einen Augenblick die Flügel breitet, wirklich gewaltige Sätze auszuführen. 
Seine eigenartige Bewegungsfähigkeit verleitet die Mexikaner nicht ſelten zu einer Hetzjagd, 

Hahnkuckuck, Geococeyx mexicanus Gm. ½ natürlicher Größe. 

die wohl weniger des zu erlangenden Fleiſches halber als in der Abſicht unternommen wird, 
die Geſchicklichkeit des Reiters gegenüber einem ſo ungemein behenden Vogel zu zeigen. 

Allerlei Kerb- und Weichtiere, beſonders Schnecken, bilden die gewöhnliche Nahrung 
des Hahnkuckucks. Die Schnecken werden in der Regel erſt auf beſtimmten Plätzen enthülſt, jo 
daß man in den von ſolchen Kuckucken bewohnten Waldungen vielfach die Überrejte von deren 
Mahlzeiten findet. Außer ſolchem Kleingetier geht unſer Vogel aber auch kleinere Wirbeltiere, 
beſonders Kriechtiere, an und gilt in den Augen der Mexikaner geradezu als einer der haupt— 
ſächlichſten Vertilger der ebenſo gefürchteten wie verhaßten Klapperſchlangen, die er, wenig— 
ſtens ſolange ſie noch jung ſind, ohne Schwierigkeit bewältigen ſoll. 

Die Zuneigung, welche die Mexikaner dem Hahnkuckuck geſchenkt haben, iſt auch begründet 
darin, daß er ſich leicht zu einem halben Haustier gewinnen läßt. Einmal eingewöhnt, wird er 
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in Haus, Hof und Garten bald heimiſch und erwirbt ſich durch Aufzehrung von Mäuſen, kleinen 
Schlangen und anderen Kriechtieren, Kerfen aller Art und ſonſtigem Ungeziefer wirkliche Ver— 
dienſte. An mehreren von ihnen hat man beobachtet, daß ſie mit der erhaſchten Beute eine 
Zeitlang ſpielen, wie die Katze mit der Maus, und ſie dann mit Haut und Haaren verſchlingen. 

Höchſt eigentümliche Vögel find die Madenfreſſer (Crotophaga I.), eine wenig arten- 
reiche, auf Süd- und Mittelamerika beſchränkte Gattung. Ihr ſtarker Schnabel iſt auf dem 
Firſte zu einem ſcharfen Kamm erhöht. Das Innere des Oberſchnabels iſt hohl, und die 
Hornmaſſe ſelbſt beſteht aus ſehr dünnwandigen Zellen, faſt wie bei den Pfefferfreſſern und 
Hornvögeln. An die Pfefferfreſſer erinnern die Madenfreſſer auch durch das knapp anliegende 
Gefieder, das ihren Leib beſtändig mager erſcheinen läßt. 

Die bekannteſte und verbreitetſte Art der Gattung iſt der Ani der Braſilier, Crotophaga 
ani L. Seine Länge beträgt 35, davon die Schwanzlänge 17 em. Die Farbe des Gefieders 
iſt tiefſchwarz, metalliſch ſchimmernd. 

Sein Betragen iſt nicht unangenehm. „Der Ani“, ſagt Hill, „iſt einer meiner Lieb— 
linge. Andere Vögel haben ihre Jahreszeit, aber die Madenfreſſer ſind ſtändige Bewohner 
des Feldes und während des ganzen Jahres zu ſehen. Wo immer es offenes Land und 
eine Weide gibt, die mit einigen Bäumen oder Sträuchern beſtanden iſt, da bemerkt man 
auch gewiß dieſe geſelligen Vögel. Dreiſt und anſcheinend furchtlos, verſäumen ſie nie, die 
Ankunft eines Menſchen durch lautes Geſchrei anzuzeigen. Nach einem vorübergegangenen 
Gewitter ſind ſie gewiß die erſten, die das Dickicht verlaſſen, um ihr Gefieder zu trocknen und 
ſich hierauf wieder im freien Felde zu zeigen; ſelbſt die ſtets ſangfertige Spottdroſſel tut es 
ihnen nicht zuvor. ‚Qui jotſch, qui jotich‘ hört man von einem nicht fernen Gebüſch, und ein 
kleiner Flug von Madenfreſſern wird ſichtbar, mit lang ausgeſtrecktem Schwanz einem Platze 
zugleitend, auf dem die Friſche und Feuchtigkeit der Erde das Inſektenleben geweckt hat.“ 

Die Nahrung iſt gemiſchter Art. Kriechtiere, Kerfe und Würmer ſind wahrſcheinlich das 
Hauptfutter, zeitweilig aber halten ſich die Madenfreſſer faſt ausſchließlich an Früchte. Die 
Forſcher fanden in dem Magen der von ihnen getöteten Vögel die Reſte verſchiedener Kerbtiere, 
namentlich von Heuſchrecken, Schmetterlingen, Fliegen und dergleichen, aber auch Beeren ver— 
ſchiedener Art und andere Früchte. Den Kühen leſen die Madenfreſſer die Schmarotzer ab, und 
deshalb eben halten ſie ſich gern auf Weiden auf. Der Prinz von Wied ſah ſie in Geſellſchaft 
der Schwarzvögel und des weißen Caracara auf dem Rücken des Rindviehes ſitzen. Im 
übrigen bedrohen ſie nicht bloß laufende Kerbtiere, ſondern jagen auch fliegenden nach. 

In der Fortpflanzung der Madenfreſſer iſt es höchſt merkwürdig, daß das Brutgeſchäft 
und die Aufzucht der Jungen von mehreren Weibchen gemeinſam beſorgt wird. „Die Tat— 
ſache, daß der Ani in Geſellſchaft baut und ein ungewöhnlich großes Neſt aus Zweigen ge— 
meinſchaftlich herſtellt, wird von allen Anſiedlern beſtätigt. Gewöhnlich ſoll ein hoher Baum 
zur Anlage gewählt werden.“ (Goſſe.) Hill, deſſen Angaben durchaus glaubwürdig ſind, 
bemerkt: „Etwa ein halbes Dutzend von ihnen baut nur ein einziges Neſt. Dieſes iſt groß 
und geräumig genug, um alle aufzunehmen und die geſamte Kinderſchar zu beherbergen. 
Sie betreiben die Bebrütung mit größter Hingebung und verlaſſen es, ſolange ſie brüten, 
niemals, ohne die Eier mit Blättern zu bedecken. Im Juli fand ich ein Neſt dieſer Vögel. 
Es beſtand aus einer großen Maſſe von verflochtenen Zweigen, die mit Blättern ausgekleidet 
waren. In ihm lagen acht Eier, aber gleichzeitig die Schalenſtücke von vielen anderen da— 

neben und unter dem Baum.“ Der Neſtbau oder wenigſtens die Brutzeit dauert auf Cuba 
vom April bis zum Oktober. Das Neſt wird an dicht verzweigte Stellen von Bäumen oder 
auf Bambusrohr und zwiſchen innig verwobene Schlingpflanzen geſtellt und beſteht aus 

kleinen Zweigen und trockenen Pflanzen. 

Piſang⸗ oder Bananenfreſſer nennen wir die Mitglieder der zweiten, etwa 35 Arten 
zählenden Familie der Kuckucksvögel, ſo wenig paſſend der Name auch erſcheinen mag, da 
die betreffenden Vögel ſchwerlich von den im Namen genannten Früchten ſich nähren. Ihre 
Verwandtſchaft mit den Kuckucken iſt jedenfalls größer als die mit anderen Vögeln, denen man 
ſie ſonſt zugeſellt hat. Ihre Größe ſchwankt zwiſchen der eines Kolkraben und der unſeres 

Hähers. Der Leib iſt geſtreckt, der Hals kurz, der Kopf mittelgroß, der Schnabel kurz, ſtark 
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und breit, auf der Oberkante ſcharf gebogen, an den Schneiden gezahnt oder gezähnelt, der 
Flügel mittellang, ſtark abgerundet, der aus zehn Federn gebildete Schwanz ziemlich lang 
und abgerundet, der Fuß ſtark und verhältnismäßig hoch. Er iſt nur ein halber Kletterfuß: 
drei Zehen richten ſich nach vorn, eine nach hinten, die äußere läßt ſich ein wenig ſeitwärts 
bewegen. Das Gefieder iſt weich, bei einzelnen Arten faſt zerſchliſſen und teilweiſe durch 
prächtige Farben ausgezeichnet. 

Große Waldungen ſowie die langgedehnten Waldſtreifen an den Gewäſſern Wittel- und 
Südafrikas ſind die Heimat der Piſangfreſſer. In baumloſen Gegenden findet man ſie nicht. 
Sie leben geſellig, in kleinen Trupps, die nach meinen eigenen Beobachtungen von z bis zu 
15 Stück anwachſen können, halten ſich viel im Gezweig der Bäume auf, kommen aber auch 
oft auf den Boden herab. Ihr Flug iſt nicht beſonders ausgezeichnet, jedoch gewandt und 
mancherlei Wendungen fähig. Ihre Bewegungen in den Zweigen der Bäume ſind ſehr geſchickt. 

Pflanzenſtoffe bilden ihre hauptſächliche, wenngleich nicht ausſchließliche Nahrung. 
Sie verzehren Blattknoſpen, Früchte, Beeren und Körner, die ſie in den Kronen der Bäume, 
in Gebüſchen und auf dem Boden zuſammenſuchen, verſchmähen aber auch Inſekten nicht. 
Dank dieſer Nahrung laſſen ſie ſich auch leicht an die Gefangenſchaft gewöhnen und bei 
einiger Pflege jahrelang ſelbſt bei uns erhalten. Einzelne Arten gehören zu den angenehm— 
ſten Stubenvögeln, die man haben kann. Sie erfreuen durch die Pracht ihres Gefieders wie 
durch ihr munteres Weſen und durch ihre Anſpruchsloſigkeit. 

Die Piſangfreſſer bauen wie Tauben flache Neſter aus Zweigen und legen gerundete 
Eier von grünlich- oder bläulichweißer Farbe. Aus ihrem geſelligen Verkehre läßt ſich 
ſchließen, daß die Jungen lange bei den Eltern bleiben und von dieſen treulich behütet werden. 

Am beſten find wir über die Helm vögel (Turacus Cuv.) unterrichtet, von denen man 23 
im ganzen ziemlich ähnlich gefärbte Arten kennt. Sie bilden den Kern der Familie und ver— 
breiten ſich über alle Teile des afrikaniſchen Wendekreisgebietes. Das Gefieder iſt reich, auf dem 
Kopfe helmartig verlängert, von vorherrſchend grüner Färbung, während die Schwungfedern 
regelmäßig prachtvoll purpurrot ausſehen. Dieſe beiden Farben ſind noch in anderer Hinſicht 
von beſonderem Intereſſe. Das Grün beruht auf dem Vorhandenſein eines grünen Farbſtoffes 
in den Federn, „Turacoverdin“ genannt, während bei allen anderen grünen Vogelfedern die 
Färbung durch Strukturen hervorgerufen wird. And noch merkwürdiger iſt das Purpurrot 
auf den Flügeln der Helmvögel. Verreaux zuerſt fand, daß die Flügelfedern ihre Schönheit 
verlieren, ſobald ſie durchnäßt werden, ja daß ſie abfärben, wenn man ſie in dieſem Zuſtande 
mit den Fingern berührt und reibt. Dieſe Tatſache iſt ſeitdem allen aufgefallen, die Helm— 
vögel hielten und ihnen in reinen Gefäßen, zumal in Näpfen aus weißem Porzellan, Bade— 
waſſer reichten. Ein Pärchen, das Enderes beobachtete, färbte während ſeines Bades den 
Inhalt eines mittelgroßen Gefäßes ſo lebhaft, daß das Waſſer ſchwachroter Tinte glich, badete 
ſich aber täglich mehrere Male und ſonderte dementſprechend eine erhebliche Menge von Farb— 
ſtoff ab. Solange die Federn naß waren, ſpielte ihre purpurrote Färbung ſtark ins Blaue; 
nachdem ſie trocken geworden waren, leuchteten ſie ebenſo prachtvoll purpurn wie zuvor. In 
der roten Farbe, dem „Turacin“, ſind 5— 8 Prozent Kupfer nachgewieſen worden. 

Ein prachtvoller Vertreter der Gattung iſt Fiſchers Helmvogel, Turacus fischeri 
Reichen., aus dem Kilimandjaro-Gebiet. Bei ihm find Kopf, Hals und der Vorderteil der 
Bruſt grasgrün, Rücken, Flügel- und Schwanzdecken und Schwanz grün mit blauem Schim— 
mer, der Reſt der Anterſeite ſchwarz. Im Nacken und an der Haube geht das Grün allmäh— 
lich in Blutrot über, das an den längſten Federn des Schopfes ſich nach außen faſt bis zu 
Schwarz vertieft; die äußerſten Spitzen dieſer Federn aber ſind wieder weiß. Auch die 
Umgebung des Auges iſt in Not, Schwarz und Weiß wunderhübſch bemalt. Wilhelm 
Kuhnert ſah das reizende Geſchöpf in der ſonnenverbrannten gelbbraunen Steppe fliegen, 
ein Bild von beſtrickender Schönheit. Seine Länge beträgt 45 em. 

Von der Lebensweiſe der Helmvögel gilt im allgemeinen das, was über die Familie 
geſagt wurde. Da ſie ſich im Käfig ausgezeichnet halten, ſind ſie hier gut beobachtet worden. 
Mit Ausnahme der Mittagsſtunden, die ſie ruhend verbringen, bewegen ſie ſich fortwährend 
und entfalten dabei ihre volle Schönheit. In freiſtehenden Fluggebauern nehmen ſie ſich 
prachtvoll aus. Am lebhafteſten ſind ſie in den Früh- und Abendſtunden; bei größerer 
Tageshelle ziehen ſie ſich in das Dunkel der Blätter oder eines gegen die Sonnenſtrahlen 
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geſchützten Raumes zurück. Die Sonne meiden ſie ebenſo wie ſtarke Regengüſſe, die ihr 
trockenes Gefieder jo einnäſſen, daß ſie zum Fliegen faſt unfähig werden. Mit ihren Käfig— 
genoſſen vertragen ſie ſich ausgezeichnet, oder richtiger, ſie bekümmern ſich kaum um ſie. 
Selbſt wenn einer von dieſen ſich unmittelbar neben ihnen niederläßt, ſich förmlich an ſie 
ſchmiegt, ändert ſich die Harmloſigkeit ihres Weſens nicht. 

Ihre Gefangenkoſt iſt ſehr einfach; ſie beſteht hauptſächlich aus gekochtem Reis, unter— 
miſcht mit Grünzeug der verſchiedenſten Art und einigen Früchten. Sie brauchen viel 
Nahrung, ſind aber im höchſten Grade anſpruchslos. Ihre Stimme hört man ſelten. 
Gewöhnlich ſtoßen ſie ein Geknarr aus, bei beſonderer Aufregung aber rufen ſie laut und 
abgebrochen „kruuk kruuk kruuk“; andere Laute habe ich nicht vernommen. 

Gemeiner Bananenfreſſer, Musophaga violacea Is. 1½ natürlicher Größe. 

In den Wäldern von Agra an der Goldküſte entdeckte der deutſche Naturforſcher Iſert 
zu Ende des 18. Jahrhunderts den erſten Vertreter einer nur aus zwei Arten beſtehenden 
Gattung, die er Bananenfreſſer (Musophaga Is.) nannte. Die Bananenfreſſer unter— 
ſcheiden ſich hauptſächlich durch ihre Schnabelbildung von den Verwandten. Der Firſt des 
Oberſchnabels geht nämlich unmittelbar in eine hornige Platte über, die den größten Teil 
der Stirn bedeckt und den von hier an in flachem Bogen herabgebogenen Schnabel ſehr 
ſtark gewölbt erſcheinen läßt. Die Schneiden ſind gezähnelt; die Naſenlöcher liegen voll— 
kommen frei in der Vorderhälfte des Oberſchnabels. 

Die Länge des Gemeinen Bananenfreſſers, Musophaga violacea Is., beträgt un— 
gefähr 50 em. Die zarten und weichen Federn, die den Scheitel bekleiden, ſind prachtvoll 
purpurrot, glänzend wie Samt; das übrige Gefieder iſt tiefviolett, faſt ſchwarz, und glänzt 
mit Ausnahme der Unterjeite im Lichte prachtvoll dunkel ſtahlblaugrün. Die Schwung— 
federn ſind hochrot, ins Lilafarbene ſpielend, an den Spitzen tiefviolett; eine Färbung, die 
auch hier auf der Gegenwart von löslichem Turacin beruht. Der Bananenfreſſer bewohnt 
Dberguinea und Teile Niederguineas; in Angola und Benguella vertritt ihn der Piſang— 
freſſer, Musophaga rossae 64d. 
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„Es mag vielleicht übertrieben erſcheinen“, ſagt Swainſon, „wenn ich den Bananen— 
freſſer als einen Fürſten der gefiederten Schöpfung bewundere. Andere Vögel ſind hübſch, 
zierlich, glänzend, prächtig, aber die Färbung des Bananenfreſſers iſt königlich. Das ſchim— 
mernde Purpurſchwarz, das vorherrſcht, wird aufs wundervollſte gehoben durch das 
prachtvolle Hochrot der Schwingen. Der Schnabel, obgleich beträchtlich groß, erſcheint nicht 
un verhältnismäßig, denn er iſt weder phantaſtiſch geſtaltet, wie bei den Nashornvögeln, 
noch ungeheuerlich, wie bei den Pfefferfreſſern; die tiefgelbe, in Hochrot übergehende Färbung, 
die ihn ſchmückt, erhöht nur noch die Schönheit des dunkeln Gefieders.“ 

Der Bananenfreſſer führt im niedrigen Gebüſch und an den Waldſäumen der Urwälder 
ein ſtilles und verſtecktes Leben, verfehlt aber, einmal aufgefunden, niemals, die Aufmerk— 
ſamkeit auf ſich zu lenken, weil ſeine prachtvolle Färbung auf das lebhafteſte von dem ein— 
tönigen Grün der Hochwaldungen abſticht. In ſeinem Weſen, ſeinen Bewegungen, ſeiner 
Stimme, ſeiner Nahrung ſcheint er wenig von den Verwandten abzuweichen, ſo wenigſtens 
laſſen die Gefangenen ſchließen, die dann und wann zu uns gelangen. 

Von den bisher genannten Piſangfreſſern unterſcheiden die Lärmvögel (Schizorhis 
Wagl.) der geſtreckte Leibesbau, die verhältnismäßig langen Flügel, der Schnabel, der dick, 
ſtark und kaum höher als breit, auf dem Firſte aber ſtark gebogen und an den Schneiden nur 
ſchwach gezähnelt iſt, die Kopfbefiederung ſowie endlich die düſtere Färbung. 

Mein letzter Ausflug nach Abeſſinien hat mich mit dem Gürtellärmvogel, Guguka der 
Abeſſinier, Schizorhis zonura Hipp, in ſeinen heimiſchen Waldungen zuſammengeführt. Seine 
Länge beträgt 51 em. Die ganze Oberſeite iſt ziemlich gleichmäßig dunkelbraun, die Unterſeite 
von der oberen Bruſt ab hell aſchgrau, längs der Schäfte bräunlich geſtreift; ein kurzes Band 
über die Flügel und zwei große, viereckige Flecke an den Seiten des Schwanzes ſind weiß gefärbt. 

Heuglin bezeichnet den Lärmvogel als den häufigſten Piſangfreſſer Nordoſtafrikas und 
gibt an, daß er vorzugsweiſe den Waldgürtel zwiſchen 600 und 2000 m Meereshöhe und 
in ihm namentlich Hochbäume längs der Gewäſſer bewohnt. In der Nähe der kleinen, von 
den Gebirgen dem Weere zueilenden Bäche habe auch ich ihn gefunden. 

Während der Helmvogel nur leiſe bauchrednert, verſucht der Lärmvogel mit den Affen um 
die Wette zu ſchreien. Er täuſcht ſelbſt den erfahrenen Jäger oft und läßt ihn glauben, daß 
eine Bande von graugrünen Weerkatzen irgend etwas Entſetzliches bemerkt habe und es der 
Welt verkünden wolle. Sein Geſchrei ähnelt dem ſonderbaren Gegurgel, oder wie man es 
ſonſt nennen will, der genannten Affen in jeder Hinſicht auf das genaueſte. Es klingt laut und 
gellend wie „gu gu guck gi gack ga girr girr guh gi geh guh“, aber, weil gewöhnlich alle 
durcheinanderſchreien, ſo ſonderbar verworren, daß es zu einem wirklichen Gegurgel wird. 

Der Gürtellärmvogel hat im Betragen vieles mit Sporenkuckucken und Nashornvögeln 
gemein. Er fliegt ganz wie letztere in Abſätzen, aber nicht gern weit, am liebſten nur von 
einem hohen Baume zum anderen, ſetzt ſich hoch in die Kronen, hält ſich ſehr aufrecht, be— 
ginnt mit dem Schwanze zu ſpielen und ſchreit nun mit einem Wale laut auf, daß es rings 
im Gebirge widerhallt. Nach Heuglin ſpielen und ſtreiten die Mitglieder einer Geſellſchaft 
beſtändig untereinander und verfolgen ſich ſcheltend und kichernd von einem Baume zum 
anderen. Ruhig auf einer Stelle ſitzen ſieht man den Lärmvogel ſelten; er iſt vielmehr faſt 
beſtändig in Bewegung, läuft oft, ſich duckend oder mit dem Kopfe nickend, geſchickt auf den 
Zweigen hin und her und ſucht dabei möglichſt einen Biſſen wegzuſchnappen; nur dann und 
wann ruht er einen Augenblick lang von ſeinem tollen Treiben aus. 

Seine Nahrung ſind Beeren der verſchiedenſten Art, und dieſen Beeren zuliebe kommt 
er in den Morgen- und Abendſtunden zu den niederen Büſchen herab. Antinori ſah ihn 
wiederholt von kleinen Vögeln umringt, die ihn in derſelben Weiſe neckten und verfolgten, 
wie ſie mit Eulen und Kuckucken zu tun pflegen. 

Zweite Unterordnung: Papageien. 

Unter den Merkmalen, in denen die Unterordnung der Papageien ſich von der der 
Kuckucke unterſcheidet, ſtehen die des Gefieders obenan: metalliſche Federfarben fehlen den 
Papageien durchaus, dagegen haben fie zahlreiche, große Dunen, wie auch die Nejtjungen 
ſich bald mit büſchelförmigen Dunen bedecken. 
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Beſonders charakteriſtiſch iſt der Schnabel der Papageien. Bei der erſten oberfläch— 
lichen Betrachtung ähnelt er dem der Naubvögel; er iſt jedoch bedeutend dicker und ſtärker, 
vor allem aber verhältnismäßig höher; kommt doch ſeine Höhe der Länge beinahe gleich, 
übertrifft ſie zuweilen ſogar. Wie bei den Falkenvögeln iſt die Wurzel des Schnabels von 
einer weichen „Wachshaut“ bekleidet. „Die Mundränder des Oberſchnabels haben gewöhn— 
lich einen ſtumpfen, aber ſtarken, zahnartigen Vorſprung in der Mitte, der nach vorn ſchärfer 
abgeſetzt iſt als nach hinten. Die hakige Spitze iſt ſehr lang und auf der unteren, leicht 
vertieften Fläche feilenartig geſtreift.“ (Burmeiſter.) Dieſe „Feilkerben“, wie Finſch die 
Leiſten nennt, werden eine doppelte Bedeutung haben. Einmal wird durch ſie die Unter- 
ſeite des Oberſchnabels rauh, ſo daß ein dagegen gedrücktes Samenkorn oder Kernchen nicht 
weggleiten kann, dann aber dienen ſie, wie Finſch ganz richtig hervorhebt, hauptſächlich zum 
Schärfen des Vorderrandes des Unterjchnabels, der dabei auf jener Feile in der Richtung 
von vorn nach hinten und umgekehrt kräftig hin und her gerieben wird, wie man das oft 
beobachten kann. Vor der ſcharfen Endſchneide des Anterſchnabels befindet ſich, dem Zahne 
des Oberſchnabels entſprechend, beiderſeits eine tiefe Ausbuchtung. Bei Embryonen und 
Neſtjungen iſt der Oberſchnabel, nach E. Rey, faſt gerade und krümmt ſich erſt allmählich. 

„Die Beine“, ſchreibt Burmeiſter, „ſind dick, ſtark, fleiſchig, aber nie hoch; der Lauf iſt 
viel kürzer als die Mittelzehe und ſtets nur mit kleinen Schuppentäfelchen bekleidet. Die 
ziemlich langen Zehen, deren äußere und innere nach hinten gewendet ſind, haben eine ſtarke 
Sohle, aber nur an der Spitze einen beſonderen Ballen. Die Krallen ſind nicht lang, aber 
ſtark gebogen und ziemlich ſpitzig, jedoch nie kräftig.“ 

Die Flugwerkzeuge ſind in der Regel wohlentwickelt, die Flügel groß und ſpitzig, die 
Schwungfedern durch derbe Schäfte und breite Fahnen gekennzeichnet. Die 12 Schwanz— 
federn ändern nach Geſtalt und Länge vielfach ab, und die Geſtalt des Schwanzes iſt dem— 
gemäß ſehr verſchieden. 

Das Kleingefieder der Papageien wird von verhältnismäßig wenigen, daher zerſtreut 
ſtehenden Konturfedern und dazwiſchengelegenen Dunen gebildet. Verſchiedene Papagei— 
arten haben zahlreiche Puderdunen, das ſind Federn, deren Strahlen durch fortwährende 
Abſchilferung eine Art fettigen Staubes liefern und dem Gefieder der Papageien jenen ſo 
charakteriſtiſchen reifartigen Überzug verleihen. Schütteln ſich ſolche Vögel, dann erſcheinen 
ſie, namentlich gegen die Sonne geſehen, wie in eine weiße Staubwolke gehüllt. 

Am Knochengerüſt des Schädels iſt beſonders bemerkenswert, daß vor der Stirn zwiſchen 

Oberſchnabel und Hirnſchädel eine gelenkige Verbindung beſteht, die den Papageien eine 
ungewöhnliche freie Bewegung des Oberſchnabels ermöglicht. Sie bedürfen einer ſolchen, 
da bei ihnen der Schnabel zu einem Greif- und Klettergerät erſten Ranges geworden iſt. 

Wenn man einem kletternden Papagei zuſieht, ſo bemerkt man, daß er, bevor er mit einem 

ſeiner Füße zufaßt, ſich mit dem Vorderteil ſeines Oberſchnabels feſthält. Wenn er aufwärts 

ſteigt, hakt er deſſen Spitze ein und zieht an ihr ſeinen ganzen Körper nach, wobei es ihm 

bisweilen widerfährt, daß ſeine Füße den Halt verlieren und er einige Augenblicke in der 

Luft zappelnd an ſeinem Oberkiefer hängt. 
„In wundervoller Harmonie mit dem Schnabel“, ſagt Marſhall, „ſind bei den Papa— 

geien die Pfoten entwickelt, indem ſie hier, und nur hier, in gleicher Weiſe wie der Schnabel 

dem Klettern und zugleich auch dem Nahrungserwerb und der Nahrungsaufnahme dienen. 

Durch die Gelenkigkeit der einzelnen Beinabſchnitte, durch die Proportionen derſelben, be— 

ſonders durch die Verkürzung des Laufes, weiter durch die paarige Anordnung der vier Zehen 

zu einer Zange mit nahezu gleichartigen Backen, und endlich durch die überaus vorteilhafte 

Verbindung der einzelnen Zehenglieder mit- und die harmoniſche Längsentwickelung zu— 

einander wird die Papageipfote zu einem fo wundervollen Kletter- und Greifapparat, wie 

er kaum wieder gefunden wird.“ 
Anter den Weichteilen verdient namentlich die Zunge (Abb. S. 314) beſondere Erwäh— 

nung, weil ſie ſich nicht allein durch Kürze, Dicke und Weichheit, ſondern zuweilen auch durch 

zahlreiche fadenförmige, ihre Spitze beſetzende Papillen auszeichnet. Der Schlund erweitert 

ſich zu einem Kropf, aus dem die Jungen gefüttert werden. 

Die großen Arten fliegen ſchwerfällig auf, dann aber in raſchem Zuge dahin, die kleinen 

Arten ſind behender. Manche fliegen in Wellenlinien, wiederum andere im Zickzack; die 
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Kakadus zeichnen ſich, wenn ſie ſchwarmweiſe die Luft durchſchneiden, durch wundervolle 
Schwenkungen aus, und nur der Eulenpapagei macht von ſeinen Flügeln ſelten Gebrauch. 

Die Stimme der Papageien iſt ſtark, oft kreiſchend, aber doch nicht bei allen Arten jedes 
Wohlklanges bar, bei manchen ſogar ſehr biegſam und entſchieden ausdrucksvoll. Wenn große 
Arten geſellſchaftsweiſe zuſammenleben und gemeinſchaftlich ſchreien, iſt es allerdings kaum 
zum Aushalten. „Man muß“, ſagt A. v. Humboldt, „in den heißen Tälern der Andes ge— 
lebt haben, um es für möglich zu halten, daß zuweilen das Geſchrei der Araras das Brauſen 
der Bergſtröme, die von Fels zu Felſen ſtürzen, übertönt.“ Einzelne Arten laſſen bellende, 
andere pfeifende, andere ſchnurrende, andere leiſe murrende Laute vernehmen; dieſe ſtoßen 
kurze, helle Schreie, jene quakende Laute, andere gellende Rufe aus. Einige Arten ſchwatzen 
ihren Weibchen ſo allerliebſte Liedchen vor, daß man ſie zu den Sängern zählen würde, 
wären ſie nicht Papageien; andere Arten lernen mit ſolcher Reinheit Lieder pfeifen, daß ſie 
einen Gimpel beſchämen. Die Begabung der Papageien für Nachahmung menſchlicher 
Laute und Worte iſt bekannt. Sie übertreffen darin alle übrigen Tiere; ſie leiſten Bewun— 
derungswürdiges, Unglaubliches; ſie plappern nicht, ſondern ſie ſprechen. Man verſtehe 
mich recht: ich meine damit ſelbſtverſtändlich nicht, daß ſie die Bedeutung der von ihnen 
nachgeahmten Worte verſtänden oder imſtande wären, Sätze zu erfinden und zu gliedern, 
ſondern behaupte nur, daß ſie die ihnen gelehrten Worte bei paſſender Gelegenheit richtig 

anwenden, beiſpielsweiſe daß fie, wenn ' ſie ſachgemäß unterrichtet 
wurden, morgens bei Begrüßung von Bekannten auch geziemend 
„Guten Morgen“, nicht aber „Guten Abend“ ſagen. Sie verbinden 
alſo erlernte Worte und Satzbruchſtücke in ihrem Gedächtnis mit Ein⸗ 
drücken derjenigen Gelegenheit oder Tageszeit, in der ſie ihnen ein— 
geprägt wurden, und gebrauchen dann die betreffenden Worte, für 
ſie offenbar nur Lautgliederungen, bei Wiederkehr einer ähnlichen 
Gelegenheit wieder. Genau ebenſo verfährt ein Kind, das ſprechen 
lernt; ihm aber kommt mit der Zeit das volle Verſtändnis der Worte, 

Papagetenzungen. 1von während dieſes dem Papagei verſagt bleibt. Aber die Sprech⸗ 
Psittacus erithacus; 2 von begabung dieſer Vögel gibt es eine Unmaſſe von Anekdoten ſeit alter 
i en Zeit, beſſere und ſchlechtere, mehr oder weniger gut beglaubigte, aber 

Leipzig 188203. auch die beſten haben wiſſenſchaftlich nur ſehr bedingten Wert. 
Die Papageien bewohnen, mit Ausſchluß Europas, alle Erdteile. 

Von den 429 Arten, die Marſhall im Jahre 1889 aufführt, leben 161 in Amerika, 213 in 
Auſtralien mit den Papua-Inſeln, den Molukken und den Südſee-Inſeln, 25 in Afrika und 
30 in Südaſien, einſchließlich der Sunda-Inſeln. Neuere Entdeckungen haben die Anzahl 
der bekannten Arten zwar auf 580 vermehrt, das Verhältnis der Verteilung aber nicht 
weſentlich geändert. Im allgemeinen ſind ſie an die Wälder gebunden. In Nordoſtafrika iſt 
mir aufgefallen, daß ſie ſo gut wie ausſchließlich da vorkommen, wo auch Affen leben, daß ſie 
gewiſſermaßen als unzertrennliche Gefährten von dieſen betrachtet werden müſſen. Je groß— 
artiger die Wälder ſind, d. h. je reicher die Pflanzenwelt iſt, um ſo häufiger treten ſie auf. 

Und fie verſtehen es, ſich bemerklich zu machen. Sie ſchmücken die Wälder und erfüllen 
ſie mit ihrem Geſchrei. Was wäre einer jener wunderbaren Wälder unter den Wendekreiſen 
ohne Papageien? Der tote Garten eines Zauberers, ein Gefilde des Schweigens, der Ode. 
Sie ſind es, die das Leben wachrufen und wachhalten, die Auge und Ohr in gleicher Weiſe 
zu beſchäftigen wiſſen. 

Außer der Brutzeit leben die meiſten Papageien in Geſellſchaften oder in oft äußerſt 
zahlreichen Scharen. Sie erwählen ſich einen Ort des Waldes zur Siedelung und durch— 
ſtreifen von ihm aus tagtäglich ein weites Gebiet. Die Geſellſchaften halten treu zuſammen 
und teilen gemeinſam Freud und Leid. Sie verlaſſen gleichzeitig am frühen Morgen ihren 
Schlafplatz, fallen auf einem Baum oder Feld ein, um ſich von deren Früchten zu nähren, 
ſtellen Wachen aus, die für das Wohl der Geſamtheit ſorgen müſſen, achten genau auf deren 
Warnungen, ergreifen alle zuſammen oder wenigſtens kurz nacheinander die Flucht, ſtehen 
ſich in Gefahr treulich bei und ſuchen ſich gegenſeitig nach Kräften zu helfen, kommen zu— 
ſammen auf demſelben Schlafplatz an, benutzen ihn ſo viel wie möglich gemeinſchaftlich, 
brüten auch, falls es irgendwie angeht, in Geſellſchaft. 
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Die Schlafplätze find recht verſchieden. Es kann dazu eine dichte Baumkrone, eine 
durchlöcherte Felſenwand, eine Baumhöhlung gewählt werden. G. Valdau, der das Treiben 
an den Schlafplätzen der Papageien auf einer Inſel im Rickardſee am Kamerunberge beob- 
achtete, liefert eine anziehende Beſchreibung davon: „Einige große Bäume im Dorf und die 
ganze übrige Inſel bilden das Nachtquartier für Millionen Papageien aus dem umliegen— 
den Lande. Ungefähr eine Stunde vor Sonnenuntergang beginnen ſie von allen Rich— 
tungen her einzutreffen und bilden bald einen ununterbrochenen, immer dichter und dichter 
werdenden Flug. In kurzer Zeit ſind alle Bäume derartig von ihnen beſetzt, daß auch nicht 
ein kleiner Vogel ſich dort ſetzen könnte, ohne Verwirrung hervorzubringen. Unter betäuben— 
dem Lärm und Geſchrei drängen und ſchlagen ſie ſich hier um die Plätze. Bisweilen kommt 
ein großer Schwarm und läßt ſich auf einen ſchon beſetzten Baum nieder, was zur Folge 
hat, daß ein paar hundert von ihren Plätzen herabfallen. Nach einem kleinen Ausflug zum 
See kehren dieſe zu demſelben oder einem benachbarten Baum zurück, um dort wieder die— 
ſelbe Verwirrung anzurichten. Erſt mit Einbruch der Dunkelheit tritt Ruhe unter der bunten 
Menge ein, allein beim erſten Tagesgrauen, bevor noch die Sonne über dem Horizont er— 
ſchienen iſt, geht der Lärm von neuem los. Jetzt müſſen ſie an ihre Tagesarbeit, ſich Futter 
zu ſchaffen. Bald erhebt ſich eine Wolke, dicht genug, die Sonne zu verdunkeln, wenn dieſe 
ſchon jo frühzeitig aufgegangen wäre. Die Wolke teilt ſich jedoch ſchnell nach allen Rich— 
tungen der Windroſe, und zu der Zeit, wenn die Menſchen aus ihren Wohnungen blicken, 
iſt gewöhnlich keine Spur mehr von den Vögeln zu ſehen. Die Papageien werden von 
den Bewohnern der Inſel für heilig gehalten und deswegen nie geſtört.“ 

Nächſt einem geſicherten Schlafplatze ſind dichte Baumkronen ein Haupterfordernis für 
das Wohlbehagen der meiſten Papagei-Arten. Es kommt ihnen weniger auf Schutz gegen 
die Witterung als auf gute Verſteckplätze an. Die Näſſe ſcheint vielen Papagei-Arten ge— 
radezu wohlzutun. Die Graupapageien in Afrika lieben den Regen und ſind viel aus— 
gelaſſener und lauter, wenn ſie ſich einem tüchtigen Guſſe ausſetzen können, oder wenn über— 
haupt Regen zu erwarten iſt. Sie find deswegen recht gute Wetterpropheten: ſchwillt abends 
der Lärm der ziehenden und auf den Schlafplätzen angelangten zu ſchier unerträglicher 
Stärke an, ſo darf man mit ziemlicher Sicherheit auf bald eintretenden Regen rechnen. Auch 
gefangen gehaltene Graupapageien verkünden, wenigſtens in Afrika, den nahen Witterungs— 
wechſel durch ausgelaſſenes Gebaren. Bei gutem Wetter halten ſie ſich möglichſt im Laube 
verſteckt. Es iſt nicht leicht, in einer dichtbelaubten Baumkrone Vögel zu bemerken, deren 
Kleid mit der Blattfarbe übereinſtimmt. Man weiß, daß vielleicht ihrer 50 auf einem Baume 
verſammelt ſind, und ſieht keinen einzigen. Beim Verſteckenſpielen kommt nicht bloß die 
Blattfarbe des Gefieders, ſondern auch ein faſt allen Papageien eigener Schutzinſtinkt zur 
Geltung. Einer der Geſellſchaft hat den ſich nahenden Feind rechtzeitig bemerkt und gibt 
ein Zeichen; alle übrigen ſchweigen ſofort ſtill, ziehen ſich in die Mitte der Krone zurück, ge— 
winnen, lautlos weiterkletternd, die dem Feinde entgegengeſetzte Seite des Wipfels, fliegen 
weg und laſſen erſt, wenn ſie bereits außer Schußweite ſind, ihre Stimme vernehmen. 

Die Nahrung der Papageien beſteht vorzugsweiſe aus Früchten und Sämereien, doch wird 
auch mancherlei tieriſche Nahrung aufgenommen. Ergötzlich iſt, fie bei ihren diebiſchen Ein— 
fällen auf Fruchtbäume und Felder zu beobachten. Sie zeigen ſich hierin, wie überhaupt in der 
Art und Weiſe, ſich zu ernähren, gewiſſermaßen als befiederte Affen. „In Flügen“, ſo berichtet 
Pöppig, „fallen die großen, goldgrünen Araras der Anden auf die hochroten Erythrinen und 
gelben Tachien nieder, deren Blüten ſie gern verzehren. Furchtbar iſt ihr Geſchrei; allein ihre 
Liſt lehrt ſie ſeine Gefährlichkeit kennen, wenn ſie die Plünderung eines reifenden Maisfeldes 
beginnen. Jeder bezwingt dann ſeine Neigung zum Lärmen, und nur unterdrückte, murrende 
Laute ſind hörbar, während das Werk der Zerſtörung unglaublich raſch vorſchreitet. Nicht 
leicht vermag der Jäger oder der erbitterte Indianer die ſchlauen Diebe zu beſchleichen, denn 
ſtets bleiben ein paar der älteſten als Wachen auf den höchſten Bäumen ausgeſtellt. Dem 
erſten Warnungszeichen antwortet ein allgemeiner halblauter Auf der geſtörten Räuber; 
beim zweiten Krächzen entflieht unter betäubendem Geſchrei der ganze Haufe, nur um nach 
der Entfernung ihres Feindes ſogleich ihre verderbliche Tätigkeit von neuem zu beginnen.“ 

Die Verwüſtungen, die Papageien im Felde und Garten anrichten, ſind unglaublich 
groß und rechtfertigen die ernſteſte Abwehr ſeitens des Menſchen. Vor ihnen iſt wenig ſicher, 
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nichts eigentlich geſchützt. Die Feilkerben im Oberſchnabel erleichtern das Feſthalten glatt— 
ſchaliger oder kleiner Nahrung ungemein, und die bewegliche Zunge hilft dabei weſentlich 
mit. Im Au iſt eine Nuß zerknackt, eine Ahre entkernt, ein Samenkorn enthülſt. Reicht der 
Schnabel allein nicht aus, dann wird auch der Fuß zu Hilfe genommen, und geſchickt führen 
ſie die mit ihm feſtgehaltene Speiſe zum Munde. Wie die Affen verwüſten ſie weit mehr, 
als ſie verzehren. In manchen Gegenden werden Papageien zur wirklichen Landplage; hier 
und da machen ſie den Anbau beſtimmter Feldfrüchte geradezu unmöglich. Die einen haben 
für dieſe, die anderen für jene Feld- oder Gartenfrucht beſondere Vorliebe: gefährdet iſt alſo 
alles, was der Menſch zu eigenen Gunſten ſät und pflanzt, und an Freundſchaft zwiſchen 
ihm und den Vögeln darum ſelbſtverſtändlich nicht zu denken. 

Die Fortpflanzung der Papageien fällt in die Monate, die in ihrer Heimat unſerem 
Frühling entſprechen und der Fruchtreife vorausgehen. Alle Arten, über deren Lebensweiſe 
wir unterrichtet ſind, leben in ſtrenger Einehe auf Lebenszeit, und beide Gatten hängen mit 
innigſter und treueſter Liebe aneinander. Gegen die Paarungszeit hin vermehren ſie noch 
die Beweiſe gegenſeitiger Anhänglichkeit, ſo wenig ſie ſonſt auch mit ſolchen kargen. Männ— 
chen und Weibchen verlaſſen einander jetzt keinen Augenblick mehr, tun alles gemeinſchaftlich, 
ſitzen dicht aneinandergeſchmiegt und überhäufen ſich gegenſeitig mit Zärtlichkeiten. 

Baumhöhlen ſind die bevorzugten, nicht aber ausſchließlichen Niſtplätze der Papageien. 
Freilich finden ſie nicht immer einen Niſtbaum, deſſen hohles Innere ein geſchickter Specht 
oder ein freundlicher Zufall erſchloß, ſondern oft genug müſſen ſie ſelbſt die ihnen nötige 
Kinderſtube herrichten. Dann beweiſen ſie, wie vielſeitig ihr Schnabel verwendet werden 
kann. Mit ihm arbeitet der Papagei, und zwar hauptſächlich, nicht aber ausſchließlich, das 
Weibchen, ein kleines Loch, das einen verſprechenden Einblick in das morſche Innere geſtattet, 
zweckmäßig aus. Der Vogel zeigt ſich dabei ſehr geſchickt, hängt ſich wie ein Specht an die 
Rinde an und nagt mehr, als er ſchneidet, mit dem Schnabel einen Holzſpan nach dem 
anderen ab, bis das Haus gegründet iſt. Das währt manchmal wochenlang; aber Aus— 
dauer erringt das Ziel. 

In der Regel brüten beide Gatten abwechſelnd. Die Jungen entſchlüpfen dem Ei als 
äußerſt hilfloſe Weſen; ihre Entwickelung geht aber überraſchend ſchnell vor ſich. Beide 
Eltern tragen ihnen Nahrung zu und atzen ſie auch einige Zeit nach dem Ausfliegen noch. 
Die Nahrung wird, wenn ſie aus Körnern beſteht, vor dem Verfüttern im Kropfe der 
Alten aufgeweicht und den Jungen in den Schnabel geſpieen. An zärtlicher Sorge für 
das Wohl ihrer Kinder laſſen es die Eltern nicht fehlen. Sie verteidigen ihre Sproſſen 
bei drohender Gefahr mit aufopferndem Mut auch in der Gefangenſchaft und gegen den 
ſonſt von ihnen geliebten Pfleger. Einzelne Arten nehmen ſich mit derſelben Zärtlichkeit, 
die ſie ihren eigenen Kindern widmen, verwaiſter Jungen an, und nicht bloß hilfloſer ihrer 
eigenen Art, ſondern auch fremder. „Der Arzt des Schiffes ‚Triton‘, unſer Reiſegefährte 
zwiſchen Auſtralien und England“, ſo erzählt Cunningham, „beſaß einen Allfarblori und 
einen anderen ſehr ſchönen, kleineren, den er ſo jung aus dem Neſte gehoben hatte, daß er 
ſeine Nahrung noch nicht ſelbſt aufraffen konnte. Der ältere übernahm es, ihn zu füttern, 
ſorgte eifrig für ſeine Bedürfniſſe und bewachte ihn mit der innigſten Zärtlichkeit. Die gegen— 
ſeitige Freundſchaft der Vögel ſchien mit der Zeit zuzunehmen; ſie brachten den größten Teil 
des Tages mit Liebkoſen zu, ſchnäbelten ſich, und der ältere breitete ſeine Flügel aufs zier— 
lichſte über den kleinen Schützling aus. Ihre Freundſchaftsbezeigungen wurden aber zuletzt 
ſo laut, daß man fie trennte, um den Reiſenden keinen Anlaß zur Klage zu geben. Der 
jüngere wurde alſo zu mehreren anderen in meine Kajüte verſetzt. Nach einer zweimonatigen 
Trennung gelang es dem Allfarblori, zu entkommen, und ſiehe da, die Stimme ſeines jungen 
Freundes leitete ihn gerade in meine Kajüte, wo er ſich an den Käfig anklammerte. Nun— 
mehr wurden die beiden Freunde nicht wieder getrennt; aber 14 Tage ſpäter ſtarb der jün— 
gere an den Folgen einer Verletzung, die der Fall des Käfigs ihm verurſacht hatte. Sein 
Freund war ſeitdem ſtumm und folgte ihm bald nach.“ Dieſe Erzählung ſteht nicht ver— 
einzelt da. Ein Karolinaſittich, den Buxton ausſetzte, litt in dem t harten Winter von 1860 
derartig vom Froſt, daß er beide Beine verlor. Des bemitleidenswerten Vogels erbarmte 
ſich ein Amazonenpapagei, ſetzte ſich an ſeine Seite, reinigte ihm die Federn und verteidigte 
ihn gegen die Angriffe anderer Papageien, die ihn umzubringen drohten und ſchließlich auch 
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wirklich töteten. Der Gegenſatz zwiſchen dem armſeligen Krüppel und ſeinem von Geſund— 
heit ſtrotzenden, glänzenden Pfleger konnte nicht größer ſein. 

Wie verſchiedenartige Sittiche freundſchaftliche Bündniſſe ſchließen, ſo betätigen ſie auch 
feindſchaftliche Geſinnungen, und zwar nicht allein andersartigen, ſondern auch gleichartigen 
gegenüber. Unter Männchen derſelben und verſchiedener Arten bricht ſehr oft ernſte Fehde 
aus, und gar nicht ſelten endet ſie mit dem Tode des ſchwächeren. Wie ſo manche Tiere 
überhaupt, betätigen faſt alle Sittiche tiefgehende Abneigung gegen Kranke oder Krüppel 
ihrer eigenen oder einer fremden Art: Ausnahmen ſind ſelten. Ein erkrankter Papagei, der 
mit anderen denſelben Raum teilen muß, verfällt nicht ſelten, ein verwundeter faſt regel— 
mäßig der Mordluſt ſeiner Genoſſen. 

Die Papageien erreichen oft ein hohes Alter. Man hat an gefangenen Papageien 
wunderbare Erfahrungen gemacht. Sie haben die Familie, in deren Witte ſie die Jugend— 
zeit ihres Lebens verbrachten, lange überdauert; ſie haben, wie in Amerika eine Sage geht, 
ein ganzes Volk dahinſterben und vergehen ſehen. „Es iſt wahrſcheinlich“, bemerkt A. v. Hum— 
boldt, „daß die letzte Familie der Aturer erſt jpät ausgeſtorben iſt. Denn in Maipures lebt 
noch ein alter Papagei, von welchem die Eingeborenen behaupten, daß man ihn darum 
nicht verſtehe, weil er die Sprache der Aturer rede.“ | 

Möglicherweiſe erliegen die meiſten größeren Papageien der Laſt des Alters, nicht aber 
ihren Feinden. Solche haben auch ſie, doch keinen ſchlimmeren als den Menſchen. Den 
Raubtieren entgehen viele dank ihrer Gewandtheit und Vorſicht. Die Kakadus, ſtarke, in 
großen Geſellſchaften lebende Vögel, greifen ihrerſeits die Raubvögel erfolgreich an, und 
auf Ilho da Principe an der Weſtküſte Afrikas ſind die Jakos fo zahlreich, daß es überhaupt 
kein Raubvogel wagt, ſich dort blicken zu laſſen. 

Die Papageien werden allerorten verfolgt und mit einer gewiſſen Leidenſchaft gejagt. 
Es geſchieht dies ebenſowohl, um ſie zu nutzen, wie um ſich ihrer zu erwehren. Letzteres 
macht ſich überall notwendig, wo Pflanzungen an Wälder ſtoßen, die von Papageien be— 
wohnt werden. Das Fleiſch der erbeuteten Papageien wird, obgleich es hart und zäh iſt, 
doch gern gegeſſen, mindeſtens zur Herſtellung kräftiger Brühen verwendet. Noch öfter 
werden die Vögel ihrer ſchönen Federn halber gejagt. Die Vorliebe der Urvölker für 
Papageienfedern iſt uralt und allgemein. „In lang vergangenen Zeiten“, berichtet Pöp— 
pig, „brachten die Bewohner der wärmeren Waldgegenden den Inkas die Federn der Ara— 
ras als Frongabe zur Schmückung ihrer Paläſte, und die früheren Geſchichtſchreiber Perus 
melden, daß dieſe Federn und die Koka die einzigen Erzeugniſſe waren, welche die Urbar- 
machung und Beſiedelung der gefürchteten ‚heißen Wälder‘ ehemals veranlaßten.“ So 
wurden die Papageien Arſache zu einer weltgeſchichtlichen Begebenheit. Und dieſer Fall 
ſteht nicht vereinzelt da, denn gerade unſere Vögel wirkten ſpäter noch einmal bedeutungs— 
voll bei einer der weltgeſtaltenden Umwälzungen mit. Ein Flug Papageien half Amerika 
entdecken. Pinzon, der Begleiter und Untergebene des Kolumbus, hatte dieſen dringend ge— 
beten, den bisher feſtgehaltenen Lauf der Schiffe zu ändern. „Es iſt mir“, verſicherte er, 
„wie eine Eingebung, daß wir anders ſteuern müſſen.“ — „Die Eingebung aber und was 
das Herz ihm ſagte“, ſo belehrt uns Humboldt in ſeinem „Kosmos“, „verdankte Pinzon, wie 
den Erben des Kolumbus ein alter Matroſe erzählte, einem Fluge Papageien, den er abends 
hatte gegen Südweſten fliegen ſehen, um, wie er vermuten konnte, in einem Gebüſch am 
Lande zu ſchlafen. Niemals hat der Flug der Vögel gewichtigere Folgen gehabt. Man 
konnte ſagen, er habe entſchieden über die erſten Anſiedelungen im neuen Kontinent, über 
die urſprüngliche Verteilung romaniſcher und germaniſcher Menſchenraſſen.“ 

Außer mit ihrem Fleiſch und ihrem prächtigen Federkleid dienen uns dieſe Vögel als gern 
geſehene Geſellſchafter im Zimmer. Wir gewinnen ſie lieb, trotz ihrer Unarten, vergeben ihnen 
auch die Beleidigungen unſeres Gehöres und den nur zu häufigen Mißbrauch ihres zerſtörungs— 
fähigen Schnabels, der, ſo unglaublich das auch klingen mag, nicht einmal das Eiſen verſchont, 

weil wir uns durch ihr ſchönes Gefieder beſtechen, durch ihre Begabung einnehmen laſſen. 
Die Zähmung der Papageien erinnert in gewiſſer Hinſicht an die Unterjochung unſerer 

Haustiere. Sie iſt uralt. Oneſikrit, Feldherr Alexanders des Großen, fand die Papageien 
bereits als gezähmte Hausgenoſſen der Eingeborenen Indiens vor und brachte ſolche Haus— 
vögel lebend nach Griechenland. Später gelangten ſie häufig nach Rom. Um die Zeit der 
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Kreuzzüge ſchmückten ſie die Käfige in den Häuſern reicher Leute unſeres Vaterlandes und 
wurden auch hier zum Sprechen abgerichtet. 

In Amerika fanden die erſten Entdecker gezähmte Papageien in und vor den Hütten der 
Eingeborenen. Aus Schomburgks Erzählungen geht hervor, daß zu den indianiſchen Nieder— 
laſſungen im Walde die Papageien gehören wie zu unſeren Bauernhöfen die Hühner. Nur 
nehmen jene weit innigeren Anteil an dem menſchlichen Treiben, als unſer Hausgeflügel zu 
tun pflegt. „Auffallend iſt die Zuneigung der zahmen Papageien und Affen gegen Kinder. 
Ich habe ſelten einen Kreis ſpielender Indianerkinder bemerkt, dem ſich nicht auch Affen und 
Papageien beigeſellt gehabt hätten. Dieſe lernen bald alle Stimmen ihrer Umgebungen 
nachahmen, das Krähen der Hähne, das Bellen der Hunde, das Weinen der Kinder, 
Lachen uſw.“ 

In der Gefangenſchaft lernt es der Papagei bald, ſich in veränderte Umjtände zu finden. 
Zunächſt gewöhnt er ſich an allerlei Koſt. Anſtatt der ſaftigen Früchte und der Körner ſeiner 
heimatlichen Wälder werden ihm die Nahrungsmittel des Menſchen geboten. Sie behagen 
ihm um ſo beſſer, je mehr von ihnen er kennen lernt. Anfänglich genügt ihm Hanf oder 
Kanarienſamen, bald aber verlangt er mehr. Durch Darreichung von Süßigkeiten wird er 
zum verwöhnten Schlecker, der ſich mit einfacher Nahrung nicht mehr begnügt. Man kann 
ihn faſt an alle Stoffe gewöhnen, die der Menſch genießt, auch an Kaffee, Tee, Wein, Bier 
und dergleichen; er berauſcht ſich ſogar durch Genuß geiſtiger Getränke. Es wird behauptet, 
daß Fleiſchnahrung, die man unſeren Vögeln reicht, die Urſache einer Unart ſei: viele ge— 
fangene Papageien nämlich ziehen ſich ſelbſt ihre Federn aus, rupfen ſich zuweilen vollſtän— 
dig kahl. Sie verfolgen die hervorſproſſende Feder mit einem gewiſſen Eifer und laſſen ſich 
durch keine Strafe, gegen die ſie ſonſt höchſt empfindlich ſind, von ihrem Beginnen abſchrecken. 
Ich weiß nicht, wie groß hierbei der Einfluß unpaſſender Nahrung iſt. Manche Beobachter 
verſichern, daß man den Vögeln ihre Unart abgewöhnen könne, wenn man ihnen jederzeit 
in genügender Menge weiches Holz reiche und geſtatte, es nach Belieben zu zerkleinern, ihnen 
alſo Beſchäftigung gewähre. 

Wie unter allen hochſtehenden Tieren gibt es auch unter den Papageien, ich meine 
innerhalb einer Art, mehr oder minder gelehrige oder, was dasſelbe ſagen will, höher oder 
geringer begabte. Der eine lernt raſch und viel, der andere langſam und wenig, der dritte 
gar nichts. Doch vermag ein regelrechter Unterricht viel, ſehr viel. Ihr vortreffliches Ge— 
dächtnis kommt dieſen Vögeln dabei ſehr zuſtatten. Sie bewahren ſich empfangene Eindrücke 
jahrelang. Ihr Gedächtnis iſt für das Sprechenlernen ebenſo weſentlich wie die Beweglich— 
keit ihrer Zunge, die ihnen das Nachahmen menſchlicher Laute ermöglicht. Sie lernen ein 
Wort; zu dem einen erwerben ſie ſich mehrere, und ihre Fähigkeit wächſt, je mehr ſie dieſe 
üben. So nimmt das gefiederte Kind des Urwaldes im Umgange mit dem Menſchen mehr 
und mehr von dieſem an und wird nach und nach zu einem Weſen, dem wir Anerkennung 
nicht verſagen. Der Papagei wird gewiſſermaßen menſchlich im Umgange mit Wenſchen, 
ſo wie ein Hund durch Erziehung gebildet, ich möchte ſagen, geſittet wird. Als eine Ver— 
menſchlichung des Vogels darf man es bezeichnen, daß er nicht allein Sitten und Gewohn— 
heiten des Hauſes ſeines Pflegers annimmt, ſondern auch ſein ohrzerreißendes Geſchrei 
ſeltener und immer ſeltener ertönen läßt und zuletzt, von beſonderer Aufregung abgeſehen, 
nur noch die ihm angelernten Worte und Weiſen zum beſten gibt. 

Seine hohe Begabung bekundet ſich jedoch noch anderweitig. Er unterſcheidet genau, 
nicht allein, wie ſo manche andere Vögel auch, Männer und Frauen oder Hausgenoſſen und 
Fremde, ſondern verſchiedene Menſchen überhaupt. Wer wiſſen will, ob er einen männlichen 
oder weiblichen Papagei beſitzt, kommt in den meiſten Fällen, bei den großen Arten faſt 
immer, zum Ziel, wenn er abwechſelnd einen Mann und eine Frau erſucht, dem Papagei 
zu nahen, mit ihm zu koſen, ihn zu erzürnen. Geht dieſer leicht auf Liebkoſungen eines 
Mannes ein, ſo iſt es höchſtwahrſcheinlich ein Weibchen, läßt er ſich leicht erzürnen, ein 
Männchen. Ebenſo verhält es ſich, wenn eine Frau einen männlichen Papagei liebkoſt und 
einen weiblichen reizt. Ich habe dies nicht glauben wollen, mich jedoch von der Richtigkeit der 
Angabe ſelbſt überzeugt. Aber auch verſchiedenen Menſchen des gleichen Geſchlechtes gegen— 
über benimmt ſich derſelbe Papagei keineswegs ein Mal wie das andere; zuweilen bekundet 
er gegen jemand von vornherein Abneigung, und dieſe mindert ſich nicht, ſondern vermehrt 
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ſich eher mit der Zeit. Auf alles dieſes muß man Rückſicht nehmen, wenn man einen Pa— 
pagei unterrichten oder erziehen will. Ebenſo wie jedes andere Weſen, das von einem höher 
Stehenden Lehre annehmen ſoll, verlangt dieſer einen regelmäßigen Unterricht und bei aller 
Liebe in der Behandlung milden Ernſt. Sonſt läßt er ſich wohl verziehen, nicht aber erziehen. 
Übergroße Zärtlichkeit in der Behandlung verdirbt ihn ebenſo ſicher wie übergroße Strenge. 
Bedingung zur Erziehung iſt, daß der betreffende Vogel anfangs in engem Gewahrſam bleibe, 
damit ſein Pfleger imſtande ſei, ſich jederzeit mit ihm zu beſchäftigen. Läßt man ihn frei in 
einem größeren Raum umherfliegen, ſo wird er ſelten zahm und lernt noch ſeltener ſprechen. 
Größere Freiheit darf man ihm erſt geſtatten, wenn der ihm erteilte Unterricht faſt beendet iſt. 

Dagegen verlangen die Papageien eine gewiſſe Freiheit, wenn ſie einem Wunſche der 
wahren Liebhaber entſprechen, nämlich brüten ſollen. Dies geſchieht in der Gefangenſchaft 
gewiß einzig und allein aus dem Grunde ſelten, weil man den Vögeln die erforderlichen 
Bedingungen nicht gewährt. Es liegen genügende Erfahrungen vor, um zu beweiſen, daß 
es nicht ſchwer iſt, gefangenen Papageien zur Fortpflanzung behilflich zu ſein. Erſtes Er— 
fordernis iſt und bleibt, dem Pärchen, von dem man erfuhr, daß es ſich verträgt, Ruhe und 
einen genügenden Niſtraum zu geben. Ein halbwegs geräumiges Zimmer, in dem die Papa— 
geien jahraus jahrein ungeſtört verweilen können, und ein ausgehöhlter, mit entſprechendem 
Schlupfloch verſehener, ſonſt aber geſchloſſener Baumſtrunk einer weichen Holzart: das ſind 
die Bedingungen, die erfüllt ſein müſſen, bevor man hoffen darf, ſie zur Fortpflanzung 
ſchreiten zu ſehen. 

Gadow teilt die Unterordnung in zwei Familien: die Pinſelzüngler und die Eigent— 
lichen Papageien. 

Die etwa 90 Arten der auf Auſtralien, Polyneſien, Neuguinea, die Molukken und 
Kleinen Sunda-⸗Inſeln beſchränkten Familie der Pinſelzüngler haben ihre bezeichnende 
Eigentümlichkeit in der Zunge, deren Spitze pinſelartig mit feinen Hornfaſern beſetzt iſt (vgl. 
die Abbildung S. 314, 2). Auch ſind bei ihnen die Feilenrillen an der Unterſeite des Ober— 
ſchnabels der Länge nach geſtellt und in der Regel ziemlich ſchwach ausgebildet. 

Das an eigenartigen Vögeln ſo reiche Neuſeeland beherbergt die kleine, aber in hohem 
Grade bemerkenswerte Gruppe der Neſtorpapageien. 

Die Neſtorpapageien, ſehr kräftig und gedrungen gebaute Papageien von Dohlen- bis 
Kabengröße, kennzeichnen ſich durch ihren ſtarken, langen, ſeitlich zuſammengedrückten 
Schnabel; der Oberſchnabel weiſt auf dem Firſte eine ſeichte Längsrinne auf, iſt mit der 
Spitze in flachem Bogen nach unten gekrümmt, in eine lange, weit vorragende Spitze aus— 
gezogen und vor dieſer mit ſchwachem Zahnvorſprunge ausgerüſtet. Die Füße ſind kräftig, 
ziemlich langläufig und langzehig und mit derben, ſtark gekrümmten Nägeln bewehrt. Die 
langen und ſpitzigen Flügel haben eine mäßig lange Flügelſpitze; der Schwanz iſt mittel— 
lang, gerade, nur am Ende etwas verkürzt und aus breiten, an der Spitze klammerförmigen 
Federn zuſammengeſetzt. 

Die Neſtorpapageien hauſen in den großen Waldungen des Inneren von Neuſeeland, be— 
ſonders in den ſchwer zugänglichen Gebirgen, und zwar, je nach den Arten, in den Waldungen 
des mittleren Gürtels und in denen, welche die obere Holzgrenze bilden, bevölkern ſomit die 
verſchiedenſten Höhengürtel der Inſeln vom Meeresſpiegel an bis zu reichlich 2000 m Höhe. 
Über ihre Lebensweiſe liegen treffliche Beobachtungen vor, unter denen die von Potts und Buller 
herrührenden an erſter Stelle genannt zu werden verdienen, ſo daß wir uns jetzt rühmen 
dürfen, dieſe Papageien genauer zu kennen als ſo viele andere, ſeit Jahrhunderten gezähmte. 

Als der am beſten bekannte Vertreter der Gattung darf der Kaka der Maori, Nestor 
meridionalis Gm., angejehen werden. Seine Länge beträgt 47 em. In dem außerordent— 
lich abändernden Gefieder iſt Braun die Grundfarbe, die auf Rücken, Mantel und oberen 
Flügeldeckfedern ins grünlich Olivenbraune, auf Bürzel, Hinterhals und den Unterteilen ins 
Purpurrotbraune übergeht. Die Arm- und Handſchwingen ſowie die Federn des Schwanzes 
tragen rote Randflecke; die oberen Flügeldeckfedern und Schwanzfedern find ſchwarz ge— 
ſäumt. Nach Buller gibt es unter den Kakas ganz gelbe Individuen, die von den Maori 
hoch geſchätzt werden, auch ſollen Exemplare mit grünem Metallſchimmer und andere pracht— 
voll ſcharlachrote, braun ſchattierte vorkommen. 
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Der Kea der Eingeborenen oder Gebirgspapagei der Anſiedler, Nestor notabilis Gd. 
(ſ. die beigeheftete Tafel, Papageien“, 1), iſt größer als der beſchriebene Verwandte, volle 50 em 
lang. Im Gefieder herrſcht Olivengrün vor. Jede Feder zeigt an der Spitze einen halbmond— 
förmigen braunen Fleck und einen ſchmalen braunen Schaftſtrich; die Federn des Hinter— 
rückens und die oberen Schwanzdecken ſind am Ende ſchön ſcharlachrot verwaſchen, die Hand— 
ſchwingen und deren Deckfedern braun, an der Wurzel außen grünlichblau gerandet, ſie und 
die Armſchwingen immer mit breiten, ſägezahnförmigen, lebhaft gelben, namentlich unten 
erſichtlichen Flecken gezeichnet, die von unten angeſehen drei und zwei Bänder bilden, die 
Schwanzfedern matt grün, die ſeitlichen an der Innenfahne braun und mit orangegelben, 
ſägezahnförmigen Flecken gezeichnet, die ſich zu drei deutlich hervortretenden Bändern zu— 
ſammenſchließen, die Achſel- und AUnterflügeldeckfedern ſcharlachrot mit brauner Endſpitze. 
Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel gelblichbraun, der Fuß gelblich-ölfarben. 

Das Wohngebiet des Kakas erſtreckt ſich in Neuſeeland über einen großen Teil der weſt— 
lichen Alpen, vom Fuße des Gebirges an bis zur Grenze der hochſtämmigen Waldungen 
hinauf; das des Keas dagegen beſchränkt ſich auf einen zwiſchen 1500 und 2000 m Höhe 
gelegenen Gürtel der ſüdlichen Alpen, von wo er nur während ſtrenger Winter in die Tiefe 
hinabgetrieben wird. 

Wie der Kea, ſo unternimmt auch der Kaka zu beſtimmten Zeiten des Jahres mehr oder 
minder regelmäßige Wanderungen. Während des Sommers zwingt ihn ſeine Brut und 
deren Erziehung zur Seßhaftigkeit; ſobald aber die Jungen ſelbſtändig geworden ſind und 
der elterlichen Führung und Leitung nicht mehr bedürfen, macht er ſich auf, um das Land 
auf weithin zu durchſtreifen. Der Kaka iſt ein vollendeter Baum-, der Kea ein ebenſo ent— 
ſchiedener Erdvogel. Jener bewegt ſich auf dem Boden ſo ſchwerfällig wie die meiſten übrigen 
Papageien, hüpfend nach Art der Raben, jedoch viel tölpelhafter, iſt dagegen in den Bäumen 
vollſtändig zu Hauſe, klettert mit bewunderungswürdiger Gewandtheit auf- und abwärts 
und tänzelt mit überraſchender Fertigkeit längs der Zweige auf und nieder; der Kea hin— 
gegen läuft mit der Schnelligkeit der auſtraliſchen Grasſittiche oder Naſenkakadus auf dem 
Boden umher und kann kaum noch ein Baumvogel genannt werden. 

Mit den meiſten Papageien teilen die beiden Neſtorarten einen ausgeſprochenen Hang 
zur Geſelligkeit. Nicht allein die Gatten eines Paares, ſondern auch die Artgenoſſen halten 
auf das treueſte zuſammen. Der Jäger, der die Waldungen durchſtreift und nur hin und 
wieder einen einzelnen Kaka zu Geſicht bekommt, erfährt zu feiner nicht geringen Über- 
raſchung, daß ſie von allen Seiten herbeieilen, wenn einer von ihnen verwundet wurde und 
nun einen Angſtſchrei ausſtößt. Der bis dahin ſtille Wald hallt jetzt plötzlich wider von dem 
vereinigten Schreien der herzufliegenden Vögel, und das lebhafteſte Gebärdenſpiel verrät, 
welch innigen Anteil ſie an dem Schickſal ihres Gefährten nehmen. Die Aufnahme des 
Futters beanſprucht ihre Tätigkeit in vollſtem Maße. Sie ſind Allesfreſſer in des Wortes 
weiteſter Bedeutung. Während der Brutzeit nähren ſie ſich, dem Bau ihrer Zunge ent— 
ſprechend, allerdings vorwiegend von Pflanzenhonig; außerdem aber genießen ſie faſt alle 
Beeren und Früchte, die in den Waldungen wachſen, überfallen ſelbſt größere Tiere und 
gehen im ärgſten Notfalle ſogar Aas an. Ihr ſehr kräftiger Schnabel erleichtert ihnen die 
Arbeiten im morſchen Holze, und wenn ſie hier einmal Jagdbeute gewittert haben, laſſen ſie es 
ſich nicht verdrießen, tiefe Löcher in die Baumſtämme zu nagen. Daß ſie auch geſunde Bäume 
angreifen, beobachtete Buchanan, der einen Kaka ertappte, als er die Rinde von einem in 
vollem Safte ſtehenden Baume abſchälte, in der Abſicht, den ausfließenden Saft aufzuſaugen. 

Noch Schlimmeres berichtet man vom Kea. Man bemerkte, daß die Schafe im Gebirge 
ohne erklärliche Urſache von einer eigentümlichen, bis dahin unbekannten Krankheit heim— 
geſucht wurden, indem auf verſchiedenen Stellen ihres Felles handgroße Wunden entſtanden, 
die bis auf die Muskellage in die Tiefe reichten, durch das ausfließende Blut die Wolle ver— 
darben und nicht ſelten den Tod der Tiere im Gefolge hatten. Schließlich beobachtete ein 
Schäfer, daß dieſe Wunden durch die Gebirgspapageien verurſacht wurden. Einer der 
Vögel ſetzte ſich auf das erkorene Schaf und fraß ihm, ohne daß das dumme Tier ſich von 
ſeinem Peiniger befreien konnte, ein Loch in den Leib. Nachdem die Hirten auf den Übel- 
täter aufmerkſam geworden waren, wurden ſie, wenn ſie im hohen Gebirge weideten, wieder— 
holt Zeugen derartiger Angriffe. Einzeln oder in Trupps erſchienen die Keas, ſetzten ſich auf 
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den Rüden eines Schafes, rupften die Wolle aus, brachten dem Tiere eine Wunde bei und 
ängſtigten es ſo lange, bis es die Herde verließ. Nunmehr verfolgten und quälten ſie es 
durch fortwährende Angriffe, bis es vollſtändig verwirrt wurde. Wenn es ſich endlich, gänz— 
lich erſchöpft, niederlegte und ſeinen Kücken ſoviel wie möglich vor den Vögeln zu ſchützen 
ſuchte, fraßen dieſe ihm auf der Seite andere Löcher in den Leib und führten ſo oft den Tod 
herbei. Da die Angriffe der Keas der Schafhaltung ernſtlichen Schaden bereiteten, hat die 
Regierung von Neuſeeland ſchließlich einen Preis auf ihre Vernichtung ausgeſetzt, und jo 
gehen ſie vermutlich dem Ausſterben entgegen. 

Gegen die Brutzeit hin bekunden die Neſtorpapageien die übliche Zärtlichkeit und gegen— 
ſeitige Hingebung. Das Paar, das ſich vereinigte, bleibt ſtets beiſammen, und wenn der 
eine von einem Baume zum anderen fliegt, folgt ihm der aufmerkſame Gatte ſofort nach. 
Als Niſtſtelle wird meiſt eine tiefe Baumhöhle ausgewählt, die mit dem Schnabel noch mög— 
lichſt paſſend zugerichtet wird. Die 4 rein weißen Eier werden Anfang November gelegt, mit 
Aufopferung bebrütet und die Jungen, die man um Weihnachten findet, von beiden Eltern 
aufgefüttert. Als ein Beiſpiel der ſelbſtvergeſſenden Zärtlichkeit der Alten ihren Jungen 
gegenüber erwähnt Potts, daß er nach einem Waldbrand einen der alten Vögel tot im Ein— 
gange der Neſthöhlung fand, offenbar weil er ſich nicht hatte entſchließen können, die im 
Inneren des Baumes liegenden hilfloſen Jungen zu verlaſſen. 

Mit der Brut und Aufzucht der Jungen vergeht faſt der ganze Sommer, und erſt gegen 
den Herbſt, unſer Frühjahr, hin geſtaltet ſich das Leben des Vogels frei und ungebunden. 
Infolge reichlicher Nahrung wird er bald ungemein fett und gilt dann mit Recht als leckeres 
Wild, das eifrige Nachſtellungen erfährt. Kaka- und Keaneſtor laſſen ſich außerordentlich 
leicht fangen, jener in Schlingen und Netzen verſchiedenſter Art, dieſer in einer Weiſe, die an 
die Erbeutung lebender Zeiſige oder Leinfinken mittels der an einer Stange befeſtigten Leim— 
rute erinnert. Namentlich der Kea iſt ſo ſorglos und vertrauensſelig, daß man ihm, wenn 
er die Hütten beſucht, ohne beſondere Vorſichtsmaßregeln eine Schlinge über den Leib ſtreifen 
kann. Der gefangene Vogel benimmt ſich auffallend gelaſſen, tobt und flattert nicht und ver— 
hält ſich ſolange ruhig, bis man die Schlinge wieder entfernt hat. An das Futter geht der 
Gefangene übrigens ohne weitere Umſtände, und bei guter Behandlung erweiſt er ſich ſo 
dankbar, daß er binnen weniger Wochen zu einem ungemein zahmen Hausgenoſſen wird. 
Noch leichter als alt gefangene gewöhnen ſich ſelbſtverſtändlich jung aus dem Neſte gehobene 
Neſtorpapageien an den Verluſt ihrer Freiheit. Sie können leicht aufgefüttert werden, da 
ſie alles genießen, was der Menſch auf ſeinen Tiſch bringt. 

Für den Europäer iſt es nicht ratſam, ihnen Freiheit zu gewähren, denn aus dem 
Schoßtier im Käfig wird regelmäßig ein Tunichtgut, deſſen loſe, oft mit erſichtlicher Bedacht— 
ſamkeit ausgeführte Streiche jeder Vorſicht ſpotten. Für einen zahmen Neſtor, der aus und 
ein fliegen kann, gibt es weder im Haufe noch im Garten irgendeinen Gegenſtand, an dem er 
nicht ſeine Kräfte und ſeine Luſt am Zerſtören betätigen ſollte. Läßt man ſolchen zerſtörungs— 
lujtigen Geſellen aber im Zimmer frei, jo verfallen alle Einrichtungsgegenſtände unrettbar 
ſeinem gewaltigen Schnabel. Die Eingeborenen, die derartige Nüdjichten nicht zu nehmen 
brauchen, ſchätzen den gefangenen Kakaneſtor weit höher als einen anderen Haus- oder 
Stubenvogel. Seine große Nachahmungsgabe befähigt ihn, Wörter und Sätze der Maoriſprache 
zu lernen, ſeine Zähmbarkeit, ſich als Lockvogel für andere ſeiner Art gebrauchen zu laſſen. 

* 

Ein ſeitlich zuſammengedrückter, oben nicht gefurchter Oberſchnabel, ziemlich langer, 
geſtreckter Unterſchnabel ſowie die ſtark ausgebildete Pinſelzunge kennzeichnen die Gruppe 
der Loris, die größte der Familie. 

Ihre wichtigſten Vertreter ſind in der 16 Arten zählenden Gattung der Keilſchwanz— 
loris (Trichoglossus Vig. et Horsf.) enthalten. Sie find ſchlank gebaute Vögel von Droſſel— 
bis Taubengröße mit mittellangem, auf dem Firſt kantigem Schnabel, langen, ſpitzigen 
Flügeln und kurzen, kräftigen Füßen, die mit ſtarken, gekrümmten Nägeln bewehrt ſind. 
Die ſtark abgeſtuften, an der Wurzel ziemlich breiten Federn des keilförmigen Schwanzes 
verſchmälern ſich gegen das Ende gleichmäßig; in dem ziemlich derben, breitfederigen, 
glänzenden Gefieder herrſcht Grün, auf der Bruſt Rot vor. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 21 
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Das Verbreitungsgebiet der Keilſchwanzloris hat im Feſtland Auſtralien feinen Brenn— 
punkt und erreicht in Tasmanien ſeine ſüdliche Grenze, während die nördliche auf den Mo— 
lukkeninſeln Halmahera und Morotai zu ſuchen iſt. Über ihr Freileben haben wir, dank den 
Forſchungen Goulds, ziemlich eingehende Kunde erhalten. Ein Hauptzug ihres Weſens iſt der 
Trieb zur Geſelligkeit. Die gleiche Lebensweiſe und die gleichartige Nahrung vereinigen ſie 
mehr als andere Papageien, und ſo kann es geſchehen, daß man auf demſelben Baume drei 
bis vier verſchiedene Arten friedlich untereinander verkehren ſieht. Wie die meiſten auſtra— 
liſchen Papageien ſind auch ſie gezwungen, zu wandern, und namentlich die im Süden brü— 
tenden Arten kommen und gehen alljährlich mit einer gewiſſen Regelmäßigkeit. Während 
ihrer Wanderungen vereinigen ſie ſich oft zu unzählbaren Schwärmen, die ſo dicht geſchart 
ſind, daß ſie einer Wolke ähneln, gleichzeitig auch verſchiedene Schwenkungen ausführen und 
durch das in der Nähe geradezu betäubende Geſchrei ſchon von ferne die Aufmerkſamkeit des 
Beobachters auf ſich lenken. Ihr Flug iſt kraftvoll, gewandt und pfeilſchnell; namentlich 
beim Auffliegen erheben ſie ſich mit reißender Geſchwindigkeit unter lautem, gleichmäßigem 
Schreien in die Höhe und ſtürmen dann durch die Luft dahin. Auf den Bäumen klettern ſie 
mit nicht geringer Gewandtheit in allen erdenklichen Stellungen umher, doch mehr meiſen— 
als papageienartig. Nach Sonnenaufgang ſind ſie ſo eifrig mit dem Aufpinſeln des Honigs 
beſchäftigt, daß ſie von den Bäumen, auf denen ſie ſich niedergelaſſen haben, kaum verſcheucht 
werden können. Ein Schuß hat dann keinen anderen Erfolg, als daß die Vögel ſchreiend 
von dem beſchoſſenen Zweige auf einen anderen fliegen, wo ſie dann ſofort wieder die Blüten 
unterſuchen. Sie pinſeln den Honig in ſolcher Menge auf, daß dieſer den Erlegten klar aus 
dem Schnabel ſtrömt, wenn man ſie an den Beinen emporhält. 

Die Pracht des Gefieders unſerer Vögel beſticht ſelbſt die für die Schönheiten der Natur 
und ihrer Erzeugniſſe anſcheinend ſo gleichgültigen Eingeborenen Auſtraliens, wenigſtens 
beobachtet man, daß ſie hier und da ſorgfältig die Köpfe aller von ihnen erlegten Keilſchwanz— 
loris aufbewahren und daraus kettenartige Gehänge anfertigen, mit denen ſie ſich ſchmücken. 
Die Anſiedler europäiſcher Abkunft ſtellen dieſen Loris einzig und allein aus dem Grunde 
nach, um ſie für den Käfig zu gewinnen. 

Am häufigſten ſieht man in unſeren Käfigen wohl den Allfarb- oder Gebirgslori, 
Trichoglossus novae-hollandiae 6%. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), eine der größten Arten 
der Gattung. Kopf, Backen und Kehle ſind lilablau, Hinterhals, Mantel, Bürzel und Schwanz 
dunkel grasgrün, die Federn des Nackens, die ein verwaſchenes Halsband bilden, gelbgrün, 
Kropf, Bruſt und untere Flügeldecken ſchön zinnoberrot, die Bruſtſeiten hochgelb, die Bauch— 
federn dunkelblau, an der Wurzel rot, die der Bauchſeiten rot mit blauem Endfleck, Schenkel, 
Schienbein, Aftergegend und untere Schwanzdeckfedern grasgrün, die Schwingen innen 
ſchwarz, in der Mitte durch einen breiten, gelben Fleck gezeichnet, die Schwanzfedern innen 
zitrongelb, gegen die Wurzel hin etwas ins Rote ſpielend. Die Iris iſt orangerot, der Schnabel 
blutrot, die Wachshaut dunkelbraun, der Fuß braunfahl. Die Geſamtlänge beträgt 30 em. 

Der Allfarblori iſt über das öſtliche Auſtralien von Kap Vork bis Victoria verbreitet 
und kommt ebenſo auf Tasmanien vor. Hier lebt der prachtvolle Vogel in Menge, weil die 
Blüten der Gummibäume ihm überreichliche Nahrung bieten. Er iſt aber auch ſo ausſchließ— 
lich auf die Gummiwälder beſchränkt, daß er in anderen gar nicht geſehen wird. Bäume, 
die erſt kürzlich ihre Blüten geöffnet haben, werden allen anderen vorgezogen, weil ſie an 
Honig und Blütenſtaub am reichſten ſind. Der Anblick eines Waldes dieſer blütenbedeckten 
Gummibäume, auf denen ſich außerdem noch mehrere Arten Honigvögel und andere Papa— 
geien umhertreiben, iſt nicht mit Worten wiederzugeben. Oft ſieht man drei bis vier Arten 
der Gattung auf demſelben Baume beſchäftigt und manchmal gemeinſchaftlich die Blüten 
desſelben Zweiges berauben. Noch weniger iſt es möglich, die tauſendſtimmig lärmenden 
Töne und die Schreie dazwiſchen zu beſchreiben, wenn etwa ein Flug ſich mit einem Male 
von einem Baume erhebt, um in einen anderen Teil des Waldes überzugehen. Solche 
Schwärme muß man ſelbſt geſehen und gehört haben, wenn man ſich eine klare Vorſtellung 
davon machen will. 

Die Annahme Calays, daß der Allfarblori ſich ausſchließlich von Blumenſaft nähre, 
auch in Gefangenſchaft niemals Sämereien verzehre und deshalb ſchwierig zu erhalten ſei, 
iſt unbedingt falſch; denn gerade dieſe Art der Keilſchwanzloris gelangt häufiger als jede 
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andere und in immer ſteigender Anzahl in unſere Käfige. Nach meinen allerdings nicht weit 
reichenden Erfahrungen muß ich Linden darin beiſtimmen, daß ſich im allgemeinen die Keil— 
ſchwanzloris nicht gut halten; doch gibt es Ausnahmen. So ſchreibt mir Staatsminiſter 
Geßler, daß er einen Allfarblori fünf Jahre lang bei beſtem Wohlſein erhalten habe, was 
das Tier unter anderem dadurch betätigte, daß es 6 Eier legte. Gefüttert wurde dieſer Vogel 
mit Glanz, geriebenem mageren Ochſenfleiſch, geriebenen Möhren und Zucker, alles in gleichen 
Teilen untereinandergemiſcht, und die Luſt, mit welcher der Allfarblori ſtets auf das in dieſer 
Weiſe zuſammengeſetzte Futter losſtürzte und es bis zum letzten Bröcklein auffraß, bewies, 
daß es ſeinen Neigungen entſprach. Kerbtiere, die ihm wiederholt geboten wurden, ver— 
ſchmähte er beharrlich und warf ſie weg, wenn man ſie ihm in den Schnabel brachte. 

* 

Einfache, nicht pinſelförmige Zunge und das Vorhandenſein quergeſtellter oder ſchräger 
Feilenrillen an der Anterfläche des Oberſchnabels ſind die untrüglichen Kennzeichen der 
zweiten, weit größeren und über alle Erdteile mit Ausnahme Europas verbreiteten Familie, 
der Eigentlichen Papageien, die wieder in drei Unterfamilien, die Eulenpapageien, Kakadus 
und Sittiche, zu teilen ſind. 

Die Unterfamilie der Eulenpapageien umfaßt nur eine Gattung, die der Kakapos 
(Stringops Gray), mit zwei, vielleicht ſogar nur einer, in ihrem Vorkommen auf Neuſeeland 

beſchränkten Arten. Der Schnabel der Kakapos iſt kräftig, dick, höher als lang, der Ober— 
ſchnabel in eine kurze, ſtumpfe Spitze ausgezogen, der Fuß ſehr kräftig, lang- und dickläufig, 
auch lang- und dickzehig, mit ſtarkgekrümmten, ſpitzigen Krallen bewehrt, der Flügel kurz und 
abgerundet. Das ziemlich weiche Gefieder beſteht aus breiten, weitfaſerigen, am Ende ab— 
gerundeten Federn, die an der Stirn und an den Backen ſchmal und faſt zerſchliſſen ſind, 
verlängerte, haarartige Schäfte zeigen, mit ihnen die Schnabelwurzel ſtrahlig umgeben und 
eine Art von Federſchleier darſtellen. Von den Schlüſſelbeinen iſt nur der oberſte Teil vor— 
handen, und der Kiel des Bruſtbeines iſt bis auf eine ganz niedrige Leiſte zurückgebildet. 
Die Vögel können nicht eigentlich fliegen, ſondern nur flattern, und haben vorwiegend nächt— 
liche Lebensgewohnheiten. 

Der Gemeine Kakapo oder Eulenpapagei, Stringops habroptilus Gray (ſ. die Tafel 
bei Seite 320, 2), gehört zu den größten Papageien und kommt wegen ſeines dichten Feder— 
kleides faſt einem Uhu an Größe gleich. Beim Männchen iſt die ganze Oberſeite lebhaft 
olivengrün, jede Feder auf dem braunſchwarzen Wurzelteil durch breite olivengelbliche Quer— 
binden und Schaftflecke gezeichnet, die Unterjeite iſt grünlich olivengelb, jede Feder mit ver— 
deckten, auf der Schaftmitte unterbrochenen, ſchmalen, dunkelbraunen Querbinden geziert. 
Der eulenartig ausgebreitete Geſichtsſchleier ſowie das Kinn ſind blaß ſtrohgelb. Der Schnabel 
iſt hell hornweiß, der Fuß hell horngraubraun, die Iris ſchwarz. 

Bekannt wurde der merkwürdige Vogel zuerſt durch die grünen Federn, die den Ein— 
geborenen als Schmuck dienten. Aufenthalt und Lebensweiſe wirkten zuſammen, um ihn 
der Beobachtung zu entziehen, und ſo kam es, daß erſt im Jahre 1845 der erſte Balg nach 
Europa gelangte. Wir haben ſeitdem den Kakapo ziemlich genau kennen gelernt, zugleich aber 
auch die Befürchtung ausſprechen hören, daß er wohl binnen kurzem ausgerottet werden 
würde. Er iſt auf Neuſeeland beſchränkt und gegenwärtig nur noch in entlegenen Tälern der 
Nordinſel häufig, auf der Südinſel dagegen bereits vernichtet. 

ber ſeinen Aufenthaltsort berichtet Lyall: „Der Kakapo lebt in Höhlen unter dem Ge— 
wurzel der Bäume, wird auch wohl unter der Wölbung überhängender Felſen bemerkt. Da 
die Wurzeln vieler Baumarten Neuſeelands ſich teilweiſe über den Boden erheben, ſind Höh— 
lungen unter ihnen ſehr gewöhnlich; es ſchien uns aber, als wären dieſe da, wo wir den Ka— 
kapo trafen, zum Teil erweitert worden, obgleich wir uns vergeblich nach ausgeſcharrter Erde 

umſahen.“ Es iſt wohl glaublich, daß der Vogel ſelbſt feine Höhlungen zu graben vermag. 
„Man war bisher der Anſicht“, jagt J. v. Haaſt, „daß der Kakapo eine nächtliche Lebens— 

weiſe habe; aber ich glaube, dieſe Anſicht dürfte durch meine Beobachtungen wohl dahin 
abgeändert werden, daß dies nicht ausſchließlich der Fall iſt. Denn obwohl man ſeinen Ruf 
gewöhnlich eine Stunde nach Sonnenuntergang, wann die dichte Laubdecke große Dunkel— 
heit ſchafft, ringsum vernimmt und er alsdann herumzuſchweifen beginnt (wobei er, angezogen 

21 * 
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vom Licht, unſerem Zelte nahe kam und von unſerem Hund gefangen wurde), ſo fanden wir 
ihn doch zweimal auch während des Tages freſſend und ſehr achtſam auf eine nahende Ge— 
fahr.“ Von ſeinen Flügeln macht er höchſt ſelten Gebrauch, dafür vermag er aber ſchneller, 
als man glaubt, auf dem Boden dahinzurennen. 

„Bei unſeren Jagden“, ſagt Lyall, „ſahen wir den Kakapo nur dann fliegen, wenn er 
in einem hohlen Baume emporkletterte, um weiter oben einen Ausweg zu ſuchen. Von hier 
aus flog er regelmäßig nach tieferſtehenden Bäumen hinab, arbeitete ſich an dieſen aber, 
und zwar kletternd, mit Hilfe des Schwanzes raſch wieder empor. Die Flügelbewegung war 
kaum wahrzunehmen. 

„Das Geſchrei des Kakapos iſt ein heiſeres Krächzen, das in ein mißtöniges Kreiſchen 
übergeht, wenn der Vogel erregt oder hungrig iſt. Die Maoris behaupten, daß der Lärm, den 
die Vögel verurſachen, zuweilen betäubend werden könne, weil ſie ſich während des Winters 
in großen Geſellſchaften zuſammenhalten und bei ihrer erſten Zuſammenkunft oder beim Aus— 
einandergehen lebhaft begrüßen ſollen. Die Magen der von uns erlegten Kakapos enthielten 
eine blaßgrüne, mitunter faſt weiße, gleichartige Maſſe ohne Spur von Faſern. Es unterliegt 
keinem Zweifel, daß die Nahrung zum Teil in Wurzeln, zum Teil aber auch in den Blättern 
und zarteren Schößlingen verſchiedener Pflanzen beſteht.“ J. v. Haaſt konnte die Nahrung 
noch genauer beſtimmen. „Der Kakapo“, berichtet er, „ſcheint Flußwaſſer ſehr zu benötigen, um 
die breiigen Pflanzenmaſſen in ſeinem Kropfe damit zu miſchen. Wir fanden den Kropf, mit 
Ausnahme von zwei Stücken, die Beeren gefreſſen hatten, ſtets mit feinzerteiltem Mooſe gefüllt, 
und davon ſo ausgedehnt und ſchwer, daß er viele Unzen wog. Der Vogel erſcheint auch viel 
kleiner, wenn der Kropf ausgeleert wird. Die Menge dieſes wenig nahrhaften Futters, mit 
dem er ſich vollſtopfen muß, dürfte ſeine Beſtimmung, auf der Erde zu leben, erklären und 
ihn befähigen, in jenen Wildniſſen fortzukommen, wo keine andere Art ſeiner Familie lebt.“ 

Über die Fortpflanzung gibt Lyall folgendes an: „Während der letzten Hälfte des 
Februar und der erſten des März, wo wir inmitten der Wohnplätze des Kakapos verweilten, 
fand ich in vielen ſeiner Höhlen Junge, oft nur eins und nie mehr als zwei. In einem Falle 
fand ich neben dem Jungen auch ein faules Ei. Gewöhnlich, jedoch nicht immer, wurde ein 
alter Vogel zugleich mit den Jungen in der Höhle angetroffen. Ein eigentliches Neſt iſt nicht 
vorhanden; der Kakapo ſcharrt ſich nur eine ſeichte Höhlung in der trockenen Maſſe des ver— 
moderten Holzes. Das Ei iſt rein weiß, einem Hühnerei an Größe ungefähr gleichkommend. 
Die Jungen, die wir fanden, waren ſehr verſchiedenen Alters, einige faſt ganz ausgefiedert, 
andere noch mit Dunen bedeckt.“ 

Sir George Grey und Sale berichten über das Gefangenleben des Eulen 
„Der Kakapo“, ſagt Grey, „iſt ein gutmütiger und kluger Vogel und faßt warme Zunei— 
gung zu den ihm Gutes erweiſenden Perſonen. Er bekundet die Zuneigung, indem er an 
ſeinen Freunden umherklettert und ſich an ihnen reibt, iſt auch in hohem Grade geſellig und 
ſpielluſtig. In der Tat würde er, wenn er nicht ſo viel Schmutz verurſachte, einen beſſeren 
Geſellſchafter abgeben als irgendein anderer der mir bekannten Vögel; denn die Art, ſeine 
Zuneigung durch Spielen und Liebkoſen zu zeigen, iſt mehr die eines Hundes als eines Vogels.“ 

Unter den zahlreichen Papageiformen, die Auſtralien bevölkern, nehmen die Kakadus 
einen hohen Rang ein. Sie bilden eine ziemlich ſcharf in ſich abgeſchloſſene, etwa 30 Arten 
umfaſſende Gruppe der Papageien und werden deshalb mit Recht in einer beſonderen Unter- 
familie vereinigt. Ihr am meiſten in die Augen fallendes MWerkmal iſt die aufrichtbare 
Federhaube, die den Kopf ſchmückt, und dieſes eine Kennzeichen genügt auch, ſie von allen 
übrigen Papageien zu unterſcheiden. Puderdunen ſind bei den Kakadus reichlich entwickelt. 

Das Verbreitungsgebiet der Kakadus erſtreckt ſich von den Philippinen, Timor und 
Flores, Neuguinea, Auſtralien bis zu den Salomoninſeln. Innerhalb dieſes Kreiſes beher— 
bergen faſt alle Länder und Inſeln Kakadus; einzelne Arten verbreiten ſich jedoch über weite 
Landſtriche oder über mehrere Eilande, während die Mehrzahl ein auffallend beſchränktes 
Wohngebiet zu haben ſcheint. 

In ihrem Weſen und Treiben ähneln die Kakadus den übrigen Pagageien, ſie gehören 
aber zu den liebenswürdigſten von allen. Leben ſie in Maſſen von Tauſenden zuſammen, 
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dann kann ihr unangenehmes Geſchrei allerdings ſo betäubend werden, daß ſie die Gunſt des 
Menſchen verſcherzen; wenn man jedoch den einzelnen Vogel kennen lernt, wenn man ſich 
mit ihm befreundet, gewinnt man ihn lieb. Hat er ſich einmal mit dem Loſe ſeiner Gefangen— 
ſchaft ausgeſöhnt und an einen Menſchen angeſchloſſen, ſo läßt er ſich gern von ihm und bald 
von allen anderen ſtreicheln, neigt willig ſeinen Kopf, ſobald man Miene macht, ihn zu lieb— 
koſen, lüftet ſein Gefieder der Hand förmlich entgegen. Es mag ſein, daß ihm ein behagliches 
Gefühl erwächſt, wenn man mit den Fingern in ſeinem Gefieder neſtelt und auf der zwiſchen 
den dünn ſtehenden Federn leicht erreichbaren nackten Haut reibt und kraut. 

Aber der Kakadu hat noch andere gute Eigenſchaften: ſeine hohe Begabung bekundet 
ſich auch durch große Gelehrigkeit. Er gehört hierin zu den begabteſten aller Papageien. 
Auch er lernt mit ziemlicher Leichtigkeit und Fertigkeit ſprechen, wendet ganze Sätze bei paſ— 
ſender Gelegenheit an und läßt ſich zu Kunſtſtücken mancherlei Art abrichten. 

Die Luſt zum Zerſtören iſt freilich bei den Kakadus beſonders ausgeprägt, und die 
Leiſtungen der Vögel in dieſer Beziehung übertreffen in der Tat alle Vorſtellungen. Sie 
zernagen, wie ich aus eigener Erfahrung verbürgen kann, nicht allein Bretter von 5—6 em 
Dicke, jondern ſogar Eiſenblech von 1 mm Stärke; fie zerbrechen Glas und verſuchen ſelbſt 
das Mauerwerk zu durchhöhlen. 

Die natürliche Stimme der Kakadus iſt ein abſcheuliches, unbeſchreibliches Kreiſchen. 
Die Laute „Kakadu“ und ähnliche angelernte Worte ſprechen jedoch die meiſten in zarter 
Weiſe aus; mit ihnen pflegen ſie auch ihre freundſchaftlichen Geſinnungen oder ihre Hin— 
gebung an den Pfleger auszudrücken. 

Wie andere Papageien, leben auch die Kakadus im Freien in Geſellſchaften, die 
ſelbſt während der Brutzeit noch in einem gewiſſen Vereine bleiben. Die Nacht verbringen 
ſie wohlverborgen in den dichteſten Kronen der höchſten Bäume; den Morgen begrüßen ſie 
mit weithin tönendem Geſchrei. Dann erheben ſie ſich und fliegen mit leichten Schwingen— 
ſchlägen, viel ſchwebend und gleitend, dahin, irgendeinem Fruchtfelde oder einem anderen 
nahrungverſprechenden Orte zu. Sie beuten ihr Gebiet nach Möglichkeit aus. Früchte, Körner 
und Sämereien bilden wohl ihre Hauptnahrung; nebenbei freſſen ſie aber auch kleine Knollen 
und Zwiebeln, die ſie mit dem langen Oberſchnabel ſehr geſchickt aus dem Boden graben, 
oder ſie nehmen Pilze auf und verſchlingen außerdem kleine oder mittelgroße Quarzſtücke. 
Auf friſchbeſäten Feldern und im reifenden Mais können ſie höchſt empfindlichen Schaden an— 
richten. Sie ſind mit Ausnahme der Wittagsſtunden während des ganzen Tages in Tätig— 
keit. Mit einbrechender Nacht verſammeln ſie ſich auf dem gewohnten Schlafplatz. 

Das Neſt des Kakadus findet ſich je nach den Amſtänden in Baumhöhlen aller Art, 
namentlich in hohlen Aſten, aber auch in den Spalten der Felſen. Steile Felswände an den 
Flüſſen Südauſtraliens werden alljährlich von Tauſenden unſerer Vögel beſucht. Man be— 
hauptet, daß einzelne dieſer Wände von den Papageien ganz durchlöchert ſeien, und die 
Kraft und Feſtigkeit des Schnabels läßt Arbeiten im Geſtein in der Tat glaublich erſcheinen. 

Des Schadens wegen, den die oft in ſo großer Menge auftretenden Kakadus den Land— 
wirten zufügen, werden ſie in ihrer Heimat eifrig verfolgt und zu Hunderten erlegt. Erfah— 
rene Reiſende erzählen, daß ſie, wenn ihnen nachgeſtellt wird, ſich bald ungemein vorſichtig 
zeigen wie andere Papageien auch, anſcheinend mit Liſt ihre Raubzüge ausführen und des— 
halb ſchwer oder nicht von den Feldern abzuhalten ſind. In eigentümlicher Weiſe betreiben 
die Eingeborenen die Jagd auf dieſe Vögel. „Vielleicht“, erzählt Grey, „kann es kein feſ— 
ſelnderes Schauſpiel geben als die Jagd der Auſtralier auf Kakadus. Sie benutzen hierzu 
die eigentümliche, unter dem Namen ‚Bumerang‘ bekannte Waffe, ein ſichelartig geformtes, 
plattes Gerät aus hartem Holze, das mit der Hand mehr als 30 m weit geſchleudert wird, 
die Luft wirbelnd durchſchneidet und trotz der vielfachen Abweichungen von dem geraden 
Wege mit ziemlicher Sicherheit das Ziel trifft. Ein Eingeborener verfolgt einen ſtarken Flug 
unſerer Vögel im Feld oder im Walde, am liebſten da, wo hohe, prachtvolle Bäume ein Waſſer— 
becken umgeben. Solche Orte ſind es hauptſächlich, die von den Kakadus aufgeſucht werden, 
und hier ſieht man ſie oft in unzählbaren Scharen verſammelt, kletternd im Gezweig oder 
fliegend von Baum zu Baum. Hier pflegen ſie auch ihre Nachtruhe zu halten. Der Ein— 
geborene ſchleicht mit Beobachtung aller Vorſichtsmaßregeln zu ſolchen Lachen hin, drückt ſich 
von einem Baume zum anderen, kriecht von Buſch zu Buſch und gibt ſich die größte Mühe, 
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die wachſamen Vögel ſo wenig wie möglich zu beunruhigen. Aber ſo lautlos ſein federnder 
Gang auch iſt, die Kakadus nehmen ihn doch wahr, und ein allgemeiner Aufruhr bekundet 
das Nahen des gefährlichen Feindes. So kommt der Verfolger zuletzt bis an das Waſſer 
heran und zeigt unverhüllt ſeine dunkle Geſtalt. Mit ohrenzerreißendem Schreien erhebt 
ſich die weiße Wolke in die Luft, und in demſelben Augenblick ſchleudert der Jäger ſeine 
Waffe. Der Bumerang tanzt in den wunderbarſten Sprüngen und Drehungen über das 
Waſſer hin, erhebt ſich aber im Bogen mehr und mehr und gelangt bald genug mitten unter 
die Vögel. Eine zweite, dritte, vierte gleichartige Waffe wird nachgeſandt. Vergeblich ver— 
ſuchen die überraſchten Tiere zu entrinnen: die ſcheinbar regelloſe Bahn des Wurfholzes 
macht ſie verwirrt und lähmt ihre Flucht. Einer und der andere kommt mit dem Bumerang 
in Berührung und wird zu Boden geworfen, ſei es, indem die ſauſende Waffe ihm den Hals 
abſchlägt oder einen Flügel zertrümmert. Schreiend vor Schmerz und Grimm ſtürzen die 
Getroffenen herab, und erſt wenn der dunkle Jäger feinen Zweck erfüllt hat, beſinnt ſich die 
Maſſe und fliegt ſchreckerfüllt davon oder ſucht in den dichteſten Baumkronen Zuflucht.“ 

Bei geeigneter Pflege hält der Kakadu auch in Europa viele Jahre lang aus: man kennt 
Beiſpiele, daß einer länger als 70 Jahre im Bauer lebte. Seine Haltung erfordert wenig 
Mühe, denn er gewöhnt ſich nach und nach an alles, was der Menſch ißt. Doch tut man wohl, 
ihm nur die einfachſten Nahrungsſtoffe zu reichen: Körner mancherlei Art, gekochten Reis 
und etwas Zwieback etwa, weil er bei zu reichlichem Futter leicht allzu fett wird oder auch 
mancherlei Unarten annimmt, die dann ſchwer auszurotten find. Wer ſich ihn zum Freunde 
gewinnen will, muß ſich viel und eingehend mit ihm beſchäftigen, ihm liebevoll entgegentreten 
und ihm manche Unart verzeihen. Unter guter Pflege wird früher oder ſpäter jeder Kakadu 
zahm und lohnt dann durch die treueſte Anhänglichkeit die auf ihn verwendete Mühe. 

Auf Neuguinea und den benachbarten Inſeln, namentlich auf Salawati, Miſul, Waigiu 
und den Aru Inſeln, auch auf Auſtraliens Nordſpitze, lebt der Ararakakadu, Mieroglossus 
aterrimus Gm. Der Vogel zählt zu den größten Papageien, und ſein Schnabel iſt der gewal— 
tigſte, der einen von ihnen bewehrt. Dieſer rieſige Schnabel iſt länger als der Kopf, viel 
länger als hoch, ſtark ſeitlich zuſammengedrückt, der Oberſchnabel im Halbkreis herabgebogen 
und in eine lange, dünne, nach innen gekrümmte Spitze ausgezogen, vor ihr mit einem recht— 
winkeligen Vorſprunge verſehen, an den die Spitze des viel breiteren Unterſchnabels ſtößt. 
Der lange und breite, ſeitlich etwas verkürzte Schwanz beſteht aus ſehr breiten, am Ende 
abgerundeten Federn, ebenſo das ziemlich weiche Gefieder, nur die Federn der hohen, nach 
oben und hinten gebogenen Haube ſind ſehr lang, ſchmal und zugeſpitzt. Dem Ararakakadu 
eigentümlich iſt die lange, tiefrote, am Ende hornige und wie mit einem ſchwarzen Panzer 
bedeckte Zunge, die ziemlich weit aus dem Schnabel vorgeſchoben und wie ein Löffel gebraucht 
werden kann. Die Zungenränder find ſehr beweglich und können vorn von rechts und links 
her gegeneinander gewölbt werden, ſo daß ſie den ergriffenen Speiſebiſſen wie in einer Röhre 
einſchließen, in der er leicht zum Schlunde hinabgleitet. Das Gefieder iſt gleichmäßig tief— 
ſchwarz gefärbt und ſchillert etwas ins Grünliche, bei dem lebenden Vogel aber vorherrſchend 
ins Gräuliche, weil mehliger Staub auf den Federn liegt. Der Rasmalos, wie der Arara— 
kakadu in einer Gegend Neuguineas genannt wird, übertrifft die meiſten Araras an Stärke. 
Seine Länge beträgt 72 — 77 em, der Schnabel iſt 10,5 em lang. 

Wallace beobachtete und ſammelte den Vogel auf den Aru-Inſeln. „Er bewohnt hier 
die niedrigen Stellen des Waldes und wird einzeln, aber meiſt zu zweien oder dreien geſehen, 
fliegt langſam und geräuſchlos und verzehrt verſchiedene Früchte und Samen, beſonders 
aber den Kern der Kanarinuß, die an hohen, in Fülle vorhandenen Waldbäumen auf allen 
von ihm bewohnten Inſeln in Menge wächſt. Die Art, wie er dieſen Samen frißt, deutet auf 
eine Wechſelbeziehung zwiſchen Bildung und Gewohnheit, welche die Kanarinuß als ſeine 
beſondere Nahrung erſcheinen läßt. Die Schale dieſer ziemlich dreieckigen, außen ganz glatten 
Nuß iſt ſo außerordentlich hart, daß nur ein ſchwerer Hammer ſie aufbrechen kann. Der 
Ararakakadu nimmt ein Ende in ſeinen Schnabel, hält es mit ſeiner Zunge feſt und ſchneidet 
durch ſeitlich ſägende Bewegungen der ſcharfrandigen unteren Kinnlade ein queres Loch hinein. 
Darauf faßt er die Nuß mit dem Fuße, beißt ein Stück davon ab und hält es in der tiefen 
Kerbe des Oberkiefers feſt, ergreift ſodann die Nuß wieder, die jetzt durch das faſernde Gewebe 
des Blattes am Hinausgleiten gehindert iſt, ſetzt den Rand des Unterkiefers in dem Loche ein 
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und bricht mit einem mächtigen Kuck ein Stück der Schale aus. Nunmehr nimmt er die 
Nuß wieder in ſeine Krallen, ſticht die ſehr lange und ſcharfe Spitze des Schnabels in das 
Innere und bohrt den Kern heraus, den er Stück für Stück verſpeiſt. So ſcheint jede Einzel— 
heit in Form und Bau des außerordentlichen Schnabels ihren Nutzen zu haben, und wir 
können leicht einſehen, daß die Ararakakadus im Wettkampfe mit ihren tätigen und zahl— 
reicheren weißen Verwandten ſich erhalten haben durch ihre Fähigkeit, eine Nahrung zu 
verwenden, die kein anderer Vogel aus ſeiner ſteinigen Schale herauszulöſen vermag. 

Ararakakadu, Microglossus aterrimus Gm. 14 natürlicher Größe. 

Anſtatt des rauhen Gekreiſches der weißen Kakadus läßt er ein klagendes Pfeifen vernehmen.“ 
Als beſonders auffallend wird von Wallace auch noch die Hinfälligkeit des gewaltigen Vogels 
hervorgehoben, der einer verhältnismäßig leichten Wunde erliegt. 

Im Zerſtören bringt der rieſige Vogel Außerordentliches fertig. „Nicht wenig verwun— 
dert war ich“, ſagt Schmidt in einem trefflichen Bericht, „über die Härte und Kraft, die der 
Schnabel beſitzt. Unſer Gefangener hatte ſich die Vernichtung ſeiner Futtergeſchirre zur Lieb— 
lingsaufgabe erkoren und leiſtete darin faſt unglaubliches. An zwei Schüſſeln von gebranntem 
und verglaſtem Tone bil er eines Tages den etwa 6 mm hohen und 15 mm dicken Rand voll- 
ſtändig weg. Am folgenden Tage wurden ihm zwei Porzellangefäße von gleicher Stärke vor— 

geſetzt, doch auch ihre Ränder waren in kürzeſter Friſt bis auf den Boden abgenagt. Nunmehr 
ließ ich gußeiſerne Schmelzpfännchen als Futtergeſchirre verwenden. Aber ſchon nach zwei 
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Stunden hatte der Rasmalos in den Rand des einen Gefäßes eine bis zum Boden hinab— 
reichende Scharte gebrochen. Das Spiel fand erſt dadurch ein Ende, daß ich ſchwere Geſchirre 
aus Schmiedeeiſen anfertigen ließ, die er weder zu zerbeißen noch umzuſtürzen vermochte.“ 

Die einleitende Schilderung der Unterfamilie bezieht ſich im weſentlichen auf die 
Kakadus im engeren Sinne des Wortes, die Gattung Cacatua Vieill,, große oder mittel— 
große, ungefähr zwiſchen Krähen- und Dohlengröße ſchwankende, ſehr gedrungen gebaute 
Papageien. Die Kennzeichen der Gattung, von der gegenwärtig 17 Arten unterſchieden 
werden, ſind folgende: der ſehr kräftige Schnabel iſt meiſt ebenſo hoch wie lang, ſeitlich flach 
gewölbt und ſehr deutlich zuſammengedrückt, der Oberſchnabel ſtark im Bogen und mit der 
Spitze nach innen gekrümmt, vor der meiſt anſehnlichen, zuweilen weit vorragenden und 
überhängenden Spitze mit einer tiefen, gerundeten Ausbuchtung verjehen, der Anterſchnabel 
niedriger als der obere, am Endteile der ſonſt glatten Schneidenränder bogig in die Höhe 
gekrümmt. Der ſehr ſtarke Fuß zeichnet ſich durch die Kürze des Laufes und die kräftigen, mit 
ſichelförmigen Nägeln bewehrten Zehen aus. Der Flügel iſt lang und ſpitzig, das Gefieder, 
das einen mehr oder minder breiten Kreis um das Auge freiläßt, aus breiten, am Ende 
abgerundeten, ſeidenartig weichen Federn zuſammengeſetzt und durch die aus den verlängerten 
Stirn- und Oberkopffedern gebildete, ſehr verſchiedenartig gebaute Haube ausgezeichnet, ſeine 
vorherrſchende Färbung iſt weiß, die der Haube dagegen bunt. — Die Gattung umfaßt den 
Kern der Unterfamilie und diejenigen Arten, die ihr Gepräge am deutlichſten zur Schau 
tragen. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt ſich faſt über alle oben angegebenen Länder und 
Inſeln aus, wo überhaupt Kakadus vorkommen; ihre Lebensweiſe iſt die bereits geſchilderte. 

Der Molukkenkakadu, Cacatua moluccensis Gm. (ſ. die Tafel bei S. 320, 3), kann 
als würdigſter Vertreter der Gattung betrachtet werden. Er iſt neben einem auſtraliſchen 
Verwandten die größte Art und trägt ein weißes, blaß roſenrot überhauchtes Kleid von hoher 
Schönheit, dem die 17 em langen, mennigroten, durch weiße gedeckten Federn der Haube 
einen beſonderen Schmuck verleihen. 

Er bewohnt ſo gut wie ausſchließlich die Inſel Ceram und gehört dort zu den gewöhn— 
lichen Erſcheinungen. Hauptſächlich belebt er ſowohl an der Küſte als auch im Inneren, in 
der Ebene wie im Gebirge den ſtillen Wald der im allgemeinen an Vögeln nicht reichen 
Inſel. Einen prächtigen Anblick gewährt es, ihn, unſtreitig den ſchönſten ſeiner Gattung, in 
ſeinem Tun und Treiben zu beobachten. In der Gefangenſchaft erſcheint er als ein lebhafter 
und ſehr beweglicher Vogel. „Selbſt wenn er ruhig auf ſeiner Sitzſtange ſitzt“, bemerkt 
Linden mit vollſtem Recht, „beweiſt er wenigſtens durch Erheben und Senken ſeiner pracht— 
vollen Haube, daß er alles beobachtet, was um ihn vorgeht, und wenn er irgendwie in Auf— 
regung gerät, erhebt er nicht bloß die lang herabfallenden Federn der Haube, ſondern ſträubt 
zugleich die des Halſes, des Nackens und der Bruſt, die dann wie ein großer Kragen von 
ihm abſtehen, breitet die Flügel zur Hälfte und den Schwanz, bis er als Fächer erſcheint, 
und gewährt ſo einen geradezu prachtvollen Anblick. Die roten Haubenfedern gleichen leuch— 
tenden Flammen, die Federn rund um den Unterſchnabel werden zu einem Barte, und die 
gelüfteten Flugwerkzeuge tragen dazu bei, den ganzen Vogel als ein Bild ſelbſtbewußter 
Stärke erſcheinen zu laſſen. Steigert ſich ſeine Aufregung, ſo bewegt er ſich auf das leb— 
hafteſte, ohne das geſträubte Gefieder zu glätten, und wenn er ſich dann in einem weiten 
Käfig oder einem größeren Flugraume befindet, ſchwingt er ſich auf ſeiner Sitzſtange hin 
und her und entfaltet dabei nicht nur ſeine vollſte Schönheit, ſondern auch alle Kunſtfertig— 
keit eines vollendeten Turners. Mein Molukkenkakadu iſt ein ebenſo prachtvoller wie an— 
mutiger, ebenſo ſtolzer wie zärtlicher Vogel. Eine raſche Bewegung, ungewohntes Geräuſch 
oder der plötzliche Anblick eines fremdartigen Gegenſtandes erſchreckt ihn oft heftig, doch er— 
mannt er ſich bald wieder und gewöhnt ſich raſch an Neues. Gegen andere Kakadus iſt er 
niemals abſtoßend, aber auch nicht zu freundlich. Dagegen ſitzt er auf ſeiner geöffneten 
Käfigtür gern einige Zeit neben einem Blauſtirnigen Amazonenpapagei, den er zwar oft 
liebkoſt und ſchnäbelt, aber noch öfter in verſchiedenſter Weiſe zu necken ſucht, ohne jemals 
jeine Überlegenheit geltend zu machen. 

„An die Nahrung ſtellt der Molukkenkakadu nicht mehr Anſprüche als irgendein anderer 
ſeiner Verwandtſchaft. Dagegen verlangt er, wie es ſcheint, öfter als dieſe ein Bad und nutzt 
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daher ſeinen großen Waſſernapf in der ausgiebigſten Weiſe aus. Sein Behagen am Bade 
gipfelt, wenn er ſich nach Herzensluſt im Waſſer herumwälzen kann. Auch ein reichlicher 
Guß, der ihn von oben herab trifft, gefällt ihm wohl. Erſt wenn er pudelnaß geworden iſt, 
verläßt er ſeine Badewanne, und dann tut man wohl, ſich in einige Entfernung von ihm 
zurückzuziehen, bis er ſich genügend geſchüttelt hat.“ 

Unter den auſtraliſchen Arten tritt der Inkakakadu, Cacatua leadbeateri Vig., durch 
ſeine Schönheit beſonders hervor. Sein weißes Gefieder iſt an Kopf, Hals und der ganzen 
Anterſeite zart mennigroſa, an der Stirn und unter den Flügeln ſchön lachsrot. Prächtig iſt 
die Haube. Die einzelnen Federn ſind hochrot an der Wurzel, gelb gefleckt in der Mitte und 
weiß am zugeſpitzten Ende. Bei niedergelegter Haube ſieht man nur die weißen Spitzen; ſo— 
wie aber der Vogel ſeinen Schopf aufrichtet, tritt das brennende Rot leuchtend hervor, und 
die gelben Mittelflecke vereinigen ſich dann zu einem Bande, durch welches die Haube nur 
noch ſchöner wird. 

Der Inkakakadu ziert die reichſte Papageienſammlung und erfreut jedermann ebenſo 
durch ſeine anmutige Farbenpracht wie durch die Liebenswürdigkeit ſeines Weſens. Die 
Gefangenſchaft verträgt er ebenſogut wie irgendein anderer ſeiner Familie; einzelne Lieb— 
haber wollen beobachtet haben, daß er beſonders ſanft und gutmütig wäre. 

Die von dem Geſamtgepräge der Unterfamilie der Kakadus am meiſten abweichende Art 
it der Nymphenſittich, die Corella oder der Kakadupapagei der Anſiedler Auſtraliens, 
Calopsittacus novae-hollandiae Gm. Der Schnabel iſt dem der übrigen Kakadus ähnlich, 
jedoch ſchwächer, der Fuß kurzläufig und ſchwachzehig, der Flügel auffallend lang und 
ſpitzig, der Schwanz, in dem die beiden mittelſten Federn die anderen anſehnlich überragen 
und wie die übrigen zugeſpitzt ſind, ſtark keilförmig, das Gefieder ſehr weich, die Färbung 
nach dem Geſchlecht verſchieden. Die Kopffedern bilden eine lange ſpitzige Haube. Die 
Corella kommt einer unſerer größten Droſſeln ungefähr gleich, erſcheint aber des langen 
Schwanzes halber größer. Das Gefieder iſt ſehr anſprechend gezeichnet, die Hauptfärbung 
ein dunkles Olivengraubraun, das unterſeits in Grau übergeht; Oberkopf, Zügel und Backen 
ſind blaß ſtrohgelb, die Haubenfedern ebenſo, an der Spitze aber grau; ein runder Fleck in 
der Ohrgegend iſt gelbrot; die Flügel ſind in ihrem äußeren Teile weiß, innen braunſchwarz, 
die Flügelſpitze und der Schwanz aſchgrau. Das Weibchen unterſcheidet ſich vom Männchen 
durch die hellere Oberſeite und die blaßrötlich graubraune Unterſeite, den blaß ſtrohgelben 
Ohrfleck ſowie die ſchmutzig graugelbe Färbung des Kopfes und der Haube. 

Gould, dem wir die erſte Lebensbeſchreibung der Corella verdanken, fand den ſchönen 
Vogel in namhafter Menge im Inneren Auſtraliens. An den Küſten iſt er ſeltener. Im 
Sommer brütet er allerorten in den Ebenen des oberen Hunter oder am Peel und anderen 
nördlich ſtrömenden Flüſſen, wo ſich die geeigneten Bäume finden. Nach der Brutzeit ver— 
ſammelt er ſich in unermeßlichen Flügen, die den Boden auf große Strecken hin bedecken 
oder ſich auf abgeſtorbene Zweige der Gummibäume am Waſſer niederlaſſen. Im Sep— 
tember treten dieſe Scharen eine Wanderung an und erſcheinen dann auf den Brutplätzen; 
im Februar und März ziehen ſie wieder nach Norden. Die Vögel ſind durchaus nicht ſcheu 
und werden deshalb häufig erlegt und gefangen, ebenſowohl ihres ſchmackhaften Fleiſches 
wegen als ihrer Anmut und Liebenswürdigkeit im Käfige halber. 

„Unſer Vogel“, ſchreibt Engelhardt über die Corella, „erfreut ſich einer ungleich größeren 
Beachtung als irgendein anderer ſeiner Ordnung, den Wellenſittich nicht ausgeſchloſſen. 
Baut er in der Nähe der Landhäuſer ſeine Neſter, die er, kunſtlos genug, mit ſeinem Schnabel 
aus dem mürben Holze herausarbeitet, am liebſten da, wo ein ausgefaultes Aſtloch ihm 
einigen Vorſprung gewährte, ſo wird ſein Tun und Treiben von der lieben Jugend ſicherlich 
ſcharf bewacht, bis endlich der langerſehnte Tag anbricht, an dem die Neſter ausgehoben werden 
können. Dann iſt der Jubel groß allüberall. Jeder Landwirt hat fortan ſein Pärchen Kakadu— 
papageien, und jeder bemüht ſich nach Kräften, die gelehrigen Vögel abzurichten, ſie zahm 
und zutraulich zu machen, ſie das Nachpfeifen eines Liedes zu lehren, was alles nur wenig 
Anſtrengung und Mühewaltung erfordert. Auch bringt man jetzt Hunderte und Tauſende 

von Jungen zur Stadt, um ſie hier zu verkaufen, und iſt zufrieden, wenn man für das Stück 
einen Preis von 2— 2,5 Mark unſeres Geldes erzielt. Trotz der eifrigen Nachſtellung, die 
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der brütenden Corella droht, gelingt es mancher jungen Brut, allen Verfolgungen zu ent— 
gehen, und dann vereinigen ſich bald mehrere Familien zu zahlreichen Trupps. Allerliebſt 
ſieht eine ſolche Geſellſchaft aus, wenn ſie mit hoch aufgerichteter Haube in langen Reihen 
auf den Aſten der hohen Bäume ſcheinbar atemlos daſitzt, beſorgt auf den nahenden Fuß— 
tritt achtend, um dann plötzlich eilenden Fluges das Weite zu ſuchen. Die erſte Brut der 
Corella fällt wie die ſo vieler Vögel Südauſtraliens in den Oktober, den dortigen Frühling; 
die zweite findet kurz vor Weihnachten oder noch etwas ſpäter ſtatt. Jedes Gelege zählt 
6— 8 weiße Eier, aus denen meiſt dieſelbe Anzahl von Jungen ſchlüpft, ſo daß eine 
Familie aus 8— 10 Stück zu beſtehen pflegt. Die Jungen werden noch lange nach dem 
Ausfliegen von den Alten gefüttert, wie ich dies einſt beobachten konnte, als ſich Corellas 
dicht vor meinem Fenſter angeſiedelt hatten. Sie arbeiteten bereits eifrig an dem Neſte für 
die zweite Brut, fütterten jedoch trotzdem die halb erwachſenen der erſten noch fort. 

„Mit Beginn der Regenzeit verläßt auch dieſer Papagei den Süden Auſtraliens und 
bricht in ungeheueren Scharen nach dem Norden des Feſtlandes auf.“ 

Von allen auſtraliſchen Papageien kommt die Corella nächſt dem Wellenſittich am häu— 
figſten auf unſeren Tiermarkt. Sie dauert bei geeigneter Pflege beſſer aus als jeder andere 
Papagei, pflanzt ſich auch ohne beſondere Umſtände im Käfig fort. Anſpruchslos wie nur 
irgendeiner ihrer Ordnungsgenoſſen, begnügt ſie ſich mit Körnerfutter, Hafer, Hirſe, Glanz 
und Hanf, Grünzeug aller Art, geſchnittenen und zerriebenen Möhren, gewöhnt ſich auch 
wohl, wenn man ſie mehr als üblich gezähmt hat und im Zimmer hält, an die Speiſen, die 
auf den Tiſch kommen, und würde jeden Vogelfreund entzücken, könnte ſie es über ſich ge— 
winnen, mit ihrem durchdringenden, gellenden Geſchrei die Ohren weniger zu beleidigen, als 
ſie zu tun pflegt. 

Die dritte Unterfamilie der eigentlichen Papageien, die wir in ihrer Geſamtheit mit 
dem alten Namen der Sittiche bezeichnen wollen, enthält bei weitem die Mehrzahl — über 
400 Arten — aller Papageien. Dieſe große und vielgeſtaltige Geſellſchaft ſcharf zu charak— 
teriſieren, iſt ſchwer. Innerhalb ihrer Familie ſind ſie von den Eulenpapageien durch den 
Beſitz eines hohen Bruſtbeinkammes, von den Kakadus durch das Fehlen aufrichtbarer Kopf— 
hauben unterſchieden. Ihre Verbreitung iſt faſt weltweit. Außer Auſtralien und der öſtlich— 
orientaliſchen Region, wo ſie ſich neben den früher geſchilderten finden, bewohnen die Sittiche 
Südaſien, Afrika und Amerika und ſind hier die einzigen Papageien. 

Die Gruppe der Spechtpapageien enthält nur eine einzige, gleichnamige Gattung 
(Nasiterna Wagl.). Nicht allein innerhalb ihrer engſten Verwandtſchaft, ſondern unter allen 
Papageien überhaupt zeichnen ſie ſich durch ihre außerordentlich geringe Größe aus; denn 
ſie ſind neben den Zierpapageien die kleinſten Arten der geſamten Unterordnung. Ihr 
Verbreitungsgebiet hat in Neuguinea ſeinen Brennpunkt und erſtreckt ſich von hier aus nur 
über die benachbarten Eilande. 

Im Verhältnis zu ihrem kleinen Körper iſt der ſtarkgekrümmte Schnabel ſehr kräftig, 
der dünne Fuß trägt ſehr lange Zehen, der Flügel iſt lang und ſpitzig; den kurzen und ab— 
gerundeten Schwanz kennzeichnen ſeine ſteifen, am Ende etwas nach unten gebogenen, 
ſpitzigen und vorragenden, an die des Spechtſchwanzes erinnernden Schäfte. 

Die uns am längſten bekannte Art der Gattung iſt der Rotbrüſtige Spechtpapagei, 
Nasiterna pygmaea @. G., ein Vogel, der unſeren Zaunkönig an Größe nicht weſentlich 
überbietet und in der Hauptſache grasgrün gefärbt iſt. 

Die meiſten Reiſenden ſtimmen darin überein, daß dieſer Papagei wegen ſeiner Klein— 
heit und ſeines Aufenthaltes in den höchſten Wipfeln dicht belaubter Bäume äußerſt ſchwer 
zu erkennen und demgemäß zu erlangen ſei. Erſt Beccari bemerkt, daß man Spechtpapa— 
geien, wenn man einmal ihre Lieblingsbäume kennen gelernt habe, ohne beſondere Schwie— 
rigkeit aufzufinden und zu erlegen vermöge. Ähnliches berichtet Haacke: „In den Urwäldern 
am Fly- und Stricklandfluſſe habe ich im Laufe von vier Monaten nur einmal Spechtpapa— 
geien geſehen, bei dieſer einzigen Gelegenheit aber in großer Anzahl. Eine Gruppe niedriger 
Feigenbäume trug reichliche Früchte, und hier hatten ſich die winzigen Papageien ein— 
gefunden, um, wie ich annehme, deren Samenkörner zu freſſen. Sie waren ſo zutraulich, daß 
ich fie aus allernächſter Nähe beobachten konnte. Ein Klettern nach Art der Spechte, wie 
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andere Beobachter es angegeben haben, habe ich nicht wahrgenommen, obwohl ich mich 

ſtundenlang mit ihnen beſchäftigte. Aber es iſt wohl möglich, daß ſie ihren Schwanz ge— 

legentlich als Stütze beim Zerkleinern der Feigen, die wohl ihre Hauptnahrung bilden, ge— 

brauchen, da viele Feigenbäume Neuguineas ihre Früchte am Stamme tragen. Es war mir 

möglich, eine große Anzahl der Vögelchen zu erlegen, weil weder der Flintenſchuß noch der 

Tod eines Genoſſen die übrigen zum Fortfliegen bewog. Beim Schießen mußte ich einen 

entſprechenden Abſtand nehmen, um die kleinen Vögel nicht völlig zu zerſchmettern.“ 

ee ee 
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Mönchſittich, Myopsittacus monachus Bodd. 7/8 natürlicher Größe. 

Die zweite Gruppe der Sittiche ſind die Keilſch wanzſittiche, deren Hauptmerkmal der 

lange, abgeſtufte Schwanz iſt. Zu ihnen gehören die Dickſchn abelſittiche (Bolborhynchus 

Bonap.), die durch den ſehr kräftigen, dicken, kurzen Oberſchnabel, den hohen Unterſchnabel, die 

kurzen, kräftigen Füße, die langen Flügel ſowie das weiche, wenig lebhaft gefärbte Gefieder 

gekennzeichnet ſind. Es ſind kleine Arten von Star- bis Droſſelgröße, die ſich vorzugsweiſe 

über die Länder des weſtlichen, ſüdlichen und mittleren Teiles von Südamerika verbreiten. 

Die bekannteſte Art iſt der Mönchſittich oder Quäkerpap agei, Myopsittacus mo- 

nachus Bodd., ein Vogel von 27 em Länge. Im Gefieder herrſcht auf der Oberſeite grün, 

auf der Unterſeite grau als Hauptfärbung vor; die Handſchwingen, der Eckflügel und die 

Deckfedern der Hand- und Armſchwingen ſind indigoblau gefärbt. 
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Das Hauptwohngebiet des Mönchſittichs ſcheint in den La-Plata-Staaten zu liegen; 
von da erſtreckt es ſich über Paraguay, Uruguay, die Argentiniſche Republik und Bolivia, 
vielleicht auch über den ſüdweſtlichen Teil Braſiliens, nach Weſten hin bis Mato Grojjo. 
Über das Freileben find eingehende Berichte nicht veröffentlicht worden; nur über das Brut— 
geſchäft wiſſen wir mehr als von vielen anderen Papageien der am beſten durchforſchten 
Gegenden Südamerikas. Es erſcheint aus dem Grunde beſonders beachtenswert, weil der 
Mönchſittich, ſoweit bis jetzt bekannt, der einzige Papagei iſt, der große, freiſtehende Neſter 
auf Bäumen errichtet. Die erſte Mitteilung hierüber rührt von Azara her, der die Neſter 
als ſehr groß, oft über 1 m im Durchmeſſer haltend, oben bedeckt, innen mit Gräſern aus— 
gepolſtert beſchreibt und bemerkt, daß ſich oft einige auf einem Baume befinden und eins von 
mehreren Weibchen gemeinſam benutzt wird. Die Angabe des gewiſſenhaften Neijenden 
war für einzelne Forſcher ſo überraſchend, daß dieſe ſich für berechtigt hielten, ſie zu be— 
zweifeln. Andere NReijende beſtätigten jedoch Azaras Bericht vollſtändig. Darwin fand auf 
einer Inſel des Parana viele Neſter des Mönchſittichs und eine Anzahl von ihnen jo dicht 
beiſammen, daß fie eine große Maſſe von Reiſig bildeten. Caſtelnau beobachtete, wie Azara, 
daß mehrere Weibchen in einem Neſte brüten, da er in den Sümpfen von Jarayas auf ein 
außerordentlich großes, aus kleinen Holzſtücken erbautes Neſt mit vier bis fünf Offnungen 
ſtieß, das von einem zahlreichen Fluge des in den Sümpfen häufigen und von den Be— 
wohnern „Sumpfpapagei“ genannten Sittichs bewohnt war. Jene Neſter ſind ſehr groß, 
enthalten zuweilen jo viel Reiſig, daß es einen ganzen Wagen füllen würde, und wiegen 
über 200 kg. Zuerſt legt ein einzelnes Pärchen ein Neſt an, das aus den dornreichen 
Zweigen des Talabaumes beſteht und entweder von untenher oder von der Seite ſeinen 
Zugang hat; in letzterem Falle iſt aber, der Opoſſums halber, über dem Schlupfloch ein 
beſonderes Dach angebracht. Im Inneren hat jedes Neſt zwei Räume: eine Vorhalle und 
den eigentlichen Brutraum. An dieſes erſte Neſt legen nun andere Pärchen, vielleicht Kinder, 
Schwiegerkinder und Enkel des erſten, ihre Neſter an, doch immer ſo, daß jedes ſeine beſon— 
deren Räumlichkeiten für ſich hat, die mit denen der übrigen nicht zuſammenhängen. Mehr 
indeſſen als 12 Pärchen vom Mönchſittich finden ſich nie in einem Neſte, bisweilen bezieht 
aber auch eine kleine Entenart eines der gerade leerſtehenden Quartiere. Dieſe Neſter 
werden während des ganzen Jahres als Unterſchlupf benutzt und nach Bedarf ausgebeſſert, 
aber neue Neſter werden nur beim Eintritt der Fortpflanzungszeit angelegt. Auch im Käfig 
ſchreitet der Mönchſittich zum Neſtbau, und fo hat man auch hier ſein eigenartiges Brut— 
geſchäft beobachten können. 

Die Eigentlichen Keilſchwanzſittiche ſind gekennzeichnet durch ſtark gekrümmten, 
ſeitlich zuſammengedrückten Schnabel, deſſen ſchmaler Firſt eine ſeichte Rinne zeigt, lange, 
ſpitzige Flügel, langen, keilförmigen, abgeſtuften Schwanz ſowie endlich hartes Gefieder, von 
deſſen vorwiegend grünem Grunde mannigfach verſchiedene Zeichnungen und Farbenfelder 
ſich abheben. Sie verbreiten ſich von Mexiko über Weſtindien und Zentralamerika bis Bolivia 
und Paraguay. Die meiſten Keilſchwanzſittiche leben im mittleren Teile Südamerikas, beſon— 
ders in den feuchten Niederungen des Amazonenſtromes und feiner Zuflüſſe. Überall beleben 
dieſe Vögel in Menge die Waldungen, namentlich die von den Menſchen noch wenig beſuch— 
ten; doch umſchwärmen ſie an der Seeküſte die menſchlichen Wohnungen ziemlich nahe. Außer 
der Paarzeit vereinigen ſie ſich ſtets zu ſtarken Flügen, die, aufgeſchreckt, mit lautem Schreien 
pfeilſchnell durch die hohen Baumkronen dahineilen und dann gemeinſchaftlich auf einem 

Baume einfallen. Bei ihrer grünen Farbe iſt es oft ſchwer für den Jäger, die Vögel auf— 
zufinden; wenn ſie Gefahr vermuten, halten ſie ſich unbeweglich und ſind ganz ſtill. Erſt 
wenn ſie wieder auffliegen, erheben ſie laut und ſchnell wiederholt ihre Stimme. Sie tragen 
weſentlich zur Belebung der Gegend bei, namentlich in den ſogenannten einſamen Wal— 
dungen, wo ihre Stimme oft die einzige iſt, die man vernimmt. Wo Pflanzungen in der Nähe 
des Waldes ſind, verurſachen ſie Schaden wie alle übrigen Papageien; ſie ſind aber dem 
Mais weniger gefährlich als dem Neis. Nach der Brutzeit erſcheinen ſie häufiger als ſonſt 
am Rande der Waldungen, und zwar mit ihren Jungen, die ſie, obgleich dieſe nun ſchon voll— 
kommen ausgewachſen ſind, noch aus dem Kropfe füttern. Das Neſt wird in den Höhlungen 
alter Bäume erbaut und enthält 2— 3 weiße Eier. 
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Nach Europa kommen mehrere Arten recht häufig, und hier finden auch ſie ihre Lieb— 
haber, obwohl ſie wenig gelehrig ſind und nicht leicht ausdauern. 

Zu den Eigentlichen Keilſchwanzſittichen gehört neben mehr als 30 anderen Arten der 
Karolinaſittich, Conuropsis carolinensis L., der einzige Papagei, der auch in Vord— 
amerika vorkommt. Seine Länge beträgt 32 em. Hauptfärbung iſt ein angenehmes dunkles 
Grasgrün, das wie gewöhnlich auf dem Kücken dunkler, auf der Unterſeite gelblicher iſt; 
Stirn und Wangen ſind rötlichorange, und dieſe Farbe erſcheint auch auf dem Hinterkopf, 
den Schultern und den Schwingen, während der Nacken rein goldgelb iſt. Der weibliche 
Vogel iſt bläſſer gefärbt und der junge bis auf den orangenen Vorderkopf einfarbig grün. 

Karolinaſittich, Conuropsis carolinensis ZE. Y natürlicher Größe. 

Der Karolinaſittich kam früher in Nordamerika bis zum 42. Grad nördl. Br. häufig 
vor und ſchien das dort oft rauhe Wetter gut zu vertragen. Durch rückſichtsloſe Verfolgung 

iſt er aber aus weiten Strecken der Vereinigten Staaten verſchwunden. Gegenwärtig kommt 
er nur noch in den Staaten um den Golf von Mexiko und im unteren Tale des Wiſſiſſippi vor, 
doch auch hier nur vereinzelt. Bevorzugte Wohnplätze von ihm ſind Gegenden, deren reicher 
Boden mit einem Unkraut, Runzelklette genannt, bewachſen iſt, deſſen Kapſeln ungeachtet der 
dichten Bewaffnung mit langen Stacheln ihm eine geſuchte Nahrung liefern. Nebenbei fällt 
er freilich auch in die Pflanzungen ein und richtet in Getreidefeldern und Obſtgärten großen 
Schaden an, weil er weit mehr verwüſtet, als er frißt. Die Pflanzer rächen natürlich dieſe 
Übergriffe, und jo werden die wenig ſcheuen Vögel oft zu vielen Hunderten vernichtet. 

Über ein beſonderes Verhalten der Karolinaſittiche berichtet Wilſon: „Eigentümlich iſt, 
daß ſie gern Salz freſſen. In der Nähe von Salinen ſieht man ſie immer in großer Anzahl, 
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und hier bedecken ſie den ganzen Erdboden und die benachbarten Bäume, manchmal in ſol— 
cher Menge, daß man nichts anderes ſieht als ihr glänzendes und ſchimmerndes Gefieder.“ 

Derſelbe Forſcher teilt über das Gefangenleben des Karolinaſittichs folgendes mit: 
„Neugierig, zu erfahren, ob der Papagei ſich leicht zähmen laſſe oder nicht, beſchloß ich, einen 
am Flügel leicht verwundeten in meine Pflege zu nehmen. Ich bereitete ihm eine Art von 
Bauer am Stern meines Bootes und warf ihm hier Kletten vor, die er ſofort nach ſeiner 
Ankunft an Bord annahm. Während der erſten Tage teilte er ſeine Zeit ziemlich regel— 
mäßig ein in Schlafen und Freſſen. Dazwiſchen benagte er die Stäbe ſeines Käfigs. Als 
ich den Strom verließ und über Land reiſte, führte ich ihn in einem ſeidenen Schnupftuche 
mit mir, ungeachtet aller Beſchwerde, die ein derartiges Beginnen notwendigerweiſe mit ſich 
brachte. Nachdem ich bei meinem Freunde Dunbar angekommen war, verſchaffte ich mir 
einen Käfig und ſetzte dieſen unter den Vorbau des Hauſes. Hier rief mein Gefangener ſehr 
bald die vorübereilenden Flüge herbei, und tagtäglich ſahen wir nunmehr zahlreiche Scharen 
um unſer Haus herum, welche die lebhafteſte Unterhaltung mit Polly begannen. Einen von 
ihnen, der ebenfalls leicht am Flügel verwundet worden war, ſteckte ich in Pollys Käfig, zum 
größten Vergnügen der bisher Vereinſamten. Sie näherte ſich ihm augenblicklich, flüſterte 
ihm ihre Teilnahme an ſeinem Unglück zu, ſtreichelte ihm mit dem Schnabel Haupt und 
Nacken und ſchloß ſich ihm überhaupt aufs innigſte an. Der Neuling ſtarb, und Polly war 
mehrere Tage lang ruhelos und untröſtlich. Ich brachte nun einen Spiegel neben den Platz, 
wo ſie gewöhnlich ſaß; ſie erſchaute ihr Bild, und ihre frühere Glückſeligkeit ſchien zurück— 
zukehren: ſie war wenigſtens eine Zeitlang außer ſich vor Freude. Rührend war es zu ſehen, 
wie ſie, wenn der Abend ſich nahte, ihr Haupt hart an das Bild im Spiegel legte und dann 
ihre Befriedigung durch flüſternde Rufe ausdrückte. Nach kurzer Zeit kannte ſie den ihr bei— 
gelegten Namen und antwortete, wenn ſie angerufen wurde. Sie kletterte auch auf mir 
herum, ſetzte ſich auf meine Schulter und nahm mir den Biſſen aus dem Munde. Zweifel- 
los würde ich ihre Erziehung ganz vollendet haben, hätte nicht ein unglücklicher Zufall ſie 
ums Leben gebracht. Die arme Polly verließ eines Morgens, während ich noch ſchlief, ihren 
Käfig, flog über Bord und ertrank im Golf von Wexiko.“ 

Über die Begabung der Karolinaſittiche gibt E. Rey intereſſante Mitteilungen, indem 
er über ſeine Pfleglinge ſchreibt: „Eine ihrer gewöhnlichſten Untugenden beſtand darin, das 
Waſſergefäß, nachdem ihr Durſt geſtillt war, ſofort umzuwerfen oder zur Tür des Bauers 
hinaus auf die Erde zu werfen, wobei ſie auf die unzweideutigſte Weiſe ihre Freude an den 
Tag legten, wenn ihre Schelmerei den gewünſchten Erfolg hatte, d. h. wenn das Waſſer— 
gefäß dabei zerbrach. Alle Verſuche, letzteres zu befeſtigen oder die Tür des Käfigs zuzu— 
halten, ſcheiterten daran, daß die Vögel, dank ihrer unverdroſſenen Bemühung, nur zu bald 
lernten, wie der Widerſtand zu beſeitigen ſei. Da ich auf dieſe Weiſe nichts erreichte, ſchlug 
ich einen anderen Weg ein, indem ich die Vögel jedesmal, wenn ich ſie bei ſolcher Unge— 
zogenheit erwiſchte, mit Waſſer beſpritzte. Es gewährte einen unbeſchreiblich komiſchen An— 
blick, wenn ſie verſtohlenerweiſe gemeinſchaftlich die Schiebetür des Käfigs öffneten, indem 
der eine unten den Schnabel als Hebebaum einſetzt und der andere an der Decke des Käfigs 
hängt und die Tür mit aller Anſtrengung feſthält, bis ſein Gefährte ſie von unten wiederum 
ein neues Stück gehoben hat. Iſt dann nach kurzer Zeit die entſtandene Offnung groß ge— 
nug, um den unten Beſchäftigten herauszulaſſen, ſo holt er ganz vorſichtig den Waſſernapf 
herbei, und dieſer geht dann, wenn ich nicht ſchnell einſchreite, demſelben Schickſal entgegen 
wie ſo mancher ſeiner Vorgänger. 

„Was mir jedoch vor allem anderen dieſe Papageien lieb und wert macht, iſt der Um- 
ſtand, daß es mir geglückt iſt, ſie ohne Schwierigkeit an Aus- und Einfliegen zu gewöhnen. 
Sie treiben ſich manchmal von morgens 9 Uhr bis gegen Abend, wenn es anfängt zu dunkeln, 
im Freien umher und kommen nur dann und wann, um auszuruhen oder um Nahrung zu 

ſich zu nehmen, in ein Fenſter meines Arbeitszimmers, in dem ich ihnen eine Sitzſtange an— 

gebracht habe. An einzelnen Tagen fliegen ſie wenig und halten beſonders um die Mittags— 
zeit einige Stunden Ruhe. Frühmorgens unternehmen ſie die weiteſten Ausflüge, und des 
Abends, wenn ſie ſchlafen wollen, kommen ſie an ein anderes Fenſter am entgegengeſetzten 
Ende meiner Wohnung, in deſſen Nähe ihr Käfig ſeit längerer Zeit ſteht. Finden ſie dieſes 
Fenſter verſchloſſen, ſo erheben ſie ein wahrhaft fürchterliches Geſchrei oder ſuchen ſich durch 
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Klopfen an die Scheiben Einlaß zu verſchaffen. Iſt jedoch zufällig niemand in jenem Zim— 
mer anweſend, ſo nehmen ſie auch wohl ihren Weg durch das erſterwähnte Zimmer und 
durch mehrere andere, um an ihren Schlafplatz zu gelangen. 

„Der Flug ſelbſt iſt leicht und ſchön. Oft ſtürzen ſie ſich faſt ſenkrecht von ihrem Sitz 
im Fenſter auf die Straße hinab und fliegen dicht über dem Pflaſter dahin, oder ſie erheben 
ſich auch wohl über die höchſten Häuſer, weite Kreiſe beſchreibend. Fliegen ſie nur kurze 
Strecken, jo iſt der Flug meiſt flatternd, bei größeren Ausflügen, die oft 20—25 Minuten 
dauern, mehr ſchwebend und pfeilſchnell. Wenn ſie ſo mit raſender Schnelligkeit am Fenſter 
vorbeifahren und blitzſchnell hart um eine Hausecke biegen oder ſenkrecht an einer Wand 
hinauf⸗ und herabfliegen, wird man ſehr deutlich an den Flug unſerer Edelfalken erinnert. 
Werden ſie von anderen Vögeln verfolgt, ſo wiſſen ſie dieſe gewöhnlich durch raubvogel— 
artige Stöße zu verſcheuchen. Beſonders mit den Turmſeglern waren ſie faſt immer in 
Neckereien verwickelt. Ein Sperling war einmal ſo verblüfft über die bunten Fremdlinge, 
daß er längere Zeit wie gebannt den einen Papagei verfolgte, ſich neben ihn ſetzte und die 
ſeltene Erſcheinung anſtarrte, als dieſer zum Fenſter zurückgekehrt war, auch ſolches Spiel 
mehrmals wiederholte, ohne mich zu bemerken, der ich noch mit einem anderen Herrn am 
geöffneten Fenſter ſtand.“ 

Unter der Gruppe der Keilſchwanzſittiche ſind die 19 Arten der Aras oder Araras die 
größten. Es ſind, nach Abrechnung des Schwanzes, Papageien von Raben- bis Dohlengröße, 
die ſich durch mehrere Merkmale von allen übrigen Papageien unterſcheiden: der Schnabel 
“üt ſehr kräftig und außerordentlich groß, ſeitlich zuſammengedrückt, auf dem Firſt ſtark ge— 
krümmt und der Oberſchnabel in eine weit überhängende Spitze ausgezogen; eine nackte 
Stelle am Vorderkopf begreift die Zügel, den Augenkreis und den vorderen Teil der Wange 
in ſich; endlich iſt der Schwanz beſonders lang. Die nackten Kopfſeiten ſind oft mit kurzen 
Federn bekleidet, die in weit voneinander getrennten Reihen ſtehen. 

Drei Arten von Aras bilden die Gattung der Blau-Aras (Anodorhynchus Spiz). 
Unter ihnen ſteht die Hyazinth-Ara, Anodorhynchus hyacinthinus Lat, obenan. Dieſer 
herrliche Vogel, ſchon an feinem rieſenhaften Schnabel kenntlich, iſt einfarbig dunkel kobalt— 
blau, Schwingen, Steuerfedern und größte Unterflügeldeckfedern find glänzend ſchwarz, die 
nackten Kopfteile hochorange. Die Länge wird von Burmeiſter zu 1 m angegeben. 

Das Verbreitungsgebiet der Hyazinth-Ara beſchränkt ſich auf den nördlichen Teil des 
mittleren Braſilien bis zum Amazonenſtrom. 

Bei weitem die Mehrzahl der Ara-Arten iſt in der Gattung Ara Cwv. vereinigt. Hierzu 
gehört vor allem die ebenſo häufige wie weit verbreitete Arakanga, Ara macao I., ein 
ebenfalls ſehr ſtattlicher Vogel von 86 em Länge. Er prangt in einem ſchönen Scharlach— 
rot, von dem ſich das Blau auf Flügel, Hinterrücken und Bürzel und am Ende der ſchar— 
lachroten Steuerfedern wirkungsvoll abhebt. Die Arakanga lebt in den nördlichen Ländern 
Südamerikas und in Mittelamerika. 

Eine andere, ebenfalls ſehr häufige Art iſt die Ararauna, Ara ararauna L. Alle 
oberen Teile nebſt den Schwanzdecken ſind bei ihr dunkel himmelblau, die Halsſeiten und 
alle Unterteile hoch orangefarben. Die Länge beträgt 97 em. 

Die Aras verbreiten ſich vom nördlichen Mexiko bis ins ſüdliche Braſilien und Para— 
guay, reichen aber nicht bis Chile hinüber. In den Anden ſteigen einzelne Arten bis zu 
3500 m Höhe empor. Die meiſten Formen bewohnen den Urwald fern von dem Wenſchen 
und ſeinem Treiben, ziehen ſich vor dem Pflanzer auch weiter und weiter zurück und werden 
mit der zunehmenden Bevölkerung überall ſeltener. Ebene, von Flüſſen durchzogene Wälder 
lieben ſie vor allem. „Während man auf den Flüſſen der Küſtenwälder ſchifft“, ſagt der 
Prinz von Wied, „erblickt man die ſtolzen Vögel und erkennt ſie an ihrer Stimme, Größe 
und dem langen Schweif ſogleich, wenn ſie, mit ihren großen, langen Flügeln ſchlagend, 
langſam durch die hohe dunkelblaue Luft dahinrudern.“ 

Arſprünglich auf die Früchte, Nüſſe und Sämereien der Bäume des Urwaldes ange— 

wieſen und auch wohlbefähigt, mit ihrem gewaltigen Schnabel ſelbſt die ſteinharten Schalen 
der Früchte verſchiedener Palmen zu zertrümmern, erſcheinen doch auch die Aras dann und 
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wann als unliebſame Gäſte in den Pflanzungen des Menſchen. Schomburgk ſchildert ihre 
Raubzüge in ſehr anſchaulicher Weiſe: „Finden fie ein reifes Feld, jo werden rundherum auf 
den nächſten Bäumen Wachen ausgeſtellt. Das ſonſt immerwährende Lärmen und Gekreiſch 
der rauhen Stimmen iſt verſtummt; nur hin und wieder hört man einen halb unterdrückten 
knurrenden oder murrenden Laut. Nähert ſich der plündernden Geſellſchaft ein verdächtiger 
Gegenſtand, ſo läßt augenblicklich die Wache, die dieſen zuerſt bemerkt hat, einen leiſen 
Warnungsruf erſchallen, den die Räuber, um jener anzuzeigen, daß er gehört worden iſt, 
mit halb unterdrücktem Krächzen beantworten. Sowie die Gefahr dringender wird, fliegt 
die Wache unter lautem Aufkrächzen von ihrem Poſten auf, und mit ihr zugleich erhebt ſich 
die plündernde Herde unter wildem Geſchrei, um ihr Heil in ſchleuniger Flucht zu ſuchen.“ 

Die Beobachtung gefangener Aras lehrt, daß ſie höher begabt ſind. Im Vergleich zu 
anderen Sittichen erſcheinen ſie als ruhige, bedächtige und ernſte Vögel: Entwickelung der 
Sinne und weitgehende Befähigung, ſich allen Wechſelfällen anzupaſſen, kann man ihnen 
aber nur abſprechen, wenn man ſie nicht beobachtet hat. Auch ſie gewöhnen ſich leicht, leichter 
vielleicht als viele andere Papageien, an veränderte Umjtände, gehen ſozuſagen auf die 
Wünſche und Eigenſchaften des Menſchen ein, fügen ſich zwar nicht jeder, aber doch einer 
ſanften und verſtändigen Behandlung und machen nur dann von ihrer bedeutenden Kraft 
Gebrauch, wenn man ſie reizt. Mit ihresgleichen leben ſie in innigſtem Verbande, mit an— 
deren harmloſen Tieren in tiefſtem Frieden. Ihr Weſen macht ſie angenehm und liebens— 
wert. Sie ſind gutmütige und dem geliebten Pfleger gegenüber anhängliche Vögel. 

Wie alle Papageien, ſind die Aras auch ſehr treue Gatten. „Im Monat April des 
Jahres 1788“, erzählt uns Azara, „jagte Manuel Palomares eine Meile von der Stadt 
Paraguay, ſchoß einen Arara und befeſtigte ihn am Sattel feines Pferdes. Der Gatte des 
Vogels folgte dem Jäger bis zu ſeinem mitten in der Hauptſtadt gelegenen Hauſe, ſtürzte 
ſich dort auf ſeinen toten Genoſſen, verweilte mehrere Tage an derſelben Stelle und ließ ſich 
endlich mit Händen greifen. Er blieb ſodann als Gefangener in dem Haufe.“ Ahnliche Mit- 
teilungen erhalten wir auch von anderen Forſchern. Die Gattenliebe iſt bei den Vögeln ſo 
ausgeprägt, daß man ſagen darf, zwei gepaarte Aras leben nur ſich und ihrer Brut. Dieſe 
gegenſeitige Anhänglichkeit iſt eine den Braſiliern ſo wohlbekannte Tatſache, daß ſie der Jäger 
benutzt, um mehrere aus einem Fluge zu erlegen. Denn wenn einer herabgeſchoſſen wurde, 
erſcheint ſofort der überlebende Gatte bei ihm, um ſich über die Todesurſache aufzuklären, 
und ſein Geſchrei lockt dann auch wohl andere desſelben Fluges herbei. 

Gefangene Aras ſcheinen von jeher Lieblingstiere der Indianer geweſen zu ſein. „Wit 
reger Teilnahme“, ſagt Humboldt, „ſahen wir um die Hütten der Indianer zahme Araras, 
die auf den Feldern umherflogen wie bei uns die Tauben. Dieſe Vögel ſind eine große Zierde 
der indianiſchen Hühnerhöfe; ſie ſtehen an Pracht den Pfauen, Goldfaſanen, Baumhühnern 
und Hokkos nicht nach. Schon Kolumbus war die Sitte aufgefallen, Papageien, Vögel aus 
einer dem Hühnergeſchlechte ſo fern ſtehenden Familie, aufzuziehen; und gleich bei der Ent— 
deckung Amerikas hatte er beobachtet, daß die Eingeborenen auf den Antillen ſtatt Hühner 
Araras oder große Papageien eſſen.“ 

Aras lernen ſelten ſo gut ſprechen wie andere Papageien, entbehren jedoch durchaus 
nicht aller Begabung hierzu. Siedhof beſaß eine Ara, die eine große Befähigung zum 
Sprechen entwickelte, und zwar unter der alleinigen Leitung einer zahmen Elſter, die ſehr 
gut ſprach. Mehr als vier Monate nach dem Empfang war die Ara bis auf das entſetzliche 
Schreien vollſtändig ſtumm. Da mußte ſie einſt an eine andere Stelle gebracht werden, wo 
ſie jener unaufhörlich ſchwatzenden Elſter gegenüberhing. Sie hatte dort gerade zehn Tage 
gehangen, als ſie begann, der Elſter alles nachzuſprechen. 

Bei den Stumpfſchwanzpapageien, der dritten Gruppe der Sittiche, iſt der 
Schwanz kurz und breit, abgeſtutzt oder gerundet, meiſt ungefähr halb ſo lang wie der 
Flügel. Die 105 bekannten, vorwiegend grünen Arten verteilen ſich über das tropiſche 

Amerika und Afrika. 
Nicht weniger als 45 Arten enthält die ausſchließlich amerikaniſche Gattung der Ama— 

zonen (Amazona Less.). Als ihr Hauptvertreter mag uns der Amazonenpapagei, 
Kurika und Papagaio der Kreolen, Amazona amazonica L. gelten. Seine Länge beträgt 
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35 em. Das Gefieder iſt dunkel grasgrün, der Oberkopf hochgelb, die Schwingen ſind an der 
Spitze blau, auch Stirn und Zügel ſind blau, der Schwanz zeigt rote Flecke und Streifen. 

Ahnlich, aber größer iſt die Blauſtirnamazone, Amazona aestiva Lath. (ſ. die Tafel 
bei S. 320, 4), die Süd- und Mittelbraſilien, Argentinien und Paraguay bewohnt. Im 
Anterſchied von der vorigen Art ſind bei ihr Stirn und Zügel hellblau gefärbt, die Kehle iſt 
gelb, der Flügelbug rot. 

„In allen von mir bereiſten Gegenden der braſiliſchen Oſtküſte“, ſagt der Prinz von 
Wied, der die Kurika am ausführlichſten ſchildert, „iſt dieſer Papagei einer der gemeinſten. 
Ich fand ihn überall in Menge, wo dichte Arwälder an die Mangrovenſümpfe und Fluß— 
mündungen grenzen; denn er brütet ſowohl hier als dort, ſcheint aber die Früchte der Man— 
grove zu lieben. Fallen dieſe Vögel in den Urwald auf einen hohen, dicht belaubten Baum, 
jo iſt es oft ſchwer, fie zu ſehen. Die grüne Farbe ſchützt ſie ſehr; man bemerkt aber ihr Daſein 
an dem Herabfallen der Fruchthülſen und Kerne. Während ſie freſſen, ſind ſie ſtill; ſobald 
ſie jedoch aufgeſchreckt werden, geben ſie ſogleich ihre laute Stimme von ſich. Man ſchießt 
ſie in Menge, weil ſie ein kräftiges Eſſen geben: eine Papageibrühe iſt nicht bloß in Bra— 
ſilien, ſondern auch in Surinam ein beliebtes Gericht.“ 

Sämtliche Amazonenpapageien werden ſich hinſichtlich ihrer Fortpflanzung wahrſchein— 
lich ähneln. Die in dieſer Beziehung bekannteren Arten legen während des Frühlings 
3 —4 Eier in Baumhöhlen auf die losgebiſſenen Späne der Höhlenwandungen ſelbſt. Sie 
brüten, wenn ſie ungeſtört bleiben, nur einmal im Jahre, und zwar im Frühling jener Länder. 
Die aus dem Neſte genommenen Jungen werden außerordentlich zahm und lernen deutlich 
ſprechen. Deshalb findet man ſie in Braſilien häufig in den Wohnungen und bringt ſie 
in Menge in die Städte, wo Seeleute ſie kaufen, um ſie mit ſich nach Europa zu nehmen. 
Hier gehören ſie zu den gewöhnlichſten Papageien. Sie erweiſen ſich gelehrig, wenigſtens 
gegen ihre rechtmäßigen Gebieter oder gegen Perſonen, die ſich am meiſten mit ihnen be— 
ſchäftigen, ſind auch ziemlich ſanft und liebenswürdig, verdienen alſo wohl das Lob, das 
man ihnen ſpendet. 

Ein Amazonenpapagei, den mein Vater ſah, hing mit inniger Liebe an der Tochter des 
Hauſes, während er ſich nicht nur gegen Fremde, ſondern ſelbſt gegen die anderen Glieder 
der Familie bösartig zeigte. Dieſe mochten noch ſo freundlich mit ihm reden: er antwortete 
ihnen nicht und bekümmerte ſich nicht um ſie. Ganz anders aber benahm er ſich, wenn ſeine 
Gönnerin erſchien. Er kannte ihren Schritt und gebärdete ſich höchſt erfreut, wenn er ſie auf 
der Treppe kommen hörte. Sobald ſie in das Zimmer trat, eilte er ihr entgegen, ſetzte ſich 
auf ihre Schultern und gab durch verſchiedene Bewegungen und Laute ſeine Zufriedenheit 
zu erkennen oder ſchwatzte, als ob er ſich mit ſeiner Herrin unterhalten wolle. Liebkoſungen, 
die ihm geſpendet wurden, erwiderte er, indem er ſanft ſeine Wangen an die ſeiner Gebie— 
terin drückte, und immer ließ er dabei zärtliche Laute vernehmen. Das Fräulein durfte un— 
beſorgt mit ihm ſpielen; er nahm ihre Finger in den Schnabel, ergriff ſelbſt die Oberlippe, 
ohne ſolches Vertrauen jemals zu mißbrauchen. Wenn ſeine Herrin abweſend war, gebär— 
dete er ſich traurig, ſaß ruhig auf einer Stelle, fraß gewöhnlich nicht und war mit einem 
Wort ein ganz anderer geworden als ſonſt. Ich habe mehrere Amazonenpapageien geſehen, 
auch ſelbſt ſolche gepflegt, die ſich im weſentlichen ebenſo liebenswürdig zeigten, auch erfahren, 
daß Wildlinge ſich leicht zähmen laſſen, darf ſie daher jedermann empfehlen. 

Die Gruppe der Graupapageien enthält nur neun Arten, die Afrika nebſt Madagaskar 
mit den benachbarten Inſeln und Neuguinea bewohnen. Zu ihnen gehört ein allgemein be— 
kannter Vogel, der Jako, Psittacus erithacus L., der gelehrigſte aller Papageien. Die Merk— 
male ſeiner Gattung (Psittacus IL.) ſind kräftiger, etwas zuſammengedrückter, auf dem Firſt 
abgerundeter Schnabel, ziemlich lange Flügel mit wohlentwickelter Flügelſpitze, kurzer, faſt 
gerade abgeſchnittener Schwanz und großfederiges Gefieder, das Naſenlöcher, Wachshaut, 
Zügel und Augenkreis unbekleidet läßt. Der Jako ſelbſt iſt leicht beſchrieben, denn er zeigt 
eigentlich nur zwei Hauptfarben auf ſeinem Gefieder. Der Schwanz iſt ſcharlachrot; alle 
übrigen Federn ſind aſchgrau, etwas lichter gerandet. Wenn der feine Puderſtaub, der in 
der Regel das Gefieder dick bedeckt, abgewiſcht wird, ſehen die Federn ſchieferſchwarzblau 
aus. Die Länge beträgt 31 em. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 22 
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Meine Leſer danken mit mir Neichenow, der den Graupapagei eingehender und ſach— 
gemäßer beobachtet hat als jeder andere und ſo freundlich geweſen iſt, ſeine Erfahrungen 
mir zur Verfügung zu ſtellen, das Nachſtehende: 

„Wohin man ſich auch wendet, überall begleitet einen das Gekrächze der Jakos. Sie 
ſind in Weſtafrika, namentlich aber an der Goldküſte, im Nigerdelta, am Kamerun und 
Gabun überaus häufig; denn die Natur bietet ihnen hier in den unzugänglichen Waldungen 
des Schwemmlandes der Flußmündungen ſo außerordentlich geſchützte und zuſagende Wohn— 
orte, daß die Verfolgung, die ſie ſeitens der Eingeborenen und der wenigen ſie bedrohenden 
Feinde zu erleiden haben, kaum in Betracht kommt. Hauptſächlich die Mangrovenwal— 
dungen nahe der Küſte ſind es, in welchen ſie niſten, indem ſie vorhandene Höhlungen in 
den Bäumen benutzen oder Aſtlöcher mit Hilfe ihres kräftigen Schnabels zu geeigneten Brut— 
ſtellen erweitern. Während der Brutzeit, die in die Regenmonate, je nach Lage der betreffen— 
den Ortlichkeit nördlich oder ſüdlich des Gleichers alſo in unſere Sommer- oder Winter— 
monate, fällt, leben die Paare mehr oder weniger einzeln; nach der Brutzeit dagegen ſchlagen 
ſie ſich nebſt ihren Jungen mit anderen Artgenoſſen zu Geſellſchaften zuſammen, die vereint 
umherſtreifen, gemeinſchaftlich Nahrung ſuchen und gemeinſam Nachtruhe halten. Sie wählen 
nunmehr zu beſtimmten Schlafplätzen die höchſten Bäume eines Wohngebietes und vereini— 
gen ſich hier allabendlich. Aus verſchiedenen Richtungen her erſcheinen um Sonnenunter— 
gang größere oder kleinere Trupps, ſo daß die Anzahl der endlich verſammelten Vögel oft 
viele Hunderte erreichen kann. Solche Schlafplätze werden bald bemerkbar. Weithin durch 
die Gegend ſchallt das Gekrächze der ankommenden oder aufbäumenden Vögel, und erſt mit 
Eintritt der Dunkelheit verſtummt es gänzlich. Am nächſten Morgen erhebt es ſich von 
neuem und verkündet jetzt den allgemeinen Aufbruch. Fortwährend lärmend, krächzend und 
kreiſchend, ziehen die Graupapageien dem Binnenlande zu, um ſich in den auf den Hoch— 
ebenen mit Vorliebe angelegten Maisfeldern der Neger gütlich zu tun. Halbreifer Mais 
bildet ihre Lieblingsnahrung, und erſchreckend ſind die Verheerungen, die ſie in den Feldern 
anrichten. Gegen Sonnenuntergang erſt treten ſie den Rückzug an, um ſich wiederum auf 
ihren Schlafplätzen zu verſammeln. Bei dieſen regelmäßigen Streif- und Raubzügen halten 
ſie ſtets dieſelben Zugſtraßen ein, inſofern ſie auf ihnen nicht beunruhigt werden. Wir be— 
nutzten ſolche bald erkundeten Wechſel zum Anſtand, um unſerer Küche aufzuhelfen, konnten 
jedoch einen Platz niemals längere Zeit nacheinander behaupten, weil die klugen Vögel ſich 
die betreffenden Stellen merkten und in weitem Bogen umflogen.“ 

Dohrn rühmt den Braten, den ein zweckentſprechend zubereiteter Jako liefert, als vortreff— 
lich von Geſchmack; Reichenow dagegen läßt nur einer aus dem ſehr fetten Fleiſch gekochten 
Suppe Gerechtigkeit widerfahren. Den Jako jagt man übrigens weniger ſeines Fleiſches als 
ſeiner roten Schwanzfedern halber, weil alle Neger dieſe zu kriegeriſchem Kopfputz und 
anderem Zierat benutzen oder zu allerlei Zauberwerk verwenden. 

Überall, wo der Jako vorkommt, wird er von den Eingeborenen gefangen, gezähmt und 
zum Sprechen abgerichtet, auch als Tauſchgegenſtand oder als Handelsware verwertet. Keule— 
mans gibt an, daß man die Graupapageien auf der Prinzeninſel immer erſt nach dem Aus— 
fliegen in Schlingen fange, daß ſie leicht in Fallſtricke aller Art fallen ſollen und dann durch 
entſetzliches Geſchrei ſich verraten. Auch dieſe Angabe gilt, nach Neichenow, für das Feſtland 
nicht. „Kein einziger aller Jakos, der lebend zu uns gelangt“, ſchließt mein Gewährsmann, 
„wird als alter Vogel gefangen; alle werden jung, noch vor dem Ausfliegen, von den Ne— 
gern aus den Neſtern gehoben. Im Binnenlande ſammeln die Häuptlinge oder die vor— 
nehmſten Bewohner der Negerdörfer die jungen Vögel auf, die ſie nach und nach erlangen, 
um ſie ſpäter in größerer Anzahl gleichzeitig nach der Küſte zu bringen. Inzwiſchen laſſen 
ſie die Tiere mit beſchnittenen Flügeln frei umherlaufen.“ 

Der Jako iſt einer der beliebteſten aller Stubenvögel und verdient die Gunſt, die er 
genießt: ſeine Sanftmut, Gelehrigkeit und Anhänglichkeit an ſeinen Herrn ſind wahrhaft be— 
wundernswert. Sein Ruhm wird ſozuſagen in allen Sprachen verkündigt; von ihm erzählt 
jede Naturgeſchichte, ja jedes Buch überhaupt, das ſich mit dem Tierleben beſchäftigt. Eine 
Menge anmutiger Geſchichten von ihm ſind aufgezeichnet worden. 

Zweckmäßig gepflegte, möglichſt einfach gefütterte Jakos erreichen ein hohes Alter; ein 
dem Kaufmann Winninck-Huyſen in Amſterdam gehöriger hatte, bevor er durch Erbſchaft 
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ſeinem ſpäteren Beſitzer zufiel, bereits 32 Jahre in der Gefangenſchaft gelebt und hielt dann 
noch 41 Jahre aus. 

Zu den ſchönſten, anmutigſten und zierlichſten aller Papageien zählen die Eigent— 
lichen Edelſittiche (Palaeornis Vig.). Der verhältnismäßig ſehr kräftige, ſtark gekrümmte 
Schnabel iſt ebenſo lang wie hoch, der Oberſchnabel in der Wurzelhälfte kantig abgeſetzt und 
hier mit einer ſeichten Längsrinne, der Unterſchnabel längs der Dillenkante mit einem ſchwachen 
Leiſtenvorſprung verſehen, die Wachshaut iſt ein ſchmales, in ſeiner ganzen Länge gleich— 
breites Band, der Fuß kurz und kräftig, der Flügel lang und ſpitzig, der im ganzen keilför— 
mige, ſtark abgeſtufte Schwanz aus mäßig breiten, an der Spitze abgerundeten Federn zu— 
ſammengeſetzt und meiſt dadurch ausgezeichnet, daß die beiden mittleren Federn weit über 
die übrigen hervorſtehen. In dem ziemlich harten Gefieder iſt ein ſchönes Blattgrün die vor— 
herrſchende Färbung. Das Verbreitungsgebiet der Edelſittiche umfaßt den größeren Teil 
des heißeren Gürtels von Afrika und Aſien. 

Der Halsbandſittich, Palaeornis torquata Bodd., iſt ein ebenſo anmutig gebauter 
wie zart und anſprechend gefärbter Vogel. Die Färbung des Gefieders iſt im allgemeinen 
ein ſehr lebhaftes, leicht ins Gelbliche ziehendes Grasgrün. Zu beiden Seiten des Halſes und 
der Wangengegend geht dieſe Färbung in zartes Lila- oder Himmelblau über, das durch 
einen dunklen, ſchwarzen Kehlſtreifen und durch ein prächtiges roſenrotes Band von dem 
Grün des Halſes getrennt wird. Die Weibchen unterſcheiden ſich vor allem durch Fehlen des 
roſa Nackenbandes von den Männchen, die jungen Vögel vor der Mauſer durch ihre bläſſere 
und gleichmäßigere lichtgrüne Färbung von den alten. Die Länge des Männchens beträgt 
35 - 40 em, wovon aber mehr als 25 em auf den Schwanz kommen. 

Unter allen Papageien hat der Halsbandſittich das größte Verbreitungsgebiet, denn 
er kommt ebenſo in Südaſien wie in Afrika vor. Hervorzuheben iſt allerdings, daß die 
Lebensweiſe des Halsbandſittichs in Indien und Afrika ſo verſchieden iſt, wie ſie unter 
Edelſittichen überhaupt ſein kann. Die eigentümlichen geographiſchen Verhältniſſe beider 
Heimatsgebiete mögen dieſe Abweichungen begründen und geben uns vielleicht eine lehr— 
reiche Beſtätigung der Annahme, daß derſelbe Vogel unter veränderten Umſtänden auch 
eine andere Lebensweiſe führen kann. 

Innerhalb des indiſchen Verbreitungsgebietes gehört unſer Sittich zu den häufigſten 
Vögeln des Landes, beſonders, jedoch nicht ausſchließlich, der Ebenen. Hier bevorzugt er, 
laut Blyth, bebaute Gegenden vor allen übrigen und iſt dementſprechend der einzige indiſche 
Papagei, der die Nachbarſchaft des Menſchen geradezu aufſucht. Denn nicht allein in Gärten 
und Baumpflanzungen oder auf den die Straßen und Wege beſchattenden Bäumen, ſondern 
auch in paſſenden Höhlungen größerer Gebäude, in Mauerlöchern und Ritzen, ſiedelt er ſich an, 
um ſeine Jungen zu erziehen. In vielen indiſchen Städten ſieht man ihn, wie bei uns die 
Dohlen, auf den Dachfirſten ſitzen; in anderen beobachtet man, daß er einzelne Bäume, un— 
bekümmert um das unter ihm wogende Warktgewühl, zu ſeinen Verſammlungsorten erwählt 
und allabendlich zu ihnen zurückkehrt. Unter ſolchen Amſtänden kann es nicht fehlen, daß er 
allerorten das Beſitztum des Menſchen in empfindlichſter Weiſe ſchädigt, und nur der Gut— 
mütigkeit und Tierfreundlichkeit der Inder insgemein dankt er es, wenn er nicht ebenſo rück— 
ſichtslos verfolgt wird wie in Nordamerika der Karolinaſittich. Plündernd fällt er in die 
Fruchtgärten, zerſtörend in die Getreidefelder ein. Noch ehe die Frucht gereift iſt, klammert 
er ſich an die Aſte, um die Beute zu pflücken; noch ehe das Korn ſich gehärtet hat, klaubt er 
es aus der Ahre; und wenn das Getreide eingeheimſt iſt, ſucht er nach Art unſerer Tauben auf 
dem Stoppelacker noch nach Körnern oder erſcheint, wie der Karolinaſittich, an den Feimen, 
um ſich hier der ihm etwa noch erreichbaren Ahren zu bemächtigen. 

Anders verläuft, wie ſchon bemerkt, ſein Leben in Afrika. Hier iſt er Waldbewohner. 
Er verlangt nicht immer den ausgedehnten, ununterbrochenen Urwald, der im Inneren Afrikas 
viele Niederungen bedeckt, ſondern findet ſich oft auch in beſchränkteren Waldesteilen, vor— 
ausgeſetzt, daß es hier einige immergrüne Bäume gibt, deren dicklaubige Kronen ihm zujeder 
Jahreszeit geſicherte Nuheorte bieten. Auffallend war mir, daß er immer nur da auftrat, 
wo auch Affen lebten. Nach wiederholten Beobachtungen rechneten wir zuletzt mit aller 
Sicherheit darauf, in Gebieten, in denen wir Affen getroffen hatten, Papageien zu bemerken, 
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und umgekehrt dieſen da zu begegnen, wo jene beobachtet worden waren. Langgeſtreckte 
Waldungen in waſſerreichen Tälern bieten freilich beiden Tierarten alle Erforderniſſe zu 
behaglichem Leben und Gedeihen. 

Afrikas Wälder ſind verhältnismäßig arm an Baumfrüchten, aber die unter dem Schatten 
der Bäume wuchernde Pflanzenwelt iſt reich an Sämereien aller Art, und dieſe locken die 
Papageien auch auf den Boden herab. Nur wenn die kleinen rundlichen Früchte des Chri— 
ſtusdornes reif oder die zarten Schoten der Tamarinde genießbar geworden ſind, kommen 
die Papageien wenig oder nicht zur Erde herab. In den Getreidefeldern der Neger ſieht 
man ſie ſelten. Ihnen ſcheinen die Früchte und Sämereien des Waldes beſſer zu munden 
als das Getreide. Bis gegen Mittag beſchäftigt ſich der Schwarm mit Aufſuchen ſeiner Nah— 
rung, dann fliegt er zur Tränke und darauf nach einer der dichten Baumkronen, um hier einige 
Stunden zu verweilen. Dabei wird viel geſchwatzt und auch gekreiſcht; die Geſellſchaft macht 
ſich alſo bemerkbar genug, iſt aber trotzdem ſchwer zu entdecken. Man muß ſich ſehr anſtren— 
gen, wenn man die grünen Vögel in dem gleichfarbigen Laube wahrnehmen will. Dazu 
kommt, daß ſie augenblicklich ſtillſchweigen, wenn ſie eine ihnen auffallende Erſcheinung be— 
merken, oder ſich leiſe und vorſichtig davonſtehlen, ſobald ſie Verfolgung fürchten. Je länger 
man unter einem Baume verweilt, aus deſſen Kronen herab man Hunderte von Stimmen 
erſchallen hörte, um ſo ſtiller und ruhiger wird es, und ſchließlich iſt kein einziger mehr oben: 
einer nach dem anderen iſt lautlos einem ähnlichen Baume zugeflogen und verkündet nun 
von dorther mit freudigem Geſchrei, daß er ſeine liſtig angelegte Flucht glücklich beendet hat. 

So geſchickt und raſch dieſe Papageien fliegen, ſo täppiſch, langſam und unbeholfen be— 
wegen ſie ſich auf dem Boden, und auch ihr Klettern im Gezweig der Bäume iſt ſehr ſtümper— 
haft. Der Gang auf dem Boden iſt kaum noch ſo zu nennen, ſondern eher ein Dahinwackeln: 
die Kletterfüße wollen zum Laufen keine rechten Dienſte tun. Der Leib wird gleichſam fort— 
geſchleppt, und der lange Schwanz muß beträchtlich gehoben werden, damit er nicht auf dem 
Boden nachſchleift. Eine ſolche gehende Papageiengeſellſchaft reizt unwillkürlich zum Lachen, 
weil ſie einen uns Menſchen überaus erheiternden Ernſt an den Tag legt. 

In Indien brütet, wie wir durch Jerdon erfahren, der Halsbandſittich in den Monaten 
Januar bis März; im Inneren Afrikas ſind die Regenmonate, die dieſen Länderſtrichen den 
Frühling bringen, die Zeit der Fortpflanzung. Dort dienen nicht allein Bäume, ſondern auch 
allerlei Höhlungen, zumal in Gebäuden, zur Brutſtätte; hier werden ausſchließlich Bäume 
benutzt. Nach dem erſten Regen hat auch die Adanſonie ihre gewaltige Krone in den dichte— 
ſten Blätterſchmuck gehüllt, und alle die zahlreichen Höhlen in den Aſten find ausgezeichnet 
verdeckt. Hier ſiedeln ſich nun die Brutvögel an, ebenfalls in Geſellſchaften, deren Paare nach 
einigem Streit um die beſten Plätze friedlich zuſammenleben. Das Gelege beſteht aus 2—3 
rein weißen, etwas glänzenden Eiern. In Afrika ſieht man ſchon gegen Ende der Regenzeit 
die Alten zuſammen mit ihren leichtkenntlichen Jungen, und dieſe Familien vereinigen ſich 
nun wiederum bald zu größeren Schwärmen. Nach meinen an gefangenen Halsbandſittichen 
geſammelten Beobachtungen brauchen die Jungen mindeſtens drei Jahre, bevor ſie das 
Kleid, namentlich das bezeichnende rote Halsband, ihrer Eltern erhalten. 

Ungeachtet ihrer Wehrhaftigkeit haben die Halsbandſittiche von den größeren Naub- 
vögeln viel zu leiden und ſollen nach Verſicherung indiſcher Beobachter ſelbſt den ungeſchick— 
teren von dieſen zur Beute fallen. 

Für die Gefangenſchaft eignen ſich alle Arten der Gattung in beſonderem Grade. Die 
Schönheit ihrer Färbung, ihre vorzüglichen Anlagen und ihre Zutraulichkeit vereinigen ſich, 
um ſie zu anziehenden und deshalb allgemein beliebten Käfigvögeln zu machen. 

Lewis ſagt, die Singhaleſen ſeien dem Halsbandſittich ſehr zugetan, und es gäbe auf 
der ganzen Inſel Ceylon kaum eine Ortſchaft, wo dieſer Vogel nicht in mehr als einem Hauſe 
geradezu als ein Familiengenoſſe gehalten würde. Im Abendland iſt er wahrſcheinlich die 
am längſten bekannte Papageiart. „Dieſer Papagei“, ſagt Plinius, „ſtammt aus Indien, wo 
er Sittace heißt. Er ahmt die menſchliche Stimme nach und führt ordentliche Geſpräche, 
begrüßt den Kaiſer und ſpricht die Worte nach, die er hört. Sein Kopf iſt ſo hart wie ſein 
Schnabel. Soll er ſprechen lernen, ſo ſchlägt man ihn mit einem eiſernen Stäbchen auf den 
Kopf, weil er ſonſt die Schläge nicht fühlt. Fliegt er nieder, ſo ſetzt er ſich, ſtatt auf die Füße, 
auf den Schnabel und ſtützt ſich dann auch noch auf dieſen, um ſich leichter zu machen, weil ſeine 
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Beine zu ſchwach ſind.“ Anderweitige Mitteilungen desſelben Naturforſchers ſtellen außer 
allen Zweifel, daß mit dieſen Worten der Halsbandſittich gemeint iſt. Dieſer war es, der 
ſchon im Altertum ſich die Zuneigung aller Tierfreunde erwarb und noch im Mittelalter vor— 
zugsweiſe in Käfigen gehalten und als ein koſtbarer Gegenſtand betrachtet wurde. 

Anter allen mir bekannten Arten der durch ſehr kurzen, ſtark abgerundeten Schwanz 
ausgezeichneten Gattung der Unzertrennlihen (Agapornis Selby) jtelle ich den Roſen— 
papagei, Agapornis roseicollis Vieill., obenan. Die vorherrſchende Färbung ſeines Gefieders 
iſt ein ſchönes Grasgrün. Die Länge beträgt nur 17 em. Das Vaterland des Roſenpapa— 
geies iſt der Süden und Südweſten Afrikas, namentlich das Kaffer-, Nama- und Damaraland. 

Feſſeln die Roſenpapageien ſchon, wenn man ſie einzeln oder in größeren Geſellſchaften 
hält, jeden achtſamen Pfleger, ſo entfalten ſie ihre ganze Eigenartigkeit doch erſt, wenn ſie ſich 
zum Brüten anſchicken. Der Zufall belehrte mich über die unerläßlichen Bedürfniſſe dieſer Vögel. 
Meine Pfleglinge waren gepaart, die Pärchen überhäuften ſich auch gegenſeitig mit Zärtlich— 
keiten, ſchritten aber nicht zum Brüten. Es fehlte ihnen offenbar an etwas. Da ſie bisher nur 
Körnerfutter, Glanz, Hirſe, Hanf und Hafer, angenommen, Wiſchfutter aber verſchmäht hatten, 
kam ich auf den Gedanken, daß ſie vielleicht Knoſpenfreſſer ſein möchten, und ließ ihnen grüne, 
beblätterte Weidenzweige reichen. Wenige Minuten ſpäter ſaßen ſie auf dieſen, entblätterten 
ſie raſch und benagten Knoſpen und Rinde. Anfänglich wollte es mir ſcheinen, als ob dieſe 
Arbeit ebenfalls nur aus Zerſtörungsluſt, nicht aber zur Ernährung unternommen werde; 
als ich jedoch aufmerkſam weiter beobachtete, bemerkte ich, daß meine Vögel nunmehr endlich 
erwünſchte Bauſtoffe gefunden hatten. Geſchickt trennten ſie ein Schalenſtück von 6—10 em 
Länge ab, faßten es hierauf ſo mit dem Schnabel, daß das eine Ende etwa 3 em weit hervor— 
ragte, drehten ſich um, ſträubten die Bürzelfedern, neſtelten mit dem Schnabel in ihnen, und 
das Schalenſtück blieb zwiſchen den wieder geglätteten Federn haften. Ein zweites, drittes, 
ſechſtes, achtes wurde in derſelben Weiſe abgelöſt und befeſtigt; manches Stück fiel dabei 
zum Boden herab, ohne weitere Beachtung zu finden, manches wurde von dem allzu eifrigen 
Gatten wieder zwiſchen den Federn hervorgezogen: ſchließlich aber blieben doch einige haften; 
der Papagei erhob ſich, ſchwirrte langſam und vorſichtig zum Niſtkäſtchen auf, ſchlüpfte 
mit voller Ladung ein und kehrte leer zurück. Aus dieſen von den Weidenzweigen abgelöſten 
Teilen wurde das annähernd halbkugelige Neſt ſauber hergeſtellt. Die 2—5 Jungen werden 
von beiden Eltern geatzt, und zwar nicht allein mit Pflanzenſtoffen, ſondern auch mit Nach— 
tigallenfutter, was die Folgerung erlaubt, daß die Alten in der Freiheit ihnen wahrſcheinlich 
nebenbei Inſekten zutragen werden. Ihr Gebaren iſt ganz das ihrer Eltern: ſie bekunden 
deren Munterkeit, Regſamkeit und Achtſamkeit vom erſten Tage ihres Lebens an, bald auch 
deren Scheu und Vorſicht, lernen ihren Erzeugern raſch die liſtige Art ab, ſich zu verſtecken, 
und ſind vom fünften Monat ihres Lebens an nicht mehr von jenen zu unterſcheiden. 

Die Fledermaus- oder Zierpapageien (Loriculus 5ʃ//t h, Coryllis) haben einen ſehr 
ſchwachen, ſanft gekrümmten Schnabel, der viel länger als hoch und ſeitlich zuſammengedrückt 
iſt; die undeutliche Wachshaut iſt bogig vortretend, der Fuß kurz und kräftig, der Flügel 
lang, die Flügelſpitze weit vorragend, der etwas abgerundete Schwanz kurz, das aus weit— 
ſtrahligen Federn beſtehende Gefieder, von deſſen lebhaft grüner Hauptfärbung rote, gelbe 
oder blaue Flecke auf Oberkopf und Kehle ſowie der ſtets rote Bürzel abſtechen, hart und dicht. 

Die Zierpapageien, 24 verſchiedene, unter ſich ſehr übereinſtimmende Arten, ſind Be— 

wohner der indiſch-malaiiſchen und papuaniſchen Länder und Inſeln. Von ihrem Freileben 
wiſſen wir, daß fie im engſten Sinne des Wortes Baumvögel ſind, zuweilen in unzählbaren 
Schwärmen zuſammenleben, ſich von Beeren, Baumblüten, Knoſpen und Sämereien nähren, 
beim Ausruhen ſich nach Art der Fledermäuſe an den Beinen aufhängen, wenig, obwohl 
geſchickt, fliegen, anſprechend ſingen und in Baumhöhlungen ihre Jungen erbrüten. 

Wir heben von den Fledermauspapageien das Blaukrönchen, Lorieulus galgulus L. 

(Abb. S. 342), hervor, das etwa ebenſo groß wie unſer Feldſperling iſt, vorherrſchend gras— 
grünes Gefieder hat und ſeinen Namen nach einem dunkel ultramarinblauen Fleck auf der 
Scheitelmitte trägt. Soviel bis jetzt nachgewieſen werden konnte, lebt das Blaukrönchen aus— 
ſchließlich auf Borneo, Sumatra, den Niasinſeln, Banka und der Südſpitze der Malaiiſchen 
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Halbinſel. Beſonders intereſſieren die Vögel durch die merkwürdige Stellung, in der ſie beim 
Ausruhen verweilen. Sie nehmen hierbei meiſt, beim Schlafen ſtets, die Lage der raſtenden 

Fledermaus an, indem ſie ſich mit den Beinen an der Decke des Käfigs oder einem dürren Sitz— 
zweig anklammern und nicht allein den Leib, ſondern auch den Kopf gerade herabhängen 
laſſen, jo daß der Rücken, der eingezogene Hals, der Scheitel und der Schnabel eine gerade 
Linie bilden, während der Schwanz, wohl um nicht anzuſtoßen, ſchief nach hinten und oben 
gerichtet und das Gefieder läſſig geſträubt wird. Die ſchmucken Tierchen erhalten in dieſer Lage 
ein gänzlich anderes Ausſehen als ſonſt: ſie erſcheinen noch einmal ſo dick wie während des 
Sitzens, förmlich kugelig. Oft hängt ſich der eine oder der andere nur an einem Beine auf und 
zieht das andere ſo weit ein, daß die Krallen der geſchloſſenen Zehen eben noch ſichtbar ſind, 

Blaukrönchen, Loriculus galgulus Z. 2½ natürlicher Größe. 

wechſelt auch wohl ab, um das eine Bein zeitweilig zu entlaſten. Erſchreckt, flüchten ſie ſtets 
zur Decke empor, gleichſam, als ob ſie ſich am ſicherſten fühlten, wenn ſie ſich aufgehängt haben. 
Im Zuſtande tieferer Ruhe oder während des Schlafes bläht ſich die kleine Geſtalt noch mehr 
als ſonſt und ſchließen ſich die Lider bis auf einen ſchmalen Spalt. Daß die Blaukrönchen 
auch alle übrigen Stellungen, die Sittichen möglich ſind, und zwar mit ſpielender Leichtigkeit, 
annehmen, bedarf kaum beſonderer Erwähnung: kopfoberſt oder kopfunterſt gilt ihnen voll— 
ſtändig gleich. Die beſchriebene Fledermausſtellung iſt jedoch am häufigſten bemerkbar und 
ſo bezeichnend, daß man die Vögel „Fledermauspapageien“ genannt hat. Nach Legge hängen 
ſie ſich nicht bloß zum Schlafen in dieſer Art auf, ſondern auch zum Freſſen der Baumblüten, 
die ihre Lieblingsnahrung ausmachen. Derſelbe Beobachter erzählt, daß eine verwandte, 
nur auf Ceylon vorkommende Art, Loriculus indicus Gm., eine leidenſchaftliche Verehrerin 
von Palmwein (Toddy) iſt und ihn genießt, wo ſie ihn nur haben kann. Die Inder bohren, 
um den Palmſaft zu gewinnen, Zuckerpalmen an und befeſtigen unter dem Bohrloch Schalen 
zum Auffangen. Aus ihnen ſäuft der Papagei ſolche Maſſen, daß er vollſtändig betrunken 
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wird. Freilich muß er die Zeche oft genug mit der Freiheit bezahlen, denn die Eingeborenen 
fangen ihn und ſeine Gefährten in dieſem Zuſtande in Menge und bringen ſie nach Point 
de Galle zum Verkauf. 

Unter allen Pagageien, die in unſeren Käfigen gezüchtet werden, ſteht ein kleiner auſtra— 
liſcher Sittich unbedingt obenan: der Wellenſittich. Schwerlich eignet ſich auch ein Papagei 
in dem Maße zum Stubenvogel wie er. Andere Sittiche beſtechen durch die Pracht ihrer 
Färbung, der Wellenſittich durch Anmut und Liebenswürdigkeit, ich möchte ſagen durch 
ſeinen Liebreiz. Schönheit beſitzt auch er in hohem Grade, aber ſeine Liebenswürdigkeit 
iſt größer als die Pracht ſeines Gefieders. Er gereicht jedem Zimmer zur Zierde und erwirbt 
ſich bald auch das ſprödeſte Herz. 

Der Gemeine Wellenſittich, Melopsittacus undulatus Shaw (Abb. S. 344), gehört 
zu den kleineren Papageien, doch läßt ihn der lange Schwanz größer erſcheinen, als er iſt. 
Seine Länge beträgt 20 — 22, die Schwanzlänge faſt 10 em. Seine Geſtalt iſt höchſt zierlich, 
der Leib ſchlank, der Schnabel höher als lang, der Oberſchnabel faſt ſenkrecht herabgebogen 
und in eine weit überhängende Spitze ausgezogen, vor ihr tief ausgebuchtet, der Anter— 
ſchnabel ſo hoch wie der obere und an der Dillenkante abgerundet, der Fuß dünn, ſchlank und 
mit langen Zehen und Nägeln ausgerüſtet, der Flügel lang und ſpitzig, der lange Schwanz, 
deſſen beide Mittelfedern die anderen erheblich überragen, ſtufig, ſo daß das äußerſte Paar 
nur ein Drittel der Länge des mittelſten beſitzt, das Gefieder außerordentlich weich und chöchſt 
anſprechend gezeichnet, nach dem Geſchlechte kaum, nach dem Alter wenig verſchieden Der 
vordere Teil des Kopfes und die Kehle ſind ſchwefelgelb, ſeitlich begrenzt und geſchmückt 
durch je vier hochblaue, die Spitzen verlängerter Federn einnehmende Flecke; die ganze Ober— 
ſeite zeigt grünlichgelbe Färbung, jede Feder aber iſt durch vier feine, ſchwarze Querlinien 
gezeichnet, die auf Schultern und Flügeldecken ſich auf zwei verringern und verbreitern; die 
Unterfeite des Körpers ſowie Hinterrücken und Bürzel ſind prachtvoll grasgrün, die beiden 
Spießfedern des Schwanzes düſter dunkelblau, die übrigen Steuerfedern grünblau mit 
breitem, zitrongelbem Mittelfleck. Die Iris des Auges iſt blaßgelb, der Schnabel horngelb, 
die Wachshaut dunkelblau, der Fuß bläulichgrün. 

Shaw war der erſte Naturforſcher, der den Wellenſittich kennen lernte und beſchrieb, 
Gould der erſte Reiſende, der uns einiges über das Freileben mitteilte. Gegenwärtig wiſſen 
wir, daß die Vögel in ungeheueren Scharen das ganze innere Auſtralien, und zwar haupt— 
ſächlich die mit Gras bewachſenen Ebenen, bewohnen und ſich hier von den Samen der 
Gräſer nähren. Sie halten ſich in Flügen von 20 —100 Stück zuſammen, die gemeinſam 
auf Nahrungsſuche und zur Tränke nach kleinen Lachen ausfliegen und ſich wieder gemein— 
ſam auf ihren Ruheplätzen niederlaſſen. 

Auch während der Brutzeit halten ſich die Wellenpapageien in Geſellſchaften zuſammen, 
obwohl die einzelnen Paare unter dieſen ihrer innigen Sondergemeinſchaft wegen leicht zu 
erkennen find. Das Neſt ſteht in den Löchern und Spalten der Gummibäume und wird im 
Dezember mit 4— 6 Eiern von weißer Farbe und ziemlich rundlicher Geſtalt belegt. Ende 
Dezember ſind die Jungen gewöhnlich ausgeflogen und imſtande, ſich ſelbſt zu verſorgen. Sie 
ſammeln ſich dann in großen Flügen, die mit den ungepaarten Alten umherſchweifen; denn 
gepaarte ſchreiten, wenn man nach dem Benehmen der gefangenen ſchließen darf, zu einer 
zweiten und dritten Brut. Nach Beendigung des Brutgeſchäftes treten die Scharen ihre Wan— 
derung an. Sie ziehen regelmäßig von Süden nach Norden und kehren erſt wieder zu ihrem 
Brutorte zurück, wenn die Grasſamen reif ſind. Im ſüdlichen Auſtralien erſcheinen ſie im 
Frühling, unſerem Herbſt, mit gleicher Regelmäßigkeit wie unſere Zugvögel. 

Nach Mitteilung eines Deutſchen, der viele Jahre in Auſtralien lebte, werden die Wellen— 
ſittiche gegen Abend in großen Beutelnetzen zu Hunderten und Tauſenden gefangen, in rohe 
Kiſtenkäfige geſperrt und ſo den Händlern übermittelt. Nach Melbourne bringt man ſie in 
unglaublicher Menge. Nach der Fangzeit füllt man mit ihnen alle größeren lichtvollen Räume 
der Schiffe, und mancher Kapitän tritt während der Heimreiſe von Auſtralien nach Europa 
den Vögeln ſeine Kajüte ab. 

Ein weſentlicher Vorzug des Wellenſittichs iſt ſeine Genügſamkeit. Kein zweiter Stuben— 
vogel verlangt ſo wenig Abwechſelung in ſeinem Futter wie dieſer kleine Papagei. Ihm 
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genügt eine Art Nahrung jahrelang. Wir erſetzen ihm die Grasſämereien Auſtraliens durch 
Hirſe, Kanarienſamen und Hanf: dabei befindet er ſich wohl und iſt zufrieden. Verſuche, ihn 
an andere Körner zu gewöhnen, haben keinen Erfolg gehabt. Dagegen nimmt er gern ſaftige 
Pflanzenblätter zu ſich, vor allem Salat, Kohl, Kraut und ähnliches Grünzeug, Mäuſegeſchirr 
und dergleichen. Früchte, Zucker und andere Leckereien verſchmäht er anfänglich gewiß, läßt 
ſich jedoch nach und nach daran gewöhnen. Trotz ſeiner Lieberhaberei für trockenes Futter 
trinkt er ſehr wenig, zuweilen wochenlang nicht; dennoch darf man nicht verſäumen, ihn 

Gemeiner Wellenſittich, Melopsittacus undulatus Shaw. 5/8 natürlicher Größe. 

fortwährend mit friſchem Waſſer zu verſehen. Salz, Kalk und Sand gehören zu ſeinen 
unentbehrlichen Bedürfniſſen. Es ſpringt in die Augen, daß die Leichtigkeit der Erhaltung 
weſentlich dazu beiträgt, den Vogel beliebt zu machen. 

Aber der Wellenſittich verſteht es auch noch in anderer Weiſe, ſich die Zuneigung des 
Menſchen zu erwerben. Sein Gang iſt ein geſchicktes, rennendes, trotz der kleinen Schritte 
förderndes Laufen, ſein Klettern ein vollendetes Turnen, ſein Flug ein köſtliches, jeden Be— 
obachter begeiſterndes Durcheilen der Luft. Man muß geſehen haben, wie ein freigekomme— 
ner und entfliehender Wellenſittich dahinjagt, um ſeine volle Fluggewandtheit beurteilen zu 
können. Er jagt mit einem Falken um die Wette, führt die zierlichſten Wendungen, Schwen— 
kungen und Biegungen im Fluge aus, verſteht es, die größten und geringſten Entfernungen 
abzumeſſen, läßt ſich mit einem Worte nur den vollendetſten Fliegern an die Seite ſtellen. 
Erwirbt ſchon dieſe Beweglichkeit dem Vogel unſere Zuneigung, ſo bewahrt er ſie ſich dauernd 
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durch ſeine Stimme, denn er verwendet ſeine reichen Stimmittel niemals in läjtiger, ſondern 
immer in anmutender Weiſe. Es iſt nicht zu viel geſagt, wenn man behauptet, daß der 
männliche Wellenpapagei den ſingenden Vögeln beigezählt werden muß, denn ſein Geplau— 
der iſt mehr als ein Gezwitſcher: es wird zu einem wenn auch beſcheidenen, jo doch recht an— 
ſprechenden Liedchen. Für mich hat der Geſang dieſes Prachtvogels etwas höchſt Angeneh— 
mes, und andere Tierzüchter ſind nicht bloß derſelben Meinung, ſondern haben auch erfahren, 
daß der Wellenſittich Lehre annimmt und die reichen Lieder anderer guter Sänger, die er 
hört, bald täuſchend nachahmt. Einzelne haben ſogar gelernt, Worte nachzuſprechen. Im 
übrigen ſteht der Wellenſittich hinter vielen anderen Papageien an Begabung etwas zurück. 

Der Tierzüchter, der Wellenſittiche paarweiſe hält, ſie entſprechend pflegt, möglichſt wenig 
ſtört und ihnen paſſende Niſthöhlen ſchafft, wird faſt ausnahmslos die Freude erleben, daß 
ſich ſeine Gefangenen vermehren. Geſchieht dies nicht, ſo liegt die Schuld in der Regel am 
Pfleger. Am vorteilhafteſten iſt es, wenn man einen Schwarm dieſer Vögel zuſammen— 
bringen und ihm einen größeren, womöglich freiſtehenden und luftigen Raum geben kann. 
Ein kleines Zimmer, das, ohne die Vögel zu ſtören, beliebig gelüftet und geheizt werden 
kann, deſſen Fußboden mit Sand beſtreut iſt, und deſſen Wände mit Niſtkäſten behangen 
ſind, genügt allen von den beſcheidenen Wellenſittichen an einen Aufenthaltsort geſtellten 
Anſprüchen. Nicht gerade nötig, aber doch ſehr zu empfehlen iſt, wenn in den Niſtraum 
außerdem noch lebende und durchaus unſchädliche Pflanzen, z. B. friſch abgeſchnittene 
Meiden- oder Baumzweige oder unreife Ahren unſerer Getreidearten gebracht werden. 

Zu den Niſthöhlen eignen ſich am beſten hohle Weidenbäume, deren inneren Raum man 
an mehreren Stellen durch Bretter abgetrennt hat, um das ganze Stück für mehrere Paare 
bewohnbar zu machen. Es empfiehlt ſich ferner, den Boden der Brutzimmer mit grobem 
Sägemehl zu beſtreuen. 

Man muß ſelbſt die Tiere gepflegt und ihre Fortpflanzung beobachtet haben, um die 
Begeiſterung verſtehen zu können, mit der alle wahren Liebhaber von ihnen ſprechen. Wäh— 
rend der Paarungszeit wird eigentlich ihre ganze Liebenswürdigkeit erſt kund und offenbar. 
„Das Männchen“, ſagt Devon, „iſt ein Muſter von einem Gatten, wie das Weibchen das 
Muſter von einer Mutter iſt. Jenes beſchäftigt ſich ausſchließlich mit ſeinem erwählten und nie 
mit einem anderen Weibchen, das etwa zugleich in demſelben Raume ſein möge; es iſt ſtets 
eifrig und aufmerkſam gegen ſein Weibchen. Auf einem Zweige vor der Offnung des Neſtes 
ſitzend, ſingt es der Gattin ſeine ſchönſten Lieder vor, und während ſie brütet, atzt es ſie mit 
ebenſoviel Eifer wie Vergnügen. Es iſt niemals traurig, ſtill oder ſchläfrig, wie ſo viele an— 
dere Papageien, ſondern immer heiter und liebenswürdig.“ 

Der Ausbau des Neſtes iſt ausſchließlich Sache des Weibchens. Es arbeitet mit dem 
Schnabel ſo lange an dem Eingangsloche, bis dieſes ſeinen Wünſchen entſpricht, nagt dann 
im Inneren größere oder kleinere Spänchen los und legt auf ſie in Zwiſchenräumen von 
zwei Tagen 4— 8 Eier, die das Gelege bilden. Dann brütet es ſehr eifrig 16—20 Tage, und 
während der ganzen Zeit wird es von dem Männchen gefüttert, verläßt deshalb auch nur 
ſeine Niſthöhle, um den dringlichſten Bedürfniſſen zu genügen. Die Jungen, die etwa 30 bis 
35 Tage im Neſte verweilen, verlaſſen letzteres erſt dann, wenn fie ganz befiedert find. Das 
Weibchen iſt immer eifrig bemüht, das Neſt reinzuhalten; es kehrt wie eine ordentliche Haus— 
frau jeden Morgen ſein Zimmer aus und putzt und reinigt ſeine Kinder mit großer Sorg— 
falt. Sofort nach dem Ausfliegen gehen die Jungen ans Futter, und wenige Tage ſpäter 
benehmen ſie ſich ganz wie die Alten; doch muß man um die Zeit des Ausfliegens eine ge— 
wiſſe Vorſicht anwenden, namentlich wenn man nur ein Paar Brutvögel im Käfig hat; denn 
die Eiferſucht des Vaters macht ſich dann oft in unbegreiflicher Weiſe geltend. Derſelbe 
Vogel, der ſeine Brut mit hingebender Zärtlichkeit fütterte, fällt zuweilen über die flügge ge— 
wordenen Kinder wütend her, greift ſie mörderiſch an und verletzt ſie nicht ſelten ſo, daß ſie 
infolge ſolcher Liebloſigkeit zugrunde gehen. Noch unfreundlicher als die Männchen zeigen 
ſich einzelne Weibchen, allerdings nicht gegen ihre eigenen, aber doch gegen Kinder von ihres 
gleichen. Solche dürfen ſelbſtverſtändlich nicht unter der Geſellſchaft geduldet, ſondern müſſen 
ſobald wie möglich herausgenommen und verbannt werden. 

Sofort nachdem die erſte Brut ſelbſtändig geworden iſt, ſchreiten die Alten zu einer zwei— 
ten, und wenn dieſe ausgeflogen iſt, gewöhnlich zu einer dritten und vierten; ja F. Schlegel 
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hat beobachtet, daß ein Paar ein volles Jahr ununterbrochen brütete. Junge Wellenſittiche 
zeigen ſich gleich von Anfang an ebenſo liebenswürdig wie die Eltern. Sie haben eine wahre 
Sucht, ihre jüngeren Geſchwiſter zu pflegen, und füttern dieſe trotz der Alten. Dabei äffen 
ſie gegenſeitig alles nach: was der eine tut, unternimmt auch der andere, im Klettern, Fliegen, 
Freſſen und Schwatzen. Der Lärm in ſolchen Kinderzimmern wird oft betäubend und manch— 
mal ſelbſt den Alten zu toll, die ihm dann möglichſt aus dem Wege gehen; und wenn nun erſt 
ein ganzer Schwarm zuſammengehalten wird, wenn vielleicht zehn Elternpaare zu gleicher 
Zeit Junge ausbrüten und in die Welt ſchicken, geht es meiſt luſtig und erregt im Raume her. 

Als Papageien, die vorwiegend den Boden bewohnen, erwähnen wir zuletzt den Erd— 
ſittich und den Höhlenſittich. Beide haben kurzen, dicken Schnabel ohne Zahnausſchnitt, kräf⸗ 
tige, auffallend hochläufige und langzehige, mit ſchwachen Nägeln bewehrte Füße, lange, 
ſpitzige Flügel und langen, abgeſtuften Schwanz mit gleichmäßig zugeſpitzten Federn. Das 
weiche, vorherrſchend grüne Gefieder trägt eine eigentümliche Querbänderung auf der Unter— 
ſeite und auf dem Schwanze ſowie Flecke auf der Oberſeite. 

Der Erdſittich, Pezoporus terrestris Shaw, ein Vogel von Droſſelgröße, verbreitet ſich 
über alle Teile Südauſtraliens mit Einſchluß von Tasmanien. Er bewohnt ſtändig ein gewiſſes 
Gebiet, aber faſt ausſchließlich den Boden; im Gezweig der Bäume ſieht man ihn äußerſt ſelten. 
In unfruchtbaren, ſandigen Gegenden, die mit niedrigen Gräſern und Kräutern beſtanden ſind, 
oder auf binſenbedecktem Moorboden lebt er einzeln oder paarweiſe und ſehr zurückgezogen, iſt 
deshalb auch ohne Hunde ſchwer oder nicht zu finden. Er läuft mit großer Schnelligkeit und 
Ausdauer nach Art einer Schnepfe im Graſe dahin, benutzt jedes paſſende Verſteck geſchickt 
und drückt ſich gelegentlich wie ein Huhn oder ein Sumpfvogel feſt auf den Boden nieder, ſo 
daß er leicht überſehen wird. Nur wenn er plötzlich überraſcht wird, erhebt er ſich, wie 
Sumpfvögel oder Hühner tun, fliegt dann reißend ſchnell über den Boden hin, führt ver— 
ſchiedene Zickzackwendungen in der Luft aus, fällt ſchnell wieder ein und rennt eiligſt weiter. 

Der Höhlenſittich, Geopsittacus occidentalis Gould, iſt ein Nachtvogel, der fi) am 
Tage in Höhlen aufhält und dieſe erſt nach Sonnenuntergang verläßt, um ſeiner Nahrung 
nachzugehen. Zu dieſer wählt er nicht bloß Körner, ſondern nagt, wie der Kakapo, gern 
Grasſpitzen ab. Seine Stimme iſt ein ſcharfes, eintöniges Pfeifen. 

Dreizehnte Ordnung: Rakenvögel. 
Kecht deutlich zeigt ſich der Unterjchied zwiſchen der neueren Vogelſyſtematik und der 

alten bei den im folgenden Abſchnitt behandelten Formen. Während die alte, hauptſächlich 
nur nach dem äußeren Habitus, nach Fuß- und Schnabelbau ſich richtende Einteilung dieſe 
Vogelarten zum Teil in weit voneinander getrennten Abteilungen aufführte, zwingt uns 
doch die Gleichartigkeit ihres inneren Baues, ſie als Angehörige einer einzigen Ordnung an— 
zuerkennen. Es handelt ſich um die Rakenvögel. Nur ein paar der allen gemeinſamen 
Merkmale ihres Baues ſeien hier erwähnt. Die Zahl der Halswirbel ſchwankt zwiſchen 13 
und 15. Die Naſenlöcher find durch eine Scheidewand getrennt, alſo „undurchgängig“. Die 
Füße ſind Baumfüße, die Zehen mannigfach geſtellt, frei oder teilweiſe verwachſen, manche 
haben eine oder zwei Wendezehen. Faſt alle ſind gute, wenn nicht vorzügliche Flieger. Alle 
ſind echte Baumvögel. Bei weitem die meiſten nehmen tieriſche Nahrung zu ſich. Die Jun— 
gen ſind echte, blindgeborene Neſthocker. — Die Rakenvögel find nach unten hin verwandt 
mit den Kuckucksvögeln, nach oben hin mit den Sperlingsvögeln. 

Die Witglieder der Ordnung ſind über die ganze Erde verteilt, wenn auch einzelne 
Untergruppen, wie die Kolibris, faſt ganz auf die Tropen beſchränkt ſind. Die Ordnung 
zerfällt in folgende Unterordnungen: Raken, Eulen, Nachtſchwalben, Seglervögel, Mäuſe— 
vögel, Nageſchnäbel und Spechtvögel. 

Erſte Unterordnung: Raken. 
An der Baſis der Ordnung der Rafenvögel ſtehen fünf nahe miteinander verwandte, ver— 

hältnismäßig primitiv gebaute Familien, die Gadow als Unterordnung der Nafen zuſammen— 
faßt, und von denen wir die Eigentlichen Raken, Eisvögel, Bienenfreſſer und Hopfe behandeln. 
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Die Familie der Eigentlichen Raken enthält 34 ziemlich große, meiſt in bunten Farben 
prangende, aber nie mit metalliſch glänzenden oder ſchimmernden Federn gezierte Arten und 
iſt nur auf der Oſthälfte der Erde vertreten. Der Schnabel iſt mindeſtens mittellang, kräftig, 
gerade, ſcharfſchneidig und an der Spitze übergebogen, der Fuß in der Regel kurz, ſchwach— 
läufig und kurzzehig; die Schwingen ſind mittellang oder lang und ziemlich breit; der 
Schwanz iſt in der Regel ebenfalls mittellang, aber bald gerade abgeſchnitten, bald ſchwach 
gerundet, bald ſeicht gegabelt; zuweilen ſind auch ſeine beiden äußerſten Federn weit über 
die übrigen verlängert. Das Gefieder iſt zerſchliſſen, aber harſch und rauh; Grün, Blau, 
Zimtbraun und Weinrot ſind die vorherrſchenden Farben. 

Als der Hauptverbreitungskreis der Nafen ſind die Tropengebiete der Alten Welt an— 
zuſehen. Eine Art der Familie kommt allerdings im Norden und auch in Europa vor. 
Trockene und ebene Gegenden bevorzugen ſie als Aufenthalt; in Gebirgen ſind die Raken 
ebenſo ſelten wie in feuchten und in beſonders fruchtbaren Gegenden. Bedingung für ihren 
Aufenthalt ſind große, einzeln ſtehende Bäume oder Felswände, Felskegel oder unbewohnte 
Gebäude, von denen aus ſie weite Umjchau haben, und deren Höhlen oder Spalten ihnen 
paſſende Niſtplätze bieten. 

Alle Raken ſind unruhige und unſtete Vögel. „Außerordentliche Scheu und die wachſamſte 
Vorſicht“, ſagt Gloger, „unermüdliche, wilde Lebhaftigkeit und ſtete, frohe Munterkeit ſamt be— 
ſonderem Hange zum Streiten und Lärmen und bei Alten eine trotzdem nicht zu bezähmende 
Unbändigkeit in der Gefangenſchaft: dieſe Eigenſchaften ſtechen als Hauptzüge ihres Charak— 
ters hervor.“ Im Gezweig der Bäume hüpfen ſie ebenſowenig umher wie auf dem Boden: 
ſie gebrauchen zu jeder Ortsveränderung ihre Schwingen. Der gewandte, ſchnelle und außer— 
ordentlich leichte Flug zeichnet ſich durch Gauklerkünſte der ſonderbarſten Art, z. B. ein merkwür— 
diges Überſchlagen, in hervorragender Weiſe aus. Die Stimme iſt ein unangenehm harſcher 
Laut, der dem deutſchen, ihm nachgebildeten Namen der Vögel ziemlich genau entſpricht. 

Nur ſolange die Sorge um die Brut ein Rakenpaar bindet, verweilt es an einem be— 
ſtimmten Orte; vor und nach der Brutzeit ſchweift es im Lande umher. Das Neſt wird an ſehr 
verſchiedenen Orten, immer aber auf dieſelbe Weiſe angelegt. In Europa niſtet die Blaurake 
in hohlen Bäumen, weshalb man geglaubt hat, daß alle übrigen Arten hiervon nicht ab— 
weichen; jetzt wiſſen wir, daß Mauerlöcher, Felsſpalten oder ſelbſt Höhlungen in ſteilen Erd— 
wänden und Gebäuden ebenſooft, vielleicht noch öfter, zur Aufnahme des Neſtes dienen müſſen. 
Dieſes ſelbſt iſt ein ſehr liederlicher Bau aus Halmen, Gewurzel, Haaren und Federn. Das Ge— 
lege enthält 4—5 glänzendweiße Eier. Sie werden von beiden Eltern wechſelweiſe bebrütet 
und auch die Jungen gemeinſchaftlich großgezogen. Für die Reinlichkeit des Neſtes tun freilich 
die Vögel gar nichts und leiden es, daß dieſes zuletzt zu einem wahrhaften Kothaufen wird. 

Auf dem Zuge begegnet man ihnen meiſt in größeren Scharen, dieſe aber verteilen ſich 
über einen weiten Raum, um ſich beim Fangen der Beute nicht gegenſeitig zu ſtören. Sie 
bedürfen viel Nahrung und dementſprechend ein weites Jagdgebiet, geſellen ſich aber, inſo— 
fern Eiferſucht und Futterneid nicht ins Spiel kommen, nicht minder gern als andere Vögel 
auch. Ja ſie tun noch mehr als die meiſten anderen: ſie paaren ſich ſogar mit anderen Arten 
ihrer Familie. Die Erzeugniſſe derartiger Ehen, Blendlinge, die ihre doppelte Abſtammung 
unverkennbar zeigen, ſind beſonders von der auch bei uns heimiſchen und zwei indiſchen 
Arten gefunden worden. 

Man hat lange Zeit gemeint, daß die Raken nicht gefangen gehalten werden könnten, alſo 
ſich für den Käfig in keiner Weiſe eigneten. Für alt gefangene Raken mag dieſe Behauptung 
bedingungsweiſe Gültigkeit haben, für jung dem Neſte entnommene trifft ſie in keiner Weiſe 
zu. Pflegt man dieſe mit Hingebung und Geſchick, gewährt man ihnen außerdem einen 
weiten Raum, jo zieht man ſich in ihnen Käfigvögel heran, die zu den unterhaltendſten und 
liebenswürdigſten zählen und ihrem Pfleger alle aufgewandte Mühe reichlich lohnen. 

Nicht bloß die Schönheit des Gefieders, ſondern auch das ſchmackhafte Fleiſch zieht den 
Raken Verfolgungen zu. In Deutſchland iſt der auffallende Vogel jedem Jäger preisgegeben; 
in Südeuropa ſtellt man ihm regelrecht nach. Außerdem haben die alten Raken von den 
Falken aller Art und die jungen von kletternden Raubſäugetieren zu leiden. Der vernünftige 
Menſch tut wohl, ſie zu ſchützen, denn nach allem, was man von ihnen beobachtet hat, darf 
man ſie zu den unbedingt nützlichen Vögeln zählen, und da ſie nun außerdem noch in anderer 
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Weiſe angenehm werden, indem ſie für eine von ihnen bewohnte Gegend eine große Zierde 
ſind und durch die Pracht ihres Gefieders wie durch ihre trefflichen Flugkünſte unſer Auge 
erfreuen, ſollte man nicht allein unnützen Bubenjägern, die ſie befehden und verfolgen, ent— 
gegentreten, ſondern auch ſonſt noch hilfreich ſich erweiſen, indem man die wenigen hohlen 
Bäume, die ſie benutzen können, ſtehen läßt, wo dies nur möglich iſt, vielleicht auch verſucht, 
durch Aushängen geräumiger Niſtkäſten ihnen Wohnungen zu verſchaffen und ſie dadurch 
an eine Gegend zu feſſeln. . 

Unjere Blaurake oder Mandel-, Garben-, Gold-, Grün- und Blaukrähe, die 
Heiden- oder Küchenelſter, der Birk-, Meer- oder Mandelhäher, der Galgen-, 
Golf-, Helf- und Halsvogel, Coracias garrulus I. (j. die beigeheftete farbige Tafel), 
entſpricht zumeiſt dem oben gezeichneten Bilde der Familie. Das Gefieder der Blaurake 
iſt prachtvoll. Kopf, Hals, Unterjeite und Flügeldecken ſind zart himmelblau, ins Grüne 
ſcheinend, die kleinen Deckfedern längs des Unterarmes, die Bürzel- und oberen Schwanz— 
deckfedern tief ultramarinblau, Mantel und Schulterfedern ſowie die hinteren Armſchwingen 
zimtbraun, die Schwungfedern ſchwarz, an der Wurzel himmelblau, von unten geſehen tief— 
blau, der Schwanz düſter himmelblau. Die Füße ſind dunkelgelb, die Iris iſt dunkelbraun. 
Die Länge beträgt 30 bis 32 em. 

Von Skandinavien an ſüdwärts iſt die Blaurake überall in Europa gefunden worden; 
ſie verbreitet ſich aber viel weiter und durchſtreift auf ihrem Zuge ganz Afrika und Südaſien. 

Erſt in den letzten Tagen des April trifft die Blaurake, aus ihrer Winterherberge kom— 
mend, bei uns ein, und ſchon im Auguſt begibt fie ſich wieder auf die Neije. Im Frühjahr 
begegnet man immer nur Paaren, im Herbſt in der Regel zwar ebenfalls einzelnen, unter 
Amſtänden aber auch Geſellſchaften, die aus einer Familie, d. h. aus mehreren Alten und 
deren Jungen, zuſammengeſetzt zu ſein pflegen. Während des Fruͤhjahrzuges eilen fie den 
erſehnten Brutplätzen zu; während des Herbſtzuges gönnen ſie ſich überall Zeit und laſſen 
ſich unter Umſtänden auch wohl durch reichliche Nahrung mehrere Tage an eine Stelle feſſeln. 
Auf den eigentlichen Heerſtraßen, beiſpielsweiſe im Niltal, kommt man dann tagtäglich mit 
ihnen zuſammen. In den Steppen Nordafrikas ſammeln ſich mehr und mehr der reiſenden 
Vögel, und häuft ſich irgendwo leicht zu erwerbende Beute, hat z. B. die gefräßige Wander— 
heuſchrecke einen Teil des Steppenwaldes überfallen, jo ſcharen ſich die Nafen oft in ganz 
ungewöhnlicher Menge. Einen bleibenden Aufenthalt während des Winters nehmen ſie 
aber in dieſen Steppen nicht. Weiter und weiter führt ſie die Reiſe, und erſt im Süden des 
Erdteiles, in Natal und im Damaraland, ſetzt das brandende Meer ihnen eine Grenze. 

In Deutſchland meidet die Blaurake die Nähe des Wenſchen faſt ängſtlich; in ſüd— 
licheren Gegenden wählt ſie zwar ebenfalls mit Vorliebe ungeſtörte Ortlichkeiten, ſcheut aber 
dort den ihr im allgemeinen freundlicher geſinnten Bewohner der Gegend nicht. Alte, zur 
Aufnahme ihres Neſtes paſſende Bäume ſtehen ihr in Südeuropa noch ſeltener als bei 
uns zur Verfügung, wohl aber fehlt es ihr hier nicht an Ruinen alter oder verlaſſener 
Gebäude und nötigenfalls an ſenkrecht abfallenden Erdwänden, in deren Ermangelung ſie 
vielleicht auch an Klippen eine geeignete Bruthöhlung findet. Aus dieſem Grunde begegnet 
man ihr dort viel häufiger als in Deutſchland, auch in Gegenden, die ſie hierorts meiden 
würde. In Deutſchland hat man bisher die Blaurake immer nur in hohlen Bäumen brütend 
gefunden. Daraus erklärt ſich ihr vereinzeltes Vorkommen; denn mehr und mehr werden die 
Bäume beſeitigt, die ſeit Menſchengedenken von ihr bewohnt wurden, und ſo ſehen ſich die 
Paare gezwungen, die Gegend zu verlaſſen. Im Bublitzer Stadtforſt niſteten vor Jahren 
jährlich zehn bis zwölf Paare; nachdem aber dort die alten Eichen, die den Vögeln früher 
Wohnung gewährt hatten, gefällt worden waren, verſchwanden ſie alle und verließen die 
Gegend. So wie hier ergeht es überall; es iſt daher kein Wunder, daß dieſe Zierde unſerer 
Wälder und Fluren von Jahr zu Jahr ſeltener wird. 

Wenige Vögel beleben eine Gegend jo wie die Blaurake. Überſehen kann man ſie nicht. 
Sie iſt höchſt unſtet und flüchtig, ſolange ſie nicht die Sorge um die Brut an ein ganz be— 
ſtimmtes Gebiet feſſelt, ſchweift während des ganzen Tages umher, von Baum zu Baum 
fliegend, und ſpäht von den Wipfeln oder von den Spitzen dürrer Aſte aus nach Nahrung. 
Bei trübem Wetter mürriſch und verdroſſen, tummelt ſie ſich bei Sonnenſchein oft in hoher 
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Luft umher und führt dabei ſonderbare Schwenkungen aus, ſtürzt ſich z. B. plötzlich aus 
bedeutender Höhe kopfüber in die Tiefe hernieder und ſtrebt dann langſam wieder aufwärts 
oder ſchwenkt ſich taubenartig unter haſtigen Flügelſchlägen ſcheinbar zwecklos durch die 

Luft, ſo daß man ſie immer leicht erkennen kann. Dieſe Spiele geſchehen unzweifelhaft 
hauptſächlich zur Unterhaltung des Weibchens, werden wenigſtens während der Brutzeit viel 
öfter als ſonſt beobachtet, dienen aber auch dazu, der Bewegungsluſt der Raken und inneren 
Erregungen Ausdruck zu geben. Ebenſo ſcheint der Vogel manchmal nur ſeine Flugkunſt 
zeigen oder ſelbſt erproben zu wollen, denn er treibt ſolche Spiele auch einzeln, gewiſſer— 
maßen ſich ſelbſt zur Freude. Jedenfalls bekundet die Rake fliegend ihre hervorragendſte 
Begabung. Im Gezweig hüpft ſie nicht umher, bewegt ſich vielmehr wie die meiſten übrigen 
Rafenvögel immer nur mit Hilfe der Flügel von einem Ute zum anderen. 

Das Weſen der Raken ſcheint nicht gerade liebenswürdig zu ſein. Sehr oft ſieht man 
ſie mit anderen Vögeln oder mit ihresgleichen in Streit liegen. Graf von der Mühle ver— 
ſichert, daß ſie mit der Dohle, Naumann, daß ſie mit anderen um ſie wohnenden Vögeln 
gute Freundſchaft halte: das erſtere iſt richtig, das letztere hat wohl nur bedingungsweiſe 
Geltung; denn nicht bloß die Raubvögel, ſondern auch Würger, Häher und Krähen werden 
von ihr heftig angefallen. Die Stimme entſpricht dem Namen: ſie iſt ein hohes, ſchnarren— 
des, beſtändig wiederholtes „Nafer raker raker“, der Zorneslaut aber ein kreiſchendes „Räh“ 
und der Ton der Zärtlichkeit ein klägliches, hohes „Kräh“. — „Bei ſchönem Wetter“, ſagt 
Naumann, „ſteigt das Männchen in der Nähe, wo das Weibchen brütet, mit einem ‚Raf 
rak jacke bis zu einer ziemlichen Höhe empor, aus welcher es ſich auf einmal wieder herab— 
ſtürzt, dabei immer überpurzelt, ſich in der Luft hin und her wiegt und unter einem ſchnell 
aufeinanderfolgenden ‚Räh räh räh‘, in welches es das ‚NRaf‘ verwandelt, ſobald es ſich zu 
überpurzeln anfängt, wieder ſeinen Sitz auf der Spitze eines dürren Aſtes einnimmt. Dies 
ſcheint den Geſang vorzuſtellen.“ 

Allerlei Kerbtiere und kleine Lurche, namentlich Käfer, Heuſchrecken, Gewürm, kleine 
Fröſche und Eidechſen, ſind die Nahrung der Rake. Eine Maus nimmt ſie wohl auch mit auf, 
und kleine Vögel wird ſie ebenfalls nicht verſchmähen. Für gewöhnlich freilich ſind Kerbtiere 
ihre Hauptnahrung. Von ihrem hohen Sitze ſchaut ſie in die Runde, fliegt ſchnell nach dem 
erſpähten Inſekt hin, ergreift es mit dem Schnabel, verzehrt es und kehrt auf den Stamm 
zurück. Waſſer ſcheint für ſie kein Bedürfnis zu ſein: die Behauptung, daß ſie niemals trinke 
und ſich auch nicht bade, gewinnt an Wahrſcheinlichkeit, wenn man den Vogel mitten in der 
waſſerloſen Steppe oder Wüſte ſich umhertreiben ſieht, wie ich es beobachtet habe. 

Ich will unentſchieden laſſen, ob die urſprünglichen Brutplätze der Nafen Baum— 
höhlungen und die ſelbſt ausgegrabenen Erdlöcher oder die Ritzen in Gebäuden nur Not— 
behelfe ſind, oder ob das Umgekehrte der Fall iſt; ſo viel aber unterliegt keinem Zweifel, daß 
unſer Vogel im Süden Europas Erdlöcher und Höhlungen in Felſen und Mauern viel 
häufiger benutzt als Baumhöhlen. An geeigneten Orten brüten die Raken in kleinen Siede— 
lungen, und außerdem fand man ſie hier wiederholt in guter Nachbarſchaft mit Dohlen, 
Bienenfreſſern und Seglern. Je nach dem Standort iſt das Neſt verſchieden, die Mulde aber 
immer mit zartem Gewurzel, Halmen, Tierhaaren und Federn ausgekleidet. Das Gelege 
beſteht aus 4— 5 glänzend weißen Eiern. Beide Geſchlechter brüten abwechſelnd und jo 
eifrig, daß man ſie über den Eiern mit der Hand ergreifen kann. Die Jungen werden mit 
Kerbtieren und Maden großgefüttert, fliegen bald aus, begleiten die Eltern dann aber noch 
längere Zeit und treten endlich mit ihnen gemeinſchaftlich die Winterreiſe an. Gegen Feinde, 
welche die Jungen bedrohen, benehmen ſich die Alten höchſt mutig, ſetzen wenigſtens ihre 
eigene Sicherheit rückſichtslos aufs Spiel. 

Jung dem Neſt entnommene und aufgefütterte Blauraken haben mir viel Vergnügen 
bereitet. Nachdem ſie eine Zeitlang geatzt worden waren, gewöhnten ſie ſich bald an ein 
geeignetes Erſatzfutter und ſchlangen von dieſem gierig verhältnismäßig erhebliche Mengen 
hinab. Trotz dieſer Gefräßigkeit ſchienen ſie eigentlich niemals geſättigt zu ſein, ſtürzten ſich 
mindeſtens, ſobald man ihnen Kerbtiere zeigte, mit gleicher Gier auf dieſe wie vorher auf 

das erwähnte Futter. Dadurch, daß ich ihnen täglich die Mehlwürmer ſelbſt reichte, wur— 
den ſie bald ſo zahm, wie ſonſt nur irgendein Rabe es werden kann. Schon bei meinem 
Erſcheinen begrüßten ſie mich, flogen unter zierlichen Schwenkungen von ihren Sitzen herab 
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auf meine Hand, ließen ſich widerſtandslos ergreifen, fraßen tüchtig und kehrten, ſobald ich 
ſie freigegeben hatte, nach einigen Schwenkungen wieder auf die Hand zurück, die ſie eben 
umſchloſſen hatte. Anderen Vögeln, deren Raum ſie teilten, wurden ſie nicht beſchwerlich, 
lebten vielmehr, ſo oft ſie auch unter ſich in unbedeutende Streitigkeiten gerieten, mit allen 
Mitbewohnern ihres Käfigs in Eintracht und Frieden. Nachdem ich jahrelang dieſe früher 
auch von mir verkannten Vögel gepflegt habe, darf ich ſie allen Liebhabern auf das wärmſte 
empfehlen. Wer ihnen einen weiten, paſſend hergerichteten Kaum anweiſen und Kerbtier— 
nahrung, wären es auch nur Mehlwürmer, in genügender Wenge beſchaffen kann, wird mir 
beiſtimmen und ſie ebenſo liebgewinnen wie ich. 

* 

Nach einem der prachtvollſten Vögel unſeres Erdteiles, der außerdem in vielen Sagen 
und Märchen verherrlicht iſt, hat eine zahlreiche, etwa 200 Arten zählende Familie den 
Namen Eisvögel erhalten. Da nur ſehr wenige Eisvogelarten in gemäßigten oder gar in 
kalten, eisreichen Gegenden vorkommen, ſo würde dieſer Name freilich ſehr unpaſſend ſein, 
wenn „Eis“ hier ſeine gewöhnliche Bedeutung hätte. Dieſes Wort bezeichnete jedoch vordem 
in unſerer Sprache auch „blau“, wie in Iſegrim, Eiſenbart, Eiſen und ſchließlich allerdings 
auch in Eis. „Blauvögel“ iſt aber kein ſchlechter Name für dieſe Tiere, bei deren Mehrzahl 
Blau die Hauptfarbe des Gefieders iſt. 

Die Eisvögel kennzeichnen ſich durch kräftigen Leib, kurzen Hals, großen Kopf, kurze 
oder mittellange Flügel, kurzen oder höchſtens mittellangen Schwanz, langen, ſtarken, ge— 
raden, kantigen, ſpitzigen Schnabel, ſehr kleine Füße und glattes, meiſt in prächtigen Farben 
prangendes Gefieder. Vom inneren Bau ſei nur erwähnt, daß die Zunge, wie bei vielen 
langſchnäbeligen Vögeln, ſehr kurz, kaum länger als breit, der Drüſenmagen ſehr gering ent— 
wickelt, der Muskelmagen dünnhäutig und ſtark dehnbar iſt. 

Die Eisvögel ſind zwar Weltbürger, aber recht ungleichmäßig über die Erde verteilt. 
Viele Arten der Familie bevorzugen die Nachbarſchaft kleinerer oder größerer Gewäſſer, 
aber nicht alle ſind an das Waſſer gebunden, nicht wenige, vielleicht ſogar die meiſten, im 
Gegenteil Waldvögel im eigentlichſten Sinne. Da nun ſelbſtverſtändlich die abweichende 
Lebensweiſe mit Eigentümlichkeiten im Bau und in der Beſchaffenheit des Gefieders im eng— 
ſten Einklang ſteht, hat man die Familie mit vollſtem Recht in zwei Unterfamilien zerlegt, 
deren eine die ſtoßtauchenden Waſſer- und deren andere die Landeisvögel oder Lieſte umfaßt. 

Die Unterfamilie der Waſſereisvögel oder Fiſcher mit 51 Arten kennzeichnet ſich 
vornehmlich durch den langen, ſeitlich ſehr zuſammengedrückten Schnabel und das ſtets ſehr 
glatte, eng anliegende, fettige Gefieder. Alle Arten ſiedeln ſich in der Nähe von Gewäſſern 
an und folgen dieſen bis hoch ins Gebirge hinauf, ſoweit es Fiſche gibt, und bis zum Meeres— 
geſtade hinab. Längs der Gewäſſer leben ſie einzeln oder höchſtens paarweiſe; wie alle 
Fiſcher ſind auch ſie ſtille, grämliche, neidiſche Geſellen, die Umgang mit ihresgleichen oder 
mit anderen Vögeln überhaupt möglichſt vermeiden und in jedem lebenden Weſen einen 
Störer ihres Gewerbes erblicken. 

Ihre Begabungen ſind eigentümlicher Art. Zu gehen vermögen ſie kaum, im Fliegen 
ſind ſie auch verhältnismäßig ungeſchickt, und das Waſſer beherrſchen ſie ebenfalls nur in 
gewiſſem Grade: ſie tauchen in abſonderlicher Weiſe und können ein wenig ſchwimmen. Unter 
ihren Sinnen ſteht das Geſicht obenan; ziemlich gleichhoch entwickelt ſcheint das Gehör zu 
ſein. Alle Arten der Eisvögel ziehen eine zahlreiche Brut heran, für die ſie mit großer Hin— 
gebung ſorgen. Zum Niſten wählen ſie ſich ſteile Erdwände, in denen ſie eine tiefe Höhle 
ausgraben, deren hinteres Ende zur eigentlichen Niſtkammer erweitert wird. 

Unjer Gewöhnlicher Eisvogel oder Königsfiſcher, der Afer-, Waſſer- oder 
Seeſpecht, Eiſengart und Martinsvogel, Alcedo ispida L., kennzeichnet ſich durch 
folgende Merkmale: der Schnabel iſt lang, dünn, gerade, von der ſtarken Wurzel an nach 
und nach zugeſpitzt, an der Spitze keilförmig oder etwas zuſammengedrückt, an den ſcharfen 
Schneiden ein wenig eingezogen. Die Füße ſind ſehr klein und kurz; die mittelſte der drei 
Vorderzehen iſt mit der faſt ebenſo langen äußeren bis zum zweiten, mit der kürzeren inneren 
bis zum erſten Gelenke verwachſen, die Hinterzehe iſt ſehr klein, der Flügel kurz und ziemlich 
ſtumpf, der Schwanz ſehr kurz. Das Gefieder iſt reich, aber glatt anliegend, zerſchliſſen, jedoch 
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derb, prachtvoll gefärbt, oben metalliſch, unten ſeidig glänzend. Die Federn des Hinterkopfes 

ſind zu einer kleinen Holle verlängert. Oberkopf und Hinterhals ſind auf düſter grün- 

ſchwarzem Grunde mit ſchmalen, dicht ſtehenden, meerblauen Querbinden gezeichnet, Schul— 

tern, Flügeldecken und die Außenfahne der braunſchwarzen Schwingen dunkel meergrün, 

die Flügeldeckfedern mit rundlichen, meerblauen Spitzenflecken geziert, die mittleren Teile 

der Oberſeite ſchön türkisblau, ein Streifen über den dunkleren Zügeln und ein Längs— 

fleck am unteren Augenrande bis hinter die Ohrgegend lebhaft zimtroſtrot, Kinn und Kehle 

Eisvogel, Alcedo ispida Z. 2½ natürlicher Größe. 

roſtgelblichweiß, ein breiter Streifen, der ſich von der Schnabelwurzel und unter dem Zimtrot 

der Ohrgegend hinabzieht, dunkel meerblau, der Schwanz blau und die ganze Unterjeite 

ſchön zimtrot. Die Iris iſt tiefbraun, der Schnabel ſchwarz, die Wurzel der unteren Hälfte 

rot, der kleine Fuß lackrot. Die Länge beträgt 17 em. 

Ganz Europa ſowie Wittelaſien bis Japan ſind die Heimat des Eisvogels. In Nord— 

weſtafrika kommt er als Brutvogel vor, Nordoſtafrika beſucht er regelmäßig während des 

Winters, ohne jedoch dort zu brüten. Auch in Griechenland hat man bis jetzt weder Neſt 

noch Eier von ihm gefunden, ſo häufig man dem Vogel auch in den Wintermonaten begeg— 

net. Aus dieſem zeitweiligen Auftreten im Süden ſeines Verbreitungsgebietes geht hervor, 

daß ein beträchtlicher, wahrſcheinlich der größte Teil der nordiſchen Eisvögel wandert, viel— 

leicht ſogar regelmäßig zieht. 
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In Deutſchland ſieht man den prachtvollen Vogel überall, immer aber nur einzeln. Am 
liebſten bewohnt er kleine Flüſſe und Bäche mit klarem Waſſer, und ihnen zuliebe ſteigt er 
auch hoch im Gebirge empor, in den Alpen, laut Tſchudi, bis zu 1800 m Höhe. An trüben 
Gewäſſern fehlt er meiſt, wenn auch nicht immer. Flüſſe oder Bäche, die durch Wälder fließen 
oder wenigſtens an beiden Ufern mit Weidicht beſtanden ſind, bieten ihm Aufenthaltsorte, 
wie er ſie vor allen anderen leiden mag, und wenn ſie ſo viel Fall haben, daß ſie im Winter 
wenigſtens nicht überall zufrieren, verweilt er an ihnen auch in dieſer ſchweren Zeit. Sind 
die Verhältniſſe nicht ſo günſtig, ſo muß er ſich wohl oder übel zum Wandern bequemen, 
und gelegentlich dieſer Wanderungen fliegt er bis nach Nordafrika hinüber. 

Gewöhnlich ſieht man ihn nur, während er pfeilſchnell über den Waſſerſpiegel dahin— 
eilt; denn der, der ihn im Sitzen auffinden will, muß ſchon ein Kundiger ſein. Namentlich 
in der Nähe bewohnter Ortſchaften oder überhaupt in der Nähe regen Verkehres wählt er 
ſich zu ſeinen Ruheſitzen ſtets möglichſt verſteckte Plätzchen und Winkel aus, beweiſt darin 
ein großes Geſchick, ſcheint auch lange zu wählen, bis er den rechten Ort gefunden hat. Daß 
der ſchließlich gewählte Platz der rechte iſt, erkennt man bald, weil alle Eisvögel, die einen 
Fluß beſuchen, ſich ſtets auch dieſelben Sitzplätze erküren. Die Nacht verbringt er unter einer 
überhängenden Uferſtelle oder in einer Höhlung. Jeder einzelne Eisvogel, oder wenigſtens 
jedes Paar, behauptet ein gewiſſes Gebiet und verteidigt es mit Hartnäckigkeit: er duldet 
höchſtens den Waſſerſchmätzer und die Bachſtelze als Genoſſen. 

Der Eisvogel ſitzt buchſtäblich halbe Tage lang regungslos auf einer Stelle, immer ſtill, 
den Blick auf das Waſſer gekehrt, mit Ruhe einer Beute harrend. Ungeſtört gibt er den ein— 
genommenen Sitz bloß dann auf, wenn er verzweifelt, von ihm aus etwas zu erbeuten. Iſt 
das Glück ihm günſtig, ſo bringt er weitaus den größten Teil den Tages auf derſelben Stelle 
zu. Wenn man ihn geduldig beobachtet, ſieht man ihn plötzlich den Hals ausſtrecken, fi 
nach vorn überbeugen, ſo daß der Schnabel faſt ſenkrecht nach unten gerichtet iſt, und plötz— 
lich wie ein Froſch oder richtiger wie ein Pfeil in das Waſſer ſtürzen, ohne daß er dabei die 
Flügel gebraucht. Gewöhnlich verſchwindet er vollkommen unter dem Waſſer, arbeitet ſich 
aber durch einige Flügelſchläge bald wieder zur Oberfläche empor, ſchwingt ſich von neuem 
zu ſeinem Sitze hinauf, ſchüttelt das Waſſer vom Gefieder ab, putzt dieſes vielleicht auch ein 
wenig und nimmt die vorige Stellung ein. Hat er ſich mehreremal vergeblich bemüht, Beute 
zu gewinnen, oder gar keinen Fiſch geſehen, ſo entſchließt er ſich endlich, ſeinen Platz zu 
wechſeln. Das Fliegen erfordert, wie es ſcheinen will, alle Kraft und Anſtrengung des 
Vogels, denn die kurzen Schwingen können den ſchweren Rumpf kaum fortſchleppen und 
müſſen ſo raſch bewegt werden, daß man die einzelnen Bewegungen nicht mehr unterſcheiden 
kann. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, iſt der Flug reißend ſchnell, aber auch ſehr 
einförmig, denn er geht meiſt in einer geraden Linie dahin, immer gleichhoch über dem Waſſer 
hinweg. Manchmal aber ſieht man den Vogel ſich auch über das Gewäſſer erheben, plötz— 
lich flatternd oder rüttelnd ſich ſtill halten, ſorgſam nach unten ſchauen und mit einem Male 
von dieſer Höhe aus in die Tiefe ſtürzen. Derartige Künſte betreibt er beſonders über breiten 
Gewäſſern, deren Ufer ihm geeignete Warten nicht gewähren, zumal wenn es ſich darum 
handelt, die zahlreiche Brut zu ernähren; ſie ſcheinen alſo gewiſſermaßen das letzte Mittel 
zu ſein, das er anwendet, um Beute zu erringen. Wenn ſich die Liebe in ihm regt, macht er 
von ſeiner Flugbegabung noch umfaſſenderen Gebrauch. 

Die Nahrung beſteht vorzugsweiſe aus kleinen Fiſchen und Krebſen, nebenbei aber 
auch aus Kerbtieren, mit denen namentlich die Brut großgefüttert wird. Nach Liebe frißt er 
auch die als „Hülſenwürmer“ bekannten, im Waſſer lebenden Larven der Köcherfliegen. 
Libellen fängt er, indem er aus der Luft auf ſie ſtößt, wenn ſie Eier legend unmittelbar über 
dem Waſſer ſchweben. Er iſt gefräßig und bedarf zu ſeiner Sättigung mehr, als man an— 
zunehmen pflegt. Wenn den Erforderniſſen ſeines Magens Genüge geſchehen ſoll, müſſen 
ihm tagtäglich 10 — 12 fingerlange Fiſchchen zum Opfer fallen. Hinſichtlich der Art der 
Fiſche zeigt er ſich nicht wähleriſch, fängt vielmehr jeden, deſſen er habhaft werden kann, und 
weiß ſelbſt eine ziemlich große Beute zu bewältigen. Auf dieſe lauert er, nach Naumanns 
Ausdruck, wie die Katze auf die Maus. Er fängt nur mit dem Schnabel, ſtößt deshalb oft 
fehl und muß ſich zuweilen ſehr anſtrengen, ehe ihm eine Beute wird. Die Art und Weiſe 
ſeines Fanges erfordert Umſicht in der Wahl ſeiner Plätze; denn das Waſſer, in dem er fiſcht, 
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darf nicht zu ſeicht ſein, weil er ſich ſonſt leicht durch die Heftigkeit ſeines Stoßes beſchädigen 
könnte, es darf aber auch nicht zu tief ſein, weil er ſonſt ſeine Beute oft fehlt. Anhaltender 
Regen, der das Gewäſſer trübt, bringt dem Eisvogel Not, ja ſelbſt den Untergang, und ebenſo 
wird ihm der Winter nicht ſelten zum Verderben, denn ſeine Jagd endet, ſobald er die Fiſche 
nicht mehr ſehen kann. Im Winter muß er ſich mit den wenigen offenen Stellen begnügen, die 
die Eisdecke eines Gewäſſers enthält; aber er iſt dann dem Ungemach ausgeſetzt, unter das 
Eis zu geraten und die Offnung nicht wieder zu finden. Auf dieſe Weiſe verliert mancher 
Eisvogel ſein Leben. Zuweilen wird ihm auch ein glücklicher Fang verderblich: er verſucht, 
einen zu großen Fiſch hinabzuwürgen, und erſtickt dabei. Fiſchgräten, Schuppen und andere 
harte Teile ſeiner Nahrung ſpeit er in Gewöllen wieder von ſich. Das über die Nahrung des 
Eisvogels Witgeteilte beweiſt, daß er in kultivierten Gegenden zu den unbedingt ſchädlichen 

Vögeln gehört; beſonders der Forellenzucht kann er ſehr verderblich werden. 
Während der Paarungszeit gebärdet ſich auch der Eisvogel ſehr erregt. „Das Männ— 

chen“, ſagt mein Vater, „ſetzt ſich dann auf einen Strauch oder Baum, oft ſehr hoch, und 
ſtößt einen ſtarken, pfeifenden, von dem gewöhnlichen Rufe verſchiedenen Ton aus. Auf 
dieſen kommt das Weibchen herbei, neckt das Männchen und fliegt weiter. Das Männchen 
verfolgt es, ſetzt ſich auf einen anderen Baum und ſchreit von neuem, bis das Weibchen ſich 
abermals nähert. Bei dieſem Jagen, das ich nur des Vormittags bemerkt habe, entfernen 
ſich beide 200—300 Schritt vom Waſſer und ſitzen mit hoch aufgerichtetem Körper auf den 
Feldbäumen, was ſie ſonſt nie tun.“ 

Sobald ſich der Eisvogel zu Ende März oder Anfang April gepaart hat, ſucht er ſich 
nach den Beobachtungen meines Vaters einen Platz für das Neſt aus. Dieſer iſt allemal ein 
ſchroffes, trockenes, vom Graſe ganz entblößtes Ufer, an dem keine Waſſerratte, kein Wieſel 
und kein anderes Raubtier hinaufklettern kann. In dieſe ſenkrechte Aferwand hacken die Eis— 
vögel 30-60 em vom oberen Rande ein rundes Loch, das gewöhnlich 5 em im Durchmeſſer 
hat, 0,5 —1 m tief iſt, etwas aufwärts ſteigt und am Ausgang unten zwei Furchen zeigt. 
Am hinteren Ende erweitert ſich dieſes Loch zu einer rundlichen, backofenähnlichen Höhle, die 
8 10 em in der Höhe und 10 —13 em in der Breite hat. Dieſe Höhlung iſt nach Ablage 
des erſten oder zweiten Eies unten mit Gräten und Schuppen von Fiſchen ausgelegt, wie 
gepflaſtert, trocken und ein wenig vertieft. Die Unterlage entſteht aus den Gewöllen der Alten, 
ſpäter vermehrt durch die der Jungen, und iſt für die Brut darum vorteilhaft, weil ſie ein 
ſchlechter Wärmeleiter iſt. Auf den Fiſchgräten liegen die 6—7 Eier. Sie ſind wunderſchön, 
von einer Glätte, einem Glanze und, ausgeblaſen, von einer Weiße wie die ſchönſte Emaille. 
An Größe kommen ſie faſt einem Singdroſſel-Ei gleich, ſo daß es mir unbegreiflich iſt, wie 
ſie der Eisvogel mit ſeinen kurzen und harten Federn alle bedecken und erwärmen kann. 

Wenn der Eisvogel beim Aushacken des Loches, wozu er manchmal 2—3 Wochen 
braucht, auf Steine trifft, ſucht er ſie herauszuarbeiten. Gelingt dies nicht, ſo läßt er ſie 
ſtehen und arbeitet um ſie herum, ſo daß ſie zuweilen in die Röhre vorragen. Solcher Stein— 
chen wegen iſt der Eingang zum Neſte oft krumm. Häufen ſie ſich aber zu ſehr, ſo verläßt 
der Vogel die Stelle und hackt ſich nicht weit davon ein anderes Loch. Bei dem ganzen Ge— 
ſchäft zeigt er eine bewundernswerte Ausdauer; der hackende und grabende Schnabel wird 
dabei an der Spitze oft merklich abgenutzt. Hinſichtlich des Neſtbaues gleichen die Eisvögel 
den Spechten, nur mit dem Anterſchiede, daß dieſe in morſchen Bäumen, jene aber in der 
trockenen Erde ihr Neſt anbringen. 

Merkwürdig iſt es, wie feſt ein brütender Eisvogel auf ſeinen Eiern oder ſeinen nackten 
Jungen ſitzt. Man kann am Ufer pochen, wie man will, er kommt nicht heraus; ja, er bleibt 
noch ruhig, wenn man anfängt, das Loch zu erweitern, und verläßt ſeine Brut erſt dann, 
wenn man ihm ganz nahe auf den Leib rückt. 

Naumann gibt an, daß man in einzelnen Neſtern bis 11 Eier findet, und berichtet noch 
einiges über das Jugendleben der Vögel. „Das Weibchen“, ſagt er, „brütet allein, und das 
Männchen bringt ihm, während jenes faſt unausgeſetzt 14— 16 Tage lang über den Eiern ſitzt, 
nicht nur Fiſche zur Nahrung, ſondern trägt auch beiläufig deſſen Unrat aus dem Neſte weg, 
was beide Gatten nachher auch mit dem der Jungen tun. Die unlängſt aus den Eiern geſchlüpf— 

ten Jungen ſind häßliche Geſchöpfe. Sie ſind ganz nackt, mehrere Tage blind und von ſo un— 
gleicher Größe, daß ich ſogenannte Neſtküchlein gefunden habe, die kaum halb ſo groß wie die 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 23 
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anderen waren. Ihr Kopf iſt groß, der Schnabel aber noch ſehr kurz und der Unterſchnabel 
meiſtens einige Millimeter länger als der Oberſchnabel. Sie ſind höchſt unbehilflich und kriechen 
durcheinander wie Gewürm. Zu dieſer Zeit werden ſie von den Alten mit Kerbtierlarven und 
vorzüglich mit Libellen, denen dieſe zuvor Kopf und Flügel abſtoßen, gefüttert. Später be— 
kommen ſie auch kleine Fiſche, und wenn ihnen nach und nach die Federn wachſen, ſo ſcheinen 
ſie überall mit blauſchwarzen Stacheln bekleidet zu ſein, weil die Federn in ſehr langen Scheiden 
ſtecken, die nicht ſo bald aufplatzen. Die Jungen ſitzen überhaupt lange im Neſt, ehe ſie zum 
Ausfliegen fähig werden, und ihre Ernährung verurſacht den Alten viel Mühe, weshalb ſie ſich 
denn auch in dieſer Zeit ungemein lebhaft und tätig zeigen. Die ausgeflogenen Jungen werden 
in die ruhigſten Winkel der Ufer, beſonders in Geſträuch, Flechtwerk oder zwiſchen die aus— 
gewaſchenen Wurzeln am Ufer ſtehender Bäume geführt, ſo daß ein kleiner Umkreis die ganze 
Familie beherbergt, jeder einzelne alſo unweit des anderen einen ſolchen Sitz hat, wo er wenig- 
ſtens von der Uferjeite her nicht Jo leicht geſehen werden kann. Die Alten verraten ſie, wenn man 
ſich zufällig naht, durch ängſtliches Hin- und Herfliegen in kurzen Räumen und durch klägliches 
Schreien, während die Jungen ſich ganz ſtill und ruhig verhalten. Stößt man ſie aus ihrem 
Schlupfwinkel, ſo flattert das eine da-, das andere dorthin, und die Alten folgen bald dieſem, 
bald jenem unter kläglichem Schreien. Es währt lange, ehe ſie ſich die Fiſche fangen lernen.“ 

Es iſt nicht bekannt, daß irgendein Raubtier dem Eisvogel nachſtellt. Der erwachſene 
entgeht durch ſeine Lebensweiſe vielen Verfolgungen, denen andere Vögel ausgeſetzt ſind, 
und die Neſthöhle iſt, wie ſchon erwähnt, faſt immer jo angelegt, daß kein beutegieriges Raub— 
tier zu ihr gelangen kann. Auch der Wenſch behelligt unſeren Fiſcher im ganzen wenig, nicht 
etwa aus Gutmütigkeit oder Tierfreundlichkeit, ſondern weil ſich der ſcheue Geſell vor jeder— 
mann in acht nimmt. Nicht immer gelingt es, das ſchöne Geſchöpf an die Gefangenſchaft zu 
gewöhnen. Jung aus dem Neſte genommene Eisvögel laſſen ſich mit Fleiſch und Fiſchen 
großfüttern und dann auch längere Zeit am Leben erhalten; alt eingefangene ſind ungeſtüm 
und ängſtlich, verſchmähen oft das Futter und flattern ſich bald zu Tode. 

Ein anderer wichtiger Vertreter der Waſſereisvögel iſt der Graufiſcher, Ceryle rudis I, 
der ſich von Agypten und Syrien aus wiederholt auch nach Europa verflogen hat. Er unter— 
ſcheidet ſich vom Königsfiſcher durch ſeine beſſeren Flugwerkzeuge: die Flügel ſind bedeutend 
länger und ſpitzer, und auch der Schwanz iſt verhältnismäßig lang und breit, wodurch dem 
Graufiſcher natürlich ein viel gewandterer Flug ermöglicht wird. Seine Färbung iſt ſehr be— 
ſcheiden, das Gefieder der Oberſeite ſchwarz und weiß geſcheckt, das der unteren Seite bis auf 
zwei ſchwarze Bruſtbänder und einige dunkle Flecke auf dem Schenkel rein weiß. Das Weibchen 
beſitzt zum Unterſchied vom Männchen nur ein ſchwarzes Bruſtband. Die Länge beträgt 26 em. 

Der Graufiſcher iſt weit verbreitet. Er findet ſich in faſt allen Ländern Afrikas, in Sy— 
rien, Paläſtina, Perſien und ebenſo in Indien und Südaſien überhaupt. In den Nilländern 
iſt er gemein, weshalb ich ihn durch eigene Anſchauung kennen lernte. 

Gewöhnlich ſieht man dieſen Eisvogel auf den Stangen der Schöpfeimer ſitzen, ſeine 
weiße Bruſt dem Strome zugekehrt. Findet er eine Palme oder Mimoſe unmittelbar am Nil— 
ufer, von deren Zweigen einer zum Aufſitzen geeignet iſt, ſo nimmt er auch hier ſeinen Stand, 
und ebenſo gern läßt er ſich auf dem Holzwerk der Schöpfräder nieder, die durch Ochſen 
bewegt werden und die allen Reiſenden wohlbekannte, von allen verwünſchte „Nilmuſik“ 
hervorbringen. Der Graufiſcher teilt die Scheu feines zierlichen Vetters nicht. Er fühlt ſich 
ſicher in feiner Heimat, denn er weiß, daß er dem Ägypter trauen darf und von ihm nichts 
zu befürchten hat. Der Vogel betätigt manche Eigentümlichkeit, die den Neuling überraſcht; 
die überraſchendſte aber iſt doch ſeine Vertrautheit mit dem Weſen des Menſchen. Unmittel- 
bar über dem Knaben, der die Rinder am Schöpfrade mit der Peitſche antreibt, und buch— 
ſtäblich im Bereich der Geißel ſitzt er ſo ruhig, als ob er von dem Knaben gezähmt und ab— 
gerichtet wäre und in ihm ſeinen Gebieter und Beſchützer zu erblicken habe; neben und über 
den waſſerſchöpfenden Weibern fliegt er ſo dicht vorbei, daß es ausſieht, als wolle er ſie vom 
Strom vertreiben. Im Gegenſatz zu unſerem Eisvogel iſt er ein umgänglicher, verträglicher 
Vogel, d. h. wenig futterneidiſch, vielmehr ſehr geſellig. Das Pärchen hält treu zuſammen, 
und wo der eine ſitzt, pflegt auch der andere zu raſten. Gewöhnlich ſieht man die beiden 
Gatten dicht nebeneinander, auf demſelben Aſte auf Beute lauernd. 



Graufiſcher. Lieſte: Allgemeines. 355 

Seinen Fiſchfang betreibt der Graufiſcher nicht vom hohen Sitze aus, ſondern indem 
er ſich rüttelnd über dem Waſſer erhält und aus der Höhe hineinſtürzt. Hat er einen Fiſch 
erbeutet, ſo fliegt er ſeinem Sitzplatze zu, um ihn hier zu verſchlingen, oftmals aber erſt, 
nachdem er ihn wiederholt gegen den Aſt geſchlagen und dadurch betäubt hat. Der Flug 
iſt von dem des Eisvogels ganz verſchieden. Die Flügel werden zwar auch noch raſch, aber 
doch nicht „ſchnurrend“ bewegt, und man kann die einzelnen Schläge noch ſehr wohl unter— 
ſcheiden. Demgemäß iſt der Flug zwar nicht ſo reißend wie beim Königsfiſcher, aber viel 
gewandter, d. h. größerer Abwechſelung fähig. Der Eisvogel ſchießt dahin wie ein abge— 
ſchoſſener Bolzen, der Graufiſcher fliegt faſt wie ein Falke, ſchwenkt und wendet ſich nach 
Belieben, hält ſich rüttelnd minutenlang feſt, zieht eine Strecke weiter, wenn er während 
ſeines Stillſtehens keine Beute bemerkte, und beginnt dort von neuem zu rütteln. 

Bei hohem Nilſtand ſieht ſich der Stoßfiſcher genötigt, ſeinen geliebten Strom zu ver— 
laſſen, denn deſſen Waſſer pflegt dann jo trübe zu ſein, daß er keinen Fiſch mehr wahrnehmen 
kann. Die vielen Kanäle Ägyptens bieten ihm unter ſolchen Umſtänden genügenden Erſatz. 
In ihnen iſt das Waſſer ſchon einigermaßen rein geworden und der Fiſchfang demgemäß ſo 
ergiebig wie ſonſt irgendwo. Hieraus erkläre ich mir auch, daß der Vogel in dem kanal— 
reichen Delta viel häufiger iſt als in Oberägypten oder in Nubien, wo er ſich mehr oder 
weniger auf den Strom beſchränken muß. 

Alexander beobachtete am Sambeſi ein Pärchen des Graufiſchers. Das Männchen rüt— 
telte wie ein Turmfalke über einer ſeichten Stelle im Fluß, den langen Schnabel nach unten 
gerichtet. Plötzlich zog es die Flügel an, ſtürzte ſich hinab, ein kleines Aufſpritzen erfolgte, 
und ſchon im nächſten Augenblick erſchien der Vogel wieder mit einem Fiſch im Schnabel. 
Nun flog er zu einem mitten im Fluſſe liegenden Baumſtamm, wo das Weibchen ſaß und 
geduldig auf die Rückkehr des Gatten wartete, um ihn mit zitterndem Flattern der Flügel 
zu bewillkommnen. Das Männchen ſuchte zunächſt den noch immer zappelnden Fiſch zu 
betäuben, indem es ihn erſt hinten und dann vorn an den dickſten Stellen des Körpers zwi— 
ſchen den Schnabel preßte, worauf es ihn dem Weibchen in den Rachen ſteckte. Dieſe Art, 
die Beute zu töten oder wenigſtens wehrlos zu machen, um ſie leichter verſchlingen zu können, 
ſcheinen die Graufiſcher immer anzuwenden, namentlich wenn der Fiſch etwas größer iſt. 

Feinde der Graufiſcher kann ich nicht nennen. Nie habe ich einen Raubvogel auf ihn 
ſtoßen ſehen und kenne kein anderes Raubtier, das ihm gefährlich werden könnte. 

A* 

Zur zweiten Unterfamilie, den Lieſten, gehören 149 Arten, die ſich von den Waſſer— 
eisvögeln durch die mehr entwickelten, bei einzelnen ſogar ſehr ausgebildeten Flugwerkzeuge 

unterſcheiden. Der Schnabel iſt dem der Fiſcher im ganzen zwar ähnlich, aber regelmäßig 
viel breiter, und ebenſo pflegen die Füße ſtärker und hochläufiger zu ſein. Das Gefieder iſt 

lockerer und hat nicht die fettige Glätte wie das der Waſſereisvögel, prangt übrigens eben— 

falls in lebhaften Farben: einzelne Arten gehören zu den prächtigſten aller Vögel. 

Afrika, Südaſien und Auſtralien nebſt den zwiſchen dieſen beiden letzteren Erdteilen 

gelegenen Inſeln find die Heimat der arten- und geſtaltenreichen Unterfamilie. In Amerika 

und Europa fehlen die Lieſte ganz. Sie ſind mehr oder weniger Waldvögel, und nur die 

wenigſten bekunden eine Vorliebe für das Waſſer. Viele Arten beleben die trockenſten Ge— 

genden, vorausgeſetzt, daß dieſe nicht baumlos ſind; denn Bäume ſcheinen zu ihrem Wohl— 

befinden unumgänglich notwendig zu ſein. 
Entſprechend den wohlentwickelten Flugwerkzeugen ſind die Lieſte viel bewegungs— 

fähiger als die Fiſcher; ſie übertreffen ſelbſt die flugbegabteſten unter dieſen durch die Leichtig— 

keit, Zierlichkeit und Gewandtheit ihres Fluges, der an den der Bienenfreſſer erinnert. „Sie 

halten ſich gern an einem beſtimmten Standort in der Savanne auf”, ſchildert Pechuel— 

Loeſche, „und fahnden, hurtig hervor- und zurückfliegend, ſehr ſelten rüttelnd über den Gras— 

beſtänden ſchwebend, auf Inſekten. Ihr Flug geht vorwiegend in gerader Richtung, ſcharfe 

Schwenkungen vermögen ſie nicht zu vollführen. Im Nu ſchießt der muntere, farbenſtrahlende 

Jäger, der vom nicht hohen, ſchattigen Sitze am Rande der Hage und Buſchwäldchen ſein 

kleines Gebiet in der Kampine mit wachſamem Auge überſchaut, heraus in den Sonnen— 

glanz, ergreift ſeine Beute und kehrt vergnügt auf ſeinen Aſt zurück. Eben erſt aufgebäumt, 

23 * 
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erſpäht er aber ſogleich ein neues Opfer und huſcht wieder ins Freie. So geht die Jagd 
raſtlos hin und wieder und wird kaum zur Mittagszeit unterbrochen. Verlockende Jagd— 

gebiete in der Savanne habe ich monatelang ununterbrochen und wahrſcheinlich auch von 

den nämlichen Vögeln beſetzt gefunden. Überall kann man die farbenprächtigen Jäger aus 
nächſter Nähe beobachten, denn ſie bekunden kaum irgendwelche Scheu vor dem ſich ruhig 
bewegenden und ihrem Treiben zuſchauenden Menſchen.“ 

Die Nahrung der Geſamtheit ſind Inſekten aller Art, vorzugsweiſe Heuſchrecken und 

große Käfer; die ſtärkeren Arten der Familie vergreifen ſich aber auch an Krabben und kleinen 

Wirbeltieren aller Klaſſen. Einzelne ſind geachtet wegen ihrer Verfolgung der Schlangen; 

andere ſtehen in dem Rufe, arge Neſtplünderer zu ſein. An Raubluft kommen ſie den Eis- 

vögeln vollſtändig gleich. 
In der Fortpflanzungszeit entfalten die Männchen ihre ganze Schönheit und Liebens— 

würdigkeit. Die meiſten Arten brüten in Baumhöhlen, einzelne in natürlichen Erd- oder 

Steinhöhlen, und alle bauen ein mehr oder weniger vollkommenes Neſt. Sehr viele niſten 
in den Bauten der Termiten. Das Gelege ſcheint nicht beſonders zahlreich zu ſein. Die Eier 
ſind rein weiß und glänzend. Die Lieſte ertragen die Gefangenſchaft leicht, weil ſie ſich bald 
an ein paſſendes Erſatzfutter gewöhnen laſſen. Sie ſind mehr auffallend als anziehend, doch 
können auch ſie eine innige Freundſchaft mit den Menſchen eingehen. 

Bezeichnende Vögel der Inſelwelt zwiſchen Aſien und Auſtralien ſind die Lymphen— 
lieſte (Tanysiptera Vig.), die ſich von allen übrigen Eisvögeln durch den ſtufigen, aus 
nur zehn Federn beſtehenden Schwanz mit den beiden ſehr langen und ſchmalen, an den 
Spitzen ſpatelförmig verbreiterten Mittelfedern unterſcheiden. Unter ihnen iſt der Seiden— 
lieſt, Tanysiptera galatea Gray, einer der prächtigſten. Sein Oberkopf, der Flügelbug und 
die beiden Mittelfedern des Schwanzes ſind leuchtend hellblau, während Oberrücken, Schulter— 
federn, Flügel und ein breites Band über die Kopfjeiten tief ſchwarzblau, Unterrüden, 
Bürzel, die ganze Unterſeite, die verbreiterten Enden der beiden mittleren und die übrigen 
Schwanzfedern weiß ſind, letztere mit ſchmalen hellblauen Säumen. Der Schnabel iſt leb— 
haft korallenrot. Der gleich den übrigen Arten der Gattung etwa die Größe unſeres Mittel— 
ſpechtes erreichende Vogel bewohnt Neuguinea und die benachbarten Inſeln. 

Durch beſondere Größe, Plumpheit und die Geſtalt des Schnabels, deſſen Firſt nach 
der Spitze zu emporſteigt, fallen die wenigen Arten der Jägerlieſte (Dacelo Leach) unter 
den Eisvögeln auf. Das bekannteſte Witglied der auf Auſtralien und Neuguinea beſchränk— 
ten Gattung iſt der Jägerlieſt, auch Lachender Hans genannt, Dacelo gigas Bodd. 
Kopf, Hals und alle Unterteile ſind weiß gefärbt, die Hauptfarbe der Oberſeite iſt braun, die 
Zügel, ein breiter Streifen über der Ohrgegend und ein breiter Fleck auf der Kopfmitte ſind 
ebenfalls braun, der Schwanz iſt rotbraun, mit breiten ſchwarzen Querbinden verſehen und 
am Ende weiß geſäumt. Die Länge beträgt 45—47 em. 

Der Jägerlieſt iſt ſchon den erſten Reiſenden und Forſchern, die Auſtralien berührten, 
aufgefallen, aber erſt durch ſpätere Forſchungen und namentlich durch Goulds Beobachtungen 
bekannt geworden. „Er iſt ein Vogel“, jagt Gould, „den jeder Bewohner oder Reiſende in 
Neuſüdwales kennen lernen muß, da nicht bloß ſeine Größe auffällt, ſondern auch ſeine 
außergewöhnliche Stimme die Aufmerkſamkeit ihm zulenkt. Dazu kommt, daß er den Men— 
ſchen durchaus nicht ſcheut, im Gegenteil, wenn etwas ſeine Neugier reizt, herbeieilt, um es 
zu unterſuchen. So erſcheint er oft auf dem dürren Zweige des nächſten Baumes, unter dem 
ſich Reiſende gelagert haben, und beobachtet mit der regſten Aufmerkſamkeit das Anzünden 
des Feuers oder die Bereitung des Mahles. Gleichwohl entdeckt man ſeine Anweſenheit 
ſelten früher, als bis er ſein gurgelndes Gelächter aufſchlägt, das jederzeit bei den Hörern 
den Ausruf veranlaßt: ‚Ab, ſieh da, da iſt ja unſer alter Freund, der Lachende Hans“.“ Aus— 
führlicher ſpricht ſich „ein alter Buſchmann“ in feinen „Waldgängen eines Naturforſchers“ 
über den Vogel aus. „Eine Stunde vor Tagesanbruch wird der Jäger aufgeweckt durch wilde 
Laute, die klingen, als ob eine Heerſchar des böſen Geiſtes kreiſchend, ſchreiend und lachend ihn 
umtobe. Die Laute find der Morgengeſang des ‚Lachenden Hans‘, der ſeinen gefiederten Ge— 
noſſen den Anbruch des Tages verkündet. Zur Mittagszeit hört man dasſelbe wilde Gelächter, 
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und wenn die Sonne im Weſten niedergeht, tönt es wiederum durch den Wald. Der Lachende 
Hans‘ iſt des Buſchmanns Ahr. Nichts weniger als ſcheu, im Gegenteil geſellſchaftsliebend, 
wird er gewiſſermaßen zum Genoſſen des Zeltes und iſt deshalb, noch mehr aber wegen ſeiner 
Feindſchaft gegen die Schlangen, in den Augen der Buſchleute ein geheiligter Vogel.“ 

Die Nahrung des Jägerlieſtes iſt gemiſchter Art, allein immer dem Tierreich entnommen; 
Kriechtiere und Inſekten ſowie Krabben ſcheinen bevorzugt zu werden. Er ſtürzt ſich mit 

Jägerlieſt, Dacelo gigas Bodd. ½ natürlicher Größe. 

Haſt auf Eidechſen, und gar nicht ſelten ſieht man ihn mit einer Schlange im Schnabel ſeinem 
Sitzplatze zufliegen. Auch kleine Säugetiere raubt er, und daß er junge Vögel nicht ver— 
ſchont und namentlich den Neſtern gefährlich werden mag, läßt ſich erwarten. Waſſer ſcheint 
nicht zu den Bedürfniſſen des Jägerlieſtes zu gehören: den frei lebenden Vogel findet man, 
wie bemerkt, ſelbſt in den trockenſten Waldungen, und auch die gefangenen zeigen weder des 
Trinkens noch des Badens halber nach Waſſer beſonderes Verlangen. 

Die Gefangenſchaft vertragen die Jägerlieſte ſehr gut, denn ſie gehören nicht zu den an— 
ſpruchsvollen Tieren, begnügen ſich vielmehr mit ſehr einfacher Nahrung, mit grobgeſchnittenen 
Fleiſchſtückchen, Mäuſen und Fiſchen, und verſchmerzen vielleicht ſchon deshalb den Verluſt 
ihrer Freiheit. Gibt man ihnen einen geräumigen Käfig, ſo gewinnen ſie bald ihre ganze 
Heiterkeit wieder und betragen ſich genau ebenſo wie in ihrer Heimat. Gewöhnlich ſitzen ſie 
ruhig auf dem paſſendſten Platze, wenn ſie paarweiſe gehalten werden, dicht nebeneinander. 
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So friedlich aber die Gatten eines Paares dieſer Vögel ſind, ſo zänkiſch zeigen ſie ſich, 
wenn ihre Raubſucht rege wird. Dann will jeder der erſte ſein. Eine lebende Maus wird 
wütend angefallen, gepackt und raſch nacheinander einige Male gegen den Aſt geſchlagen, 
eine bereits getötete in derſelben Weiſe behandelt. Dann faſſen beide das Schlachtopfer und 
zerren es heftig hin und her, ſträuben die Kopffedern und werfen ſich bitterböſe Blicke zu, 
bis endlich einer in den unbeſtreitbaren Beſitz des Beuteſtückes gelangt, das heißt, es im 
Inneren ſeines Schlundes gegen fernere Nachſtellungen des anderen ſichert. Wie ſehr der 
Jägerlieſt nach Tieren mit Haut, Federn, Schuppen oder Haaren verlangt, erkennt man, ſo— 
bald man ihm ſolche auch nur von ferne zeigt. Scheinbar ohne Widerſtreben begnügt er ſich 
mit den ihm ſonſt gereichten Fleiſchbrocken und läßt äußerlich keinen Mangel erkennen; ſo— 
bald er aber eines der bezeichneten Tiere erblickt, verändert ſich ſein ganzes Weſen. Das 
Kopfgefieder ſträubt ſich, die Augen leuchten heller, und der Schwanz wird mehrmals nach— 
einander kräftig gewippt; dann ſtürzt er ſich eiligſt auf die willkommene Beute und gibt, 
ſobald er ſie gepackt hat, durch lautes Schreien, in das der Genoſſe regelmäßig einzuſtimmen 
pflegt, ſeiner Freude Ausdruck. Erheiternd in hohem Grade iſt auch das Schauſpiel, das 
man ſich bereiten kann, wenn man den Vögeln eine größere lebendige Schlange bietet. Ohne 
Beſinnen überfällt der Jägerlieſt auch dieſe; mit derſelben Gier wie die Maus packt er ſie, 
und ebenſo wie mit jener verfährt er, um ſie zu töten. Doch die Zählebigkeit des Opfers be— 
reitet ihm Schwierigkeiten, und das jubelnde Gelächter wird jetzt gleichſam zum Schlacht— 
geſang. Früher oder ſpäter überwältigt er ſein Opfer aber dennoch und verzehrt es, wenn 
nicht im ganzen, ſo doch ſtückweiſe. a 

Zu den prächtigſten Vögeln der Alten Welt zählen die ebenſo eigenartig geſtalteten 
wie ſchön gefärbten und in ihrem Tun und Treiben anſprechenden 41 Arten der Familie 
der Bienenfreſſer. Sie ſtimmen durchweg unter ſich im weſentlichen ſo überein, daß das von 
einer Art Geſagte mit wenig Abänderungen auch für die anderen Gültigkeit hat. Verkennen 
oder mit anderen Vögeln verwechſeln kann man ſie nicht. Ihr Leib iſt ſehr geſtreckt, der 
Schnabel länger als der Kopf, ſpitzig, oben und unten ſanft gebogen, mit ſcharfem Rücken 
und ſcharfen Schneiden. Die Füße ſind ſehr klein und kurz; von den drei Vorderzehen iſt die 
äußerſte mit der mittleren bis zum zweiten Gelenk und dieſe mit der inneren bis zum erſten 
Gelenk verwachſen, die Sohle deshalb breit; die Krallen ſind auf der inneren Seite mit einer 
etwas hervortretenden ſchneidenartigen Kante verſehen. Die Flügel ſind lang und ſpitzig; 
der zehnfederige Schwanz iſt lang, entweder gerade abgeſchnitten oder mehr oder weniger 
gegabelt oder auch ſanft abgerundet; die beiden Mittelfedern verlängern ſich bei vielen Arten 
bis auf das Doppelte der Länge der übrigen Steuerfedern. 

Die warmen Länder der Alten Welt bilden das Verbreitungsgebiet der Bienenfreſſer; 
nur eine einzige Art kommt in Auſtralien vor. Sie bewohnen ſehr verſchiedene Ortlichkeiten, 
niemals aber ſolche, denen Bäume gänzlich fehlen. Von der Küſte des Meeres an trifft man 
ſie bis zu einer Höhe von 2000 m, und es ſcheint nicht, als ob einzelne Arten die Tiefe, andere 
die Höhe bevorzugen. Die im Norden lebenden Bienenfreſſer ziehen regelmäßig, die ſüdlichen 
ſind Stand- oder Strichvögel. Alle Arten ohne Ausnahme ſind höchſt geſellige und ungemein 
friedliche Vögel. Einzelne ſcharen ſich nicht bloß mit ihresgleichen, ſondern auch mit ver— 
wandten Arten, namentlich während ihrer Weijen. 

Es iſt unmöglich, Bienenfreſſer zu überſehen. Sie verſtehen es, eine Gegend zu be— 
leben. Kaum kann es etwas Schöneres geben als dieſe bald nach Art eines Falken, bald nach 
Art der Schwalben dahinſtreichenden Vögel. Sie feſſeln unter allen Umjtänden das Auge, 
gleichviel, ob ſie ſich bewegen oder, von dem anmutigen Fluge ausruhend, auf Zweigen 
und auf dem Boden ſitzen. In letzterem Falle, oder wenn ſie unter dem Beobachter auf und 
nieder ſtreichen, kommt die volle Pracht ihres Gefieders zur Geltung. Wenn ſie, wie es 
zuweilen geſchieht, zu Hunderten oder Tauſenden auf einzelnen Bäumen oder Gebüſchen 
oder auf dem Boden dicht nebeneinander ſich niederlaſſen, ſchmücken ſie ſolchen Ruheplatz 
in unbeſchreiblicher Weiſe. Am meiſten feſſelt doch immer und immer wieder ihr köſtlicher 
Flug. Ebenſo ruhig wie ſtetig, ebenſo leicht wie zierlich, trägt er den Bienenfreſſer ſcheinbar 
ohne alle Anſtrengung durch jede beliebige Luftſchicht. Im Nu ſtürzt ſich einer der Schar 
aus bedeutender Höhe ſenkrecht zum Boden herab, um ein vorüberfliegendes Inſekt, das 
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ſein ungemein ſcharfes Auge wahrgenommen, zu fangen; binnen weniger Augenblicke hat er 
ſeine frühere Höhe wieder erreicht und fliegt mit den übrigen unter lautem, oft wiederholtem 
„Guep guep“, dem allen Arten gemeinſamen Lockrufe, weiter. Auf einige Flügelſchläge folgt 
ein Dahingleiten mit halb ausgebreiteten, halb angezogenen Schwingen, das aber mit ſo 
großer Schnelligkeit geſchieht, daß der Vogel wie ein Pfeil erſcheint. Nicht minder anziehend 
ſind dieſe liebenswürdigen Geſchöpfe da, wo ſie ſich bleibend angeſiedelt haben und in größter 
Nähe betrachten laſſen. Pärchenweiſe ſieht man fie auf den hervorragenden niederen Aſten 
ſitzen. Der eine Gatte ruft dem anderen von Zeit zu Zeit zärtlich zu; dann erhebt ſich dieſer 
zu einem kurzen, raſchen Fluge und fängt ſich ein Kerbtier. Während er dem Raube nach— 
fliegt, bleibt jener ruhig ſitzen und wartet auf ſein Zurückkommen. Ich habe nie geſehen, daß 
zwei Bienenfreſſer ſich um eine Beute geſtritten hätten, niemals beobachtet, daß unter ihnen 
Kampf aus irgendwelcher Urjache entſtanden wäre. Friede und Verträglichkeit herrſcht unter 
allen Umſtänden unter ihnen, ihr Verein mag jo zahlreich ſein, wie er ſein kann. 

Die Nahrung beſteht ausſchließlich in Kerbtieren, die gewöhnlich im Fluge gefangen, 
ausnahmsweiſe aber auch von leicht zugänglichen Blättern oder ſelbſt vom Boden auf— 
genommen werden. Merkwürdig iſt, daß die Bienenfreſſer giftſtachelige Kerfe verzehren. 
Verſuche, die angeſtellt wurden, haben zur Genüge bewieſen, daß der Stich einer Biene 
oder Weſpe den meiſten Vögeln tödlich iſt; genaue Beobachtungen ergaben, daß faſt alle 
Vögel, die ſolche Inſekten fangen, ihnen vor dem Verzehren den Giftſtachel abbeißen: die 
Bienenfreſſer hingegen ſchlingen ohne jegliche Vorbereitung die gefährliche Beute hinab. 

Alle Bienenfreſſer niſten geſellig, und zwar in tiefen Höhlen, die wagerecht in ſteil 
abfallende Erdwände gegraben ſind. Alle Arten lieben auch während ihres Brutgeſchäftes 
die Geſellſchaft von ihresgleichen, und deshalb ſind die Brutſtellen faſt ausnahmslos ſehr 
zahlreich beſetzte Siedelungen. 

Alte Bienenfreſſer in Gefangenſchaft zu halten, iſt überaus ſchwierig; jung eingefangene 
dagegen gewöhnen ſich leichter, als man annehmen möchte, an den Verluſt ihrer Freiheit, 
das enge Gebauer und ein Erſatzfutter, verlangen aber freilich anfänglich größere Sorg— 
falt als andere Neſtvögel, auch ſpäter eine ausgewähltere Nahrung als die meiſten der ge— 
fiederten Hausgenoſſen, die wir uns erwerben können. 

In Europa lebt als regelmäßiger Sommergaſt nur eine Art der Familie, der Bie— 
nen- oder Immenfreſſer, Bienenwolf, Bienen- oder Heuvogel, Spint uſw., Merops 
apiaster L. (Abb. S. 360). Er gehört zu den größeren Arten ſeiner Familie und hat eine 
Länge von 26 em. Das Gefieder iſt auf der Stirn weiß, auf dem Vorderkopf und einem 
Streifen unmittelbar über dem Auge meerblau mit grünem Schein, ein kräftiger Strich durch 
das Auge bis auf die Ohrgegend ſchwarz; Kinn und Kehle bilden ein hochgelbes, unterſeits 
von einer ſchmalen ſchwarzen Querbinde begrenztes Feld; die Hauptfarbe der Oberſeite iſt 
kaſtanienbraun, die Handſchwingen ſind grünblau, an der Spitze ſchwarz, die braunen Arm— 
ſchwingen vor dem breiten ſchwarzen Ende ebenfalls grünblau. Die Unterſeite prangt in 
ſchönem Meerblau. Der Schwanz iſt blaugrün, ſeine verlängerten, zugeſpitzten Mittelfedern 
ſind ſchwarz. Die Iris iſt prachtvoll karminrot, der Schnabel ſchwarz, der Fuß rötlich. 

Mit vollſtem Rechte wird der Bienenfreſſer zu den deutſchen Vögeln gezählt, da er 
hier ſchon gebrütet hat. Er kommt zwar nicht regelmäßig, ſondern nur gelegentlich, aber 
auch nicht gerade ſelten vor, und namentlich in den ſüdöſtlichen Teilen Deutſchlands wird 
der auffallende und leicht kenntliche Vogel ſehr oft bemerkt. Von ſeinem Erſcheinen in Ge— 
genden, die weit nördlich ſeines Verbreitungsgebietes liegen, haben wir wiederholt Kunde 
erhalten. Man hat ihn nicht bloß in Wittel- und Norddeutſchland, ſondern auch in Däne— 
mark, in Schweden, ja ſelbſt in Finnland wahrgenommen. Zuweilen iſt er in ziemlich zahl— 
reichen Flügen erſchienen, und dann hat er nie verfehlt, die allgemeine Aufmerkſamkeit auf 

ſich zu ziehen. So berichtet die Leipziger Chronik: „Seltzame Vögel. Anno 1517. Umb 
Philippi Jacobi ſind ſeltzame Vögel, ſo unbekandt, umb Leipzig geſehen und gefangen 
worden, an der Gröſſe wie die Schwalben, mit langen Schnäbeln, der Obertheil am Kopff, 
Hals und Kücken, war dunckelbraun, die Flügel dunckelblau, der Leib ſchwartz, die Kehle 
gelbe, hatten kurtze Füſſe, und thäten denen Bienen und Fiſchen groſſen Schaden.“ 

Als Brutvogel iſt der Bienenfreſſer nördlich der Pyrenäen und Alpen freilich nur ſelten 
beobachtet worden. Man trifft ihn als ſolchen erſt im ſüdlichen Europa an. In Spanien, 
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in Italien, Griechenland und auf allen Inſeln des Wittelmeeres, in der Türkei, in Ungarn 
und Südrußland gehört er, ſtellenweiſe wenigſtens, zu den gemeinſten Vögeln. Aber er be— 
wohnt nicht bloß Europa, ſondern verbreitet ſich noch weit über Aſien. In Paläſtina, Rlein- 
aſien und Perſien iſt er ebenſo häufig wie in Südeuropa. Gelegentlich ſeines Zuges ſcheint 
er halb Aſien und ganz Afrika zu durchſtreifen. In Afrika bleibt er während des Winters 
nicht in den nördlichen Teilen wohnen, ſondern wandert regelmäßig bis nach dem äußerſten 
Südweſten und Süden des Erdteiles. Bei Kapſtadt traf ihn Levaillant in ſolcher Menge 
an, daß er binnen zwei Tagen mehr als 300 erlegen konnte. Die Vögel ſetzten ſich dort zu 
Tauſenden auf große Bäume und erfüllten weite Strecken mit ihren Scharen. 

Na, 
. 5 N N — 10 \ ,. 2 I 
2 Kgel. N 4 , 2 

mr Achern 

Bienenfreſſer, Merops apiaster L. % natürlicher Größe. 

Auf ſeinem Brutplatz erſcheint der Bienenfreſſer flugweiſe Ende April oder Anfang Mai, 
und in der Nähe der Siedelung entwickelt ſich nun das gewöhnliche Sommerleben unſeres 
Vogels. Während alle kleineren Arten der Familie nur ausnahmsweiſe ihre Warten auf 
längere Zeit verlaſſen, ſieht man bei gutem Wetter, beſonders in den Morgen- und Abend— 
ſtunden, alle Mitglieder einer Kolonie in hoher Luft ſtundenlang umherſchwärmen. Der 
Flug bleibt in Verbindung, kann aber nicht als ein geſchloſſener bezeichnet werden, denn die 
einzelnen Vögel verteilen ſich über einen weiten Raum, halten nur aufmerkſam dieſelbe Rich— 
tung ein und rufen ſich beſtändig zu. In dieſer Weiſe durchmeſſen ſie mehrere Geviertkilometer 
immer gemeinſchaftlich. Sie rufen ſich auch während der ganzen Jagd durch ihren beſtändig 
wiederholten Lockton, das hell klingende „Schürr ſchürr“ oder „Guep guep“, zuſammen. Gegen 
Sonnenuntergang erſcheinen alle in der Nähe der Siedelung, verteilen ſich hier in Paare 
und fangen nun bis zum Eintritt der Dämmerung noch Kerbtiere von den Aſten aus. Nach— 
dem die Jungen ausgeflogen ſind, vereinen ſich noch viel bedeutendere Scharen, und wenn ſich 
ſolche, wie zuweilen geſchieht, auf ſandigem Boden niederlaſſen, verwandeln ſie dieſe Strecke 
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gleichſam in eine blühende Wieſe. Ihre Jagd betreiben ſie auf Heiden oder ähnlichen Ortlich— 
keiten lieber als irgendwo anders, und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil dieſe die 
zahlreichſten Immen herbeiziehen und ſie dort die meiſte Beute gewinnen. 

Stechende Kerbtiere ſcheinen das Lieblingsfutter des Bienenfreſſers zu fein, denn ebenjo 
wie er die Bienenſtöcke brandſchatzt, plündert er die Neſter der Weſpen, Hummeln und Hor— 
niſſen. Man hat beobachtet, daß er ſich möglichſt nahe bei einem Weſpenneſte niederläßt und 
im Verlaufe weniger Stunden nach und nach alle fliegenden Bewohner dieſes Neſtes weg— 
ſchnappt. Daneben verſchmäht er auch Heuſchrecken, Zikaden, Libellen, Bremſen, Mücken, 
Fliegen und Käfer nicht. Die unverdaulichen Flügeldecken und andere harte Teile der Beute 
werden, zu Gewöllen geformt, wieder ausgeworfen. 

Ende Mai beginnt das Brutgeſchäft. Zur Anlage ſeines Neſtes wählt ſich der Bienen— 
freſſer am liebſten das ſandige oder lehmige Ufer eines Fluſſes. Hier beginnt er ein rundes 
Loch von 5—6 em im Durchmeſſer auszuhöhlen. Dieſes Loch führt wagerecht oder in wenig 
aufſteigender Richtung weiter und bildet ſomit eine Höhle, die 1—2 m tief ſein kann. Das 
Ende des Ganges wird zu einer Kammer von 20—25 em Länge, 10—15 em Breite und 
8—10 em Höhe erweitert, auf deren Boden dann das Weibchen im Mai oder Juni ſeine 
5—8 runden, glänzend weißen Gier niederlegt. 

Das Ausgraben der Niſtlöcher geſchieht höchſtwahrſcheinlich, ebenſo wie beim Eisvogel, 
ausſchließlich mit Hilfe des Schnabels, und die kleinen ſchwächlichen Füßchen dienen höchſtens 
dazu, losgearbeitete Erde herauszuſchaffen. Aus den Flügeldecken, Beinen uſw. der Nah— 
rungstiere, die von den Jungen nicht mitgefreſſen werden, ſowie aus den von ihnen oder 
von den brütenden Alten ausgeſpieenen Gewöllen bildet ſich, ähnlich wie im Inneren der 
Niſtkammer des Eisvogels aus Fiſchgräten, nach und nach ein förmliches Sitzpolſter, ſo daß 
die Jungen einer Unterlage wenigſtens nicht ganz entbehren. Schon Ende Juni ſieht man 
Junge mit den Alten umherfliegen und letztere ſie füttern. Anfangs kehrt höchſtwahrſchein— 
lich die ganze Familie zur Niſthöhle zurück, wenige Wochen ſpäter benehmen ſich die Jungen 
ſchon ganz wie die Alten, und zur Zeit der Abreiſe unterſcheiden ſie ſich, ſoweit es das Be— 
tragen angeht, nicht im geringſten von dieſen. 

Es iſt erklärlich, daß der Bienenfreſſer nicht überall mit günſtigem Auge angeſehen wird. 
Die Räubereien, die er ſich zuſchulden kommen läßt, erregen den berechtigten Zorn der Bienen— 
züchter und ziehen dem Vogel rückſichtsloſe Verfolgung zu. In Griechenland werden in den 
letzten Sommermonaten außerordentlich viele Bienenfreſſer geſchoſſen und als ſchmackhafte 
Speiſe mit Vorliebe genoſſen. Auch im ſüdlichen Spanien, beſonders in Sevilla und Cordova, 
bringt man im Herbſt erlegte oder gefangene, zum Verſpeiſen beſtimmte Bienenfreſſer ſchock— 
und ſackweiſe auf den Markt. 

Unter den afrikaniſchen Arten der Familie verdient der Scharlachſpint, Merops nubicus 
Gm., beſondere Erwähnung, weil er ſich ebenſo durch ſeine Färbung wie durch ſeine Lebensweiſe 
auszeichnet. Die vorherrſchende Farbe des Gefieders iſt ein dunkles Scharlachrot, der Bürzel, 
die oberen und unteren Schwanzdeckfedern find lebhaft türkisblau, ein breiter Streifen über dem 
Zügel bis zur Ohrgegend hat ſchwarze Färbung. Die Iris iſt, wie bei anderen Bienenfreſſern, 
tief ſcharlachrot, der Schnabel ſchwarz, der Fuß braungrau. Der Vogel iſt 34 em lang. 

Man hat den Scharlachſpint in den verſchiedenſten Ländern der Oſtküſte Afrikas beob— 
achtet, zuweilen ſehr häufig, zuweilen nur einzeln. Ich habe ihn als einen Wander- oder Strich— 
vogel im Oſtſudan kennen gelernt. Er erſcheint in den von mir bereiſten Gegenden ſüdlich 
des 15. Grades nördl. Br. mit Beginn der Regenzeit und verweilt hier bis gegen März, tritt 
jedoch nicht ſo regelmäßig auf wie in Abeſſinien, Taka, Kordofan und längs des Weißen Nils. 

Wenn die Brutzeit vorüber iſt, ſtreichen die Scharlachſpinte in größeren Flügen nament 
lich über die weiten oſtafrikaniſchen Steppen, die ihnen reichliche Nahrung bieten. Am frühe— 
ſten Morgen ſchon ertönt ihr lauter, etwas gurgelnder Ruf von den Büſchen und Bäumen 

herab, auf denen ſie Nachtruhe gehalten haben. Dann erhebt ſich die ganze Geſellſchaft, 
zieht eine Zeitlang hoch und lärmend umher, bis der Tau abgetrocknet iſt, und begibt ſich 
ſodann auf die Inſektenjagd im dürren Hochgraſe und längs der Gewäſſer. Solange das 
alle waldloſen Strecken des Sudan bedeckende Gras noch reich an Kerbtieren iſt, finden die 
Bienenfreſſer und mit ihnen viele andere Vögel mit Leichtigkeit ihr tägliches Brot, denn ſie 
nähren ſich dann faſt ausſchließlich von Heuſchrecken. „Den Scharlachſpint“, erzählt Heuglin, 
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„ſahen wir in Kordofan häufig auf Rindern, Eſeln uſw. ſich niederlaſſen, ja ſogar zuweilen 
auf gravitätiſch im hohen Graſe der Steppen wandelnden Störchen, von welchen aus ſie 
auf die Heuſchrecken jagten, die von ihren ſonderbaren Neittieren aufgeſchreckt wurden. Sie 
verzehrten ihren Raub im Fluge und kehrten dann wieder nach ihrem alten Sitze zurück.“ 
Ich erinnere mich nicht, dieſes hübſche Schauſpiel geſehen zu haben; übereinſtimmend mit 
Hartmann aber habe ich beobachtet, daß die Scharlachſpinte Kerbtiere vom Boden aufnahmen, 
ja förmlich aus den durch Sonnenglut entſtandenen Spalten des Erdreichs hervorzogen, und 
ebenſo habe ich, wie Heuglin, geſehen, daß ein Steppenbrand neben den Lurche und Kerb— 
tiere freſſenden Falken auch dieſe Bienenfreſſer herbeizieht. Die brennende Steppe gewährt 
auch dem, der nicht auf das Leben der Tiere achtet, ein großartiges Schauſpiel; dieſes gewinnt 
aber für den Tierforſcher noch einen beſonderen Reiz. Selbſt auf die Gefahr hin, mich zu 
wiederholen, muß ich hier von dieſen Steppenbränden ausführlicher ſprechen: denn gerade 
der Scharlachſpint ſpielt dabei eine bedeutende Rolle. 

Wenn die vernichtende Dürre bereits alles Pflanzenleben ertötet und namentlich die 
während der Regenzeit paradieſiſche Steppe in eine traurige Einöde verwandelt hat, zündet 
der Nomade bei heftigem Winde den Graswald in geeigneter Richtung an. Bald ſchneller, 
bald langſamer greift das Feuer um ſich, meilenweit die Grasbeſtände vernichtend oder doch 
verſengend, eine Wolke von Qualm und Rauch oder dunkle Glut an das Himmelsgewölbe 
heftend. Mit ſtets wachſender Gefräßigkeit verſchlingt es die dürr gewordenen Gräſer; gierig 
züngelt es ſelbſt an den Bäumen empor, die blattdürren Schlingpflanzen, die ihm neue Nah— 
rung geben, vernichtend. Nicht ſelten erreicht es den Urwald und verkohlt hier die Baum— 
ſtämme, deren Laubdach es verwüſtete; nicht ſelten kommt es an das Dorf heran und ſchleudert 
ſeine zündenden Pfeile auf die aus Stroh erbauten Hütten. 

Wenn nun auch der Steppenbrand trotz der Menge des Brennſtoffes und deſſen leichter 
Entzündlichkeit niemals den ſchnellfüßigen Tieren zum Verderben werden kann, erregt er doch 
die ganze Tierwelt aufs äußerſte, denn er ſcheucht alles Lebende, das die hohen Gräſer ver— 
deckten, wenigſtens auf. Alle Steppentiere fliehen ſchreckerfüllt, wenn ſich ihnen das Feuer 
nähert; die Höhlentiere bergen ſich im ſicheren Bau und laſſen das Flammenmeer über ſich 
wegfluten. Auch ſie werden nicht von ihm erreicht; die Vernichtung gilt nur dem kriechenden 
und fliegenden Gewürm. Die Schlangen vermögen nicht, ſich dem eilenden Feuer zu ent— 
winden, die Skorpione, Taranteln und Tauſendfüßer werden ſicher von ihm eingeholt. Aber 
nicht bloß die Flammen ſind es, die ihnen verderblich werden, denn gerade das Feuer lockt 
neue Feinde herbei. Scharenweiſe fliegen Raubvögel herzu, um laufend oder fliegend vor der 
Feuerlinie ihrer Jagd obzuliegen, und neben ihnen treiben auch Segler, insbeſondere aber 
die Scharlachſpinte, ihr Weſen. Für ſie alle ſtört die Glut des Brandes Beute auf, und alle 
benutzen das günſtige Ereignis auf das eifrigſte. Man ſtaunt über die Kühnheit dieſer Tiere 
und namentlich über den Mut der kleineren, gerade unſerer Bienenfreſſer. Sie ſtürzen ſich 
aus hoher Luft herab ohne Bedenken durch den dichteſten Rauch, ſtreichen hart über den 
Spitzen der Flammenlinie dahin, erheben ſich wieder, verzehren die erfaßte Beute und ver— 
ſchwinden von neuem in den Rauchwolken; Heuglin jagt, daß einer oder der andere ſich gar 
nicht ſelten die Schwingen oder Steuerfedern verſenge. Ich habe das nie geſehen, kann aber 
gleichfalls verſichern, daß die Vögel in nächſter Nähe über den Flammen ſelbſt auf und nieder 
ſtreichen, und daß man ſich jedesmal wundert, wenn man ſie nach einer ihrer kühnen Schwen— 
kungen wieder heil und unverſehrt emporkommen ſieht. 

Die vierte Familie der Nafen, die der Hopfe, enthält 89 Arten von Vögeln, die über 
die Alte Welt mit Ausnahme Auſtraliens verbreitet und innerhalb der Rakenvögel durch 
ihre ſtark verkürzte, dreieckige Zunge und gänzliches Fehlen der Blinddärme kenntlich ſind. 
Alle haben zehn Schwanzfedern. Die Familie zerfällt in die Unterfamilien der Nashorn— 
vögel und der Wiedehopfe. 

Die Unterfamilie der Nashornvögel iſt nicht ſchwer zu kennzeichnen: der lange, ſehr 
dicke, mehr oder weniger gebogene und meiſt mitſonderbaren Auswüchſen, ſogenannten Hörnern, 
beſetzte Schnabel iſt, ſo verſchieden er auch geſtaltet ſein mag, ein ſo bezeichnendes Merkmal, 
daß dieſe Vögel mit anderen nicht verwechſelt werden können. Die Flügel ſind kurz und ſtark 
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abgerundet, die Füße niedrig, kurz und heftzehig, das Gefieder der Oberſeite ziemlich klein— 
federig, das der Unterſeite haarartig zerſchliſſen. 

Bei Unterſuchung des inneren Baues fällt vor allem die Leichtigkeit der Knochen auf. 
Nicht bloß das Innere des ungeheueren Schnabels beziehungsweiſe des Oberkiefers, ſondern 
auch das der meiſten übrigen Knochen beſteht aus ſehr großen, äußerſt dünnwandigen Zellen 
und iſt im höchſten Grade lufthaltig. Bei vielen, vielleicht bei allen Arten dehnt ſich das Luft— 
füllungsvermögen auch bis auf die Haut aus, die nur ſchwach am Körper haftet, an einzelnen 
Stellen ſogar nicht mit ihm verbunden zu ſein ſcheint, und unter der ſich zahlreiche, miteinander 
im Zuſammenhang ſtehende Luftzellen befinden. Ahnlich etwa wie bei den Fröſchen kann 
man den Körper bequem aus der Haut herausziehen. 

Südaſien, die malaiiſchen Inſeln, Mittel- und Südafrika ſind die Heimat der Nashorn— 
vögel. Sie finden ſich vom Meeresſtrande an bis zu einer Höhe von 3000 m regelmäßig in 
dichten und hochſtämmigen Waldungen; nur die kleineren Arten kommen zeitweilig auch in 
niedrigen Beſtänden vor. Die Mehrzahl hat einen höchſt ungeſchickten Gang, bewegt ji 
aber mit verhältnismäßig bedeutender Gewandtheit im Gezweig der Bäume. Der Flug 
iſt bei allen Arten beſſer, als man glauben möchte, wird jedoch ſelten weit in einem Zuge 
fortgeſetzt, obwohl man nicht annehmen kann, daß er ermüdet; denn einzelne ſchweben oft 
halbe Stunden lang kreiſend in hoher Luft umher. Bei den meiſten Arten verurſacht die 
Flugbewegung ſo viel Geräuſch, daß man den fliegenden Nashornvogel eher hört, als man 
ihn ſieht, ja gewiſſe Arten, nach einſtimmiger Verſicherung guter Beobachter, bis auf eine 
engliſche Meile weit vernehmen kann. Heinroth vergleicht das eigentümliche Geräuſch, über 
deſſen Stärke er ganz überraſcht war, mit dem rhythmiſchen Brauſen einer Lokomotive. Er— 
klären läßt es ſich aus der Reſonanz, die durch die bei den Nashornvögeln jo ſtark entwickelte 
Lufthaltigkeit aller Körperteile hervorgerufen wird, und aus der Härte des Flügelgefieders. 

Die Nahrung iſt gemiſchter Art. Die meiſten Hornvögel greifen, wenn ſie können, kleine 
Wirbeltiere und Kerfe an, ſind im Käfig gefährliche Feinde kleiner Vögel und im Walde 
wahrſcheinlich auch arge Neſträuber, nehmen ſogar Aas zu ſich, und alle ohne Ausnahme 
freſſen mancherlei Beeren, Früchte und Körner. 

Höchſt eigentümlich iſt die Art und Weiſe der Fortpflanzung. Sämtliche Arten brüten 
in geräumigen Baumhöhlen, die meiſten von ihnen aber unter Umſtänden, wie ſie bei keinem 
anderen Vogel vorkommen. Das brütende Weibchen wird nämlich bis auf ein kleines, rundes 
Verbindungsloch vollſtändig eingemauert und vom Männchen, das die Atzung durch beſagtes 
Loch in das Innere des Raumes reicht, währenddem ernährt. Die Bruthöhle wird alſo buch— 
ſtäblich zu einem Kerker, in dem das Weibchen ſo lange verweilen muß, bis die Jungen 
ausgeſchlüpft oder flugfertig ſind. Unterdeſſen mauſert das Weibchen, verliert wenigſtens 
ſeine Federn vollſtändig, ſo daß es zeitweilig ganz unfähig zum Fliegen iſt. Das Männchen 
aber ſorgt unverdroſſen für die Ernährung von Weib und Kind und muß ſich, ſagt man, 
dabei ſo anſtrengen, daß es gegen Ende der Brutzeit „zu einem Gerippe“ abgemagert iſt. 
Über das Brutgeſchäft der Hornraben fehlen ausführliche Angaben, man weiß nur, daß bei 
ihnen das Weibchen in ſeiner Bruthöhle nicht eingemauert wird. 

Shelford beobachtete bei Neſtjungen an der Hinterſeite der Zehen, des ganzen Laufes 
und des unteren Schienbeinabſchnittes eine mit harten Warzen beſetzte Hautverdickung, eine 
eigentümliche, jedenfalls das Klettern an den Wandungen der Niſthöhle erleichternde Vor— 
richtung, gewiſſermaßen „Steigeiſen“, die ähnlich auch bei anderen jungen Höhlenbrütern, 

z. B. Spechten, vorkommen. 
Die frei lebenden Hornvögel, zumal die größeren Arten, haben wenig Feinde, denn die 

meiſten Raubvögel ſcheuen wohlweislich die Kraft der gewaltigen Schnäbel, müſſen es ſich 
im Gegenteil gefallen laſſen, gefoppt und geneckt zu werden. Auch der Menſch behelligt ſie 
wenig, hält einige ſogar für geheiligte Weſen. Trotzdem ſcheinen ſie überall in ihm ihren 
ärgſten Feind zu erkennen und weichen ihm mit größter Vorſicht aus. Aber wie ſo viele 
vorſichtige Tiere werden ſie, wenn ſie in Gefangenſchaft gelangen, bald zahm und ſo an— 
hänglich an ihren Pfleger, daß dieſer es ihnen geſtatten kann, nach Belieben ſich zu bewegen, 
da ſie nur ausnahmsweiſe die ihnen gewährte Freiheit mißbrauchen. 

Der berühmteſte aller afrikaniſchen Hornvögel iſt der Hornrabe, der Abbagamba der 
Abeſſinier, Bucorax abyssinicus Bodd. (Abb. S. 364). Er gehört zu den größten Arten der 
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Familie, iſt kräftig gebaut, kurzflügelig, kurzſchwänzig, aber ziemlich hochbeinig. Sein Schnabel 

iſt ſehr groß, ſchwach gebogen, in der Mitte der Schneiden ein wenig klaffend und mit einem 

kurzen, obſchon ziemlich hohen Auswuchs über der Wurzel des Oberſchnabels ausgeſtattet. 

Der Aufſatz hat ungefähr die Form eines nach vorn gekrümmten Helmes. Die ſehr kräftigen 

Beine unterſcheiden ſich von denen anderer Hornvögel durch die Höhe der Läufe und die ſehr 

dicken Zehen. Die Augen- und die Kehlgegend ſind nackt und ſehr lebhaft gefärbt. Das Ge— 

fieder iſt bis auf die zehn gelblichweißen Handſchwingen glänzend ſchwarz, der Schnabel 

Hornrabe, Bucorax abyssinicus Bodd. ½ natürlicher Größe, 

ſchwarz, der Augenring wie die Kehle dunkel bleigrau, letztere breit hochrot geſäumt. Die 

Länge beträgt nach eigenen Meſſungen 113 em. Dieſe Art lebt in Nordojt- und Nord⸗ 

weſtafrika. Der etwas kleinere Kaffern-Hornrabe, Bucorax caffer Boe., lebt in Süd— 

und Oſtafrika, auch in Angola. 

Dem Hornraben begegnet man in ſeiner Heimat nicht allerorten gleich häufig, denn er 

bewohnt mehr die waldigen Steppen und die Gebirge als die eigentlichen Urwälder oder die 

baumloſen Gegenden. 
Der Vogel iſt eine ſo auffallende Erſcheinung, daß ihn jeder Eingeborene kennt. Bei 

Erregung gebärdet ſich namentlich das Männchen ſehr ſonderbar, breitet ſeinen Schwanz 

aus und legt ihn wieder zuſammen, ganz nach Art des Truthahnes, bläſt ſeinen Kehlſack auf, 
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ſchleift ſeine Flügel auf dem Boden und gibt ſich überhaupt ein gewaltiges Anſehen. Die 
engliſchen Koloniſten in Südafrika nennen ihn deshalb „wilden Truthahn“. Der Gang iſt 
rabenartig ſchreitend, aber etwas wackelnd, während die übrigen Arten von Nashornvögeln 
mit beiden Beinen zugleich hüpfen — dieſe ſind Baumvögel, er aber iſt ein Bodenbewohner. 
Der Flug iſt keineswegs ſchwach, wie behauptet wird, ſondern im Gegenteil ſchön und leicht, 
auch auf große Strecken hin ſchwebend, ſobald der Vogel erſt eine gewiſſe Höhe erreicht hat. 
Wie die Gebrüder Woodward ſagen, wechſelt er häufig zwiſchen Laufen und Fliegen ab. 
Sind Bäume in der Nähe, ſo wendet er ſich zunächſt dieſen zu und ſpäht von der Höhe aus 
umher. Erſcheint ihm etwas bedenklich, ſo erhebt er ſich hoch auf den Füßen und ſchaut mit 
geöffnetem Schnabel ängſtlich den Ankommenden entgegen. Der erſte Laut, der von einem 
ausgeſtoßen wird, gibt dann das Zeichen zur Flucht für die ganze Geſellſchaft. Scheu und 
vorſichtig iſt er unter allen Amſtänden, und deshalb hält es ſtets ſchwer, ſich ihm zu nahen. 
Selbſt beim Futterſuchen wählt er ſich am liebſten ſolche Stellen, die nach allen Seiten hin 
freie Umſchau geſtatten. 

Als Nahrung nimmt er allerlei Wirbeltiere, Kerbtiere, Eier, Schnecken, daneben aber 
auch mancherlei Pflanzen zu ſich. „Er jagt“, ſagt Gourney, „am liebſten da, wo das Gras 
weggebrannt wurde, hackt mit ſeinem kräftigen Schnabel in den harten Boden, dreht haſtig 
Erdklumpen um, jo daß der Staub davonfliegt, nimmt die gefangenen Kerbtiere, wirft 
ſie in die Luft, fängt ſie wieder auf und läßt ſie in den Schlund hinabrollen. Größere 
Schlangen tötet er auf folgende Art: Wenn einer der Vögel ein derartiges Kriechtier ent— 
deckt hat, kommt er mit drei oder vier anderen herbei, nähert ſich von der Seite mit aus— 
gebreiteten Schwingen und reizt mit dieſen die Schlange, dreht ſich aber im rechten Augen— 
blick plötzlich um, verſetzt ihr einen gewaltigen Hieb mit dem Schnabel und hält geſchwind 
wieder ſeinen ſchützenden Flügelſchild vor. Dieſe Angriffe werden wiederholt, bis die 
Schlange tot iſt. Geht dieſe zum Angriffe über, ſo breitet der Hornrabe beide Flügel aus 
und ſchützt damit den Kopf und die verwundbarſten Teile.“ Nach den Beobachtungen Heug— 
lins erſcheint der Hornrabe bei Steppenbränden, um hier alles durch das Feuer beſchädigte 
Kleingetier zuſammenzuleſen. In den engliſchen Teilen Südafrikas iſt er wegen ſeiner Ver— 
folgung der Schlangen geſetzlich geſchützt. 

Die Stimme iſt ein dumpfer Laut, der wie „bu“ oder „hu“ klingt. „Locken ſich Männ— 
chen und Weibchen“, ſagt Heuglin, „ſo ſtößt der eine, wahrſcheinlich das Männchen, dieſen 
dumpfen, weit hörbaren Laut aus, und auf ihn antwortet der andere ebenſo, aber um eine 
Oktave höher. Dieſe Unterhaltung der Gatten, die faſt unzertrennlich ſind, dauert oft wohl 
eine Viertelſtunde lang ununterbrochen fort, bis irgendeine äußere Störung ſie beendet.“ 

Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß der Hornrabe in hohlen Bäumen brütet, und durch 
Heuglin, daß er kleine, runde, rauhſchalige, weiße Eier legt. Eine nähere Kenntnis von 
ihrem Brutgeſchäft beſitzen wir jedoch nicht. Junge Hornraben laſſen ſich leicht zähmen und 
werden durch Vertilgen von Mäuſen und anderem Ungeziefer zu nützlichen Hausgenoſſen. 

Wie der jüngere Sclater berichtet, glauben die Eingeborenen in ganz Südafrika, der 
Vogel beſitze Zauberkräfte, die zu dem Regenmachen in Beziehung ſtehen. Wenn es lange 
nicht geregnet hat, binden die Kaffern im ſüdöſtlichen Afrika einem gefangenen Hornraben 
einen Stein um den Hals und werfen ihn ins Waſſer. Ihr Gedanke dabei iſt, der Hornrabe, 
der widerlich riecht, werde das Waſſer „krank“ machen, und es würden, um wieder normale 
Verhältniſſe herbeizuführen, große Regenmaſſen fallen. Die Gebrüder Woodward erzählen, 
der Hornrabe ſchreie allerdings oft vor dem Regen, und daher vermuteten die Eingeborenen, 
er rufe den Regen herbei. Auch glauben ſie, wenn ein Hornrabe in der Nähe ihres Krals 
getötet würde, ſo ſtünde ihnen ein Unglück bevor. 

Die kleinſten Arten der Nashornvögel vereinigt man als Toks oder Glatthornvögel 
(Lophoceros H. I.) in einer beſonderen, ziemlich umfangreichen Gattung. Der Schnabel iſt 
für Nashornvögel klein, obſchon immer noch ſehr groß, oben und unten gebogen, an den 
Rändern mehr oder weniger gezähnelt, aber ohne jeden hornigen Aufſatz; die Füße ſind 
kurz und ſchwach, die Flügel mittellang, der ſanft abgerundete Schwanz ziemlich lang. 

In einer Hinſicht ähneln die Glatthornvögel unſeren Naben: ſie find neugierige und 
aufmerkſame Geſchöpfe. Wenn man ein Wild erlegt hat, pflegen ſie herbeizukommen, ſetzen 
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ſich wohl auch in der Nähe auf einen Baum und teilen ſchreiend dieſes Ereignis der Wald— 
bewohnerſchaft mit. Viel mehr noch erregt ſie das Erſcheinen eines gefährlichen Tieres, z. B. 
einer Schlange oder eines Raubtieres. Sie ſind es, die auf dieſe wie unſere Naben auf den 
Uhu ſtoßen, den ſchleichenden Leoparden anderen Tieren verraten, dem Honiganzeiger ins 
Handwerk pfuſchen und die von ihnen entdeckte Schlange oder jedes andere auffallende Ge— 
ſchöpf ihren Klaſſenverwandten melden. Und nicht bloß dieſe, ſondern auch die Säugetiere 
achten auf ihr Gebaren, denn ſie haben ſich wirklich ein gewiſſes Anſehen unter den übrigen 
Tieren verſchafft. Der Klippſpringer ſpitzt das Ohr, wenn er ihren Ruf vernimmt, die 
ruhende Antilope erhebt ſich vom Lager, die leichtbeſchwingten Vögel kommen herbeigeflogen, 
kurz, alles Lebende im Walde wird aufmerkſam und rege. 

In dem Magen der von mir erlegten Glatthornvögel habe ich Früchte, Sämereien und 
Kerbtiere gefunden. Andersſon beobachtete den Tok oft bei der Nahrungsſuche auf dem 
Boden, wo weder Heuglin noch ich ihn jemals geſehen haben, und beſchreibt ſehr richtig, 
daß er den Biſſen vor dem Verſchlingen in die Höhe werfe und mit der Spitze des Schnabels 
wieder auffange. 

Vom 17. Grade nördl. Br. an verbreitet ſich der Tok, Lophoceros erythrorhynchus 
Temm., nach Süden hin über den größten Teil Afrikas. Seine Länge beträgt nur 46 em, 
das Weibchen iſt noch bedeutend kleiner. Die Färbung des Gefieders iſt auf der Unterſeite 
weiß, auf der Oberſeite vorherrſchend dunkelbraun; auf dem Hinterhals verläuft ein weißer 
Streifen, die Flügel zeigen auf ihrer vorderen Fläche große weiße Flecke, hinten einen breiten 
weißen Saum; auch der Schwanz iſt weiß geſäumt, von dem Saum ſpringen noch zwei weiße 
Zacken nach innen vor, und nur die beiden mittleren Schwanzfedern ſind einfarbig dunkel— 
braun. Der lange Schnabel iſt rot gefärbt. 

In allen Waldungen Abeſſiniens, des Oſtſudans und Kordofans und ebenſo in allen 
Waldgebieten Mittel-, Weſt- und Südafrikas gehört der Tok zu den Vögeln, die man tag— 
täglich ſieht oder hört. Man begegnet ihm, wenn auch ſeltener, ſchon in den dünn beſtandenen 
Waldungen der Steppe und regelmäßig, ſtellenweiſe ſehr häufig, in den Flußniederungen, 
wo der Wald ſich aus hohen Bäumen zuſammenſetzt. 

Wie die meiſten Hornvögel iſt auch der Tok ein echter Baumvogel, der nur ungern, 
wahrſcheinlich nur dann, wenn Mangel an Beeren und Baumfrüchten ihn zwingt, auf den 
Boden herabkommt. Er liebt es, ſich frei zu zeigen, und ſetzt ſich deshalb möglichſt hoch in 
den Wipfeln auf die äußerſten Spitzen der Zweige. Die Stellung, die er im Sitzen einnimmt, 
iſt nicht unzierlich, obgleich er den Hals ſehr einzieht, in ein breites S biegt und den Kopf da— 
durch dicht auf die Schultern legt, auch mit dem Leibe faſt den Aſt berührt und den Schwanz 
ſteif herabhängen läßt. Sein Flug erinnert einigermaßen an den unſerer Spechte, iſt aber 
ſo eigentümlich, daß man den Tok auf jede Entfernung erkennt. Mehrere raſche Flügelſchläge 
erheben den Vogel auf eine gewiſſe Höhe, von der er ſich mit tief niedergebogenem Schnabel 
in ſehr ſteilem Bogen nach unten fallen läßt, hierauf wieder emporſchwingt und von neuem 
abwärts ſtürzt. Dabei wird der Schwanz abwechſelnd gebreitet und wieder zuſammengelegt. 

Über das Brutgeſchäft des Toks hat Livingſtone Näheres mitgeteilt, und feine Angaben 
ſind ſpäter von Kirk und Andersſon beſtätigt worden. „Wir hatten“, ſo erzählte der berühmte 
Reiſende, „große Mopanewälder zu durchreiſen, und meine Leute fingen eine Menge der Vögel, 
die man Korwe nennt, in ihren Brutpläßen, die ſich in Höhlungen der Mopanebäume befan— 
den. Am 19. Februar ſtießen wir auf das Neſt eines Korwe, das gerade vom Weibchen be— 
zogen werden ſollte. Die Höhlung erſchien auf beiden Seiten mit Lehm vermauert; aber eine 
herzförmige Offnung war geblieben, genau ſo groß, um den Körper des Vogels hindurchzulaſſen. 
Der innere Raum zeigte jedesmal eine ziemlich geräumige Verlängerung nach oben, und dort— 
hin verſuchte der Vogel zu flüchten, wenn wir ihn fangen wollten. In einem Neſte fanden 
wir ein weißes, dem einer Taube ähnelndes Ei, und ein zweites ließ der Vogel fallen, nach— 
dem er ſchon in unſeren Händen war. Im Eierſtock entdeckte ich außerdem noch 4 Eier.“ 

Eine ſehr merkwürdige indiſche Art der Nashornvögel iſt der Doppelhornvogel, der 
Homrai der Inder, Dichoceros bicornis L. Er erreicht eine Länge von 120 em. Sein Ge— 
fieder iſt der Hauptſache nach ſchwarz; der Hals, der Bauch, ein Flügelfleck, die Handſchwingen 
an der Wurzel, ſämtliche Schwingen an der Spitze und endlich die Steuerfedern, mit 
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Ausnahme eines breiten ſchwarzen Bandes vor der Spitze, ſind mehr oder weniger rein 
weiß. Der Aufſatz des gewaltigen Schnabels iſt durch eine mittlere Vertiefung in zwei ſeit— 
liche Wülſte geteilt, wonach der Vogel ſeinen Namen erhalten hat. 

Der Homrai verbreitet ſich über die Hochwaldungen Indiens, vom äußerſten Süden an 
bis zum Himalaja, bewohnt ferner die ganze Weſtküſte Hinterindiens und kommt auch auf 
Sumatra vor. Er wählt mit Vorliebe offene und bepflanzte Rodungen, wie ſie in der Nähe 

Doppelhornvogel, Dichoceros bicornis E. ½ natürlicher Größe. 
pp 8 

der Flüſſe mitten in den Waldungen angelegt werden, zu ſeinem Aufenthalt. Dort lebt er 

geſellig und zeichnet ſich durch feine ernſten und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenſo 

aus wie durch Selbſtvertrauen und Würde. Gewöhnlich findet man 20 bis 30 dieſer Vögel 

in unmittelbarer Nachbarſchaft, ſechs oder acht auf demſelben Baume, vorausgeſetzt, daß dieſer 

groß iſt, und hier verweilen ſie ſtundenlang mit dem würdigen Ernſte von Richtern, dann und 

wann einige halb unterdrückte Laute ausſtoßend, die ebenſo ſeltſam ſind wie ihre Geſtalt und 

Sitten. Dieſe Laute erinnern an das Quaken eines Ochſenfroſches, ſind auch kaum ſtärker. 

Wenn aber der Jäger ſich an eine ſolche feierliche Verſammlung heranſchleicht und, ohne töd— 

lich zu verwunden, einen der Vögel vom Baume herabſchießt, ſetzt ihn das brüllende Geſchrei 

des gefährdeten Homrai in höchſtes Erſtaunen. Die Nahrung beſteht fait ausſchließlich in 

Früchten, von denen die Frucht der Heiligen Feige beſonders bevorzugt wird. 
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Höchſt intereſſant iſt das Brutgeſchäft des Vogels, worüber Tickell folgendes erzählt: „Am 
16. Februar 1858 erfuhr ich von den Bewohnern des Dorfes Karen, daß ein großer Horn- 
vogel in der Höhlung eines benachbarten Baumes brüte, und daß ſchon ſeit einigen Jahren 
derſelbe Platz von einem Paare benutzt worden ſei. Ich beſuchte die Brutſtelle und bemerkte, 
daß die Höhlung ſich in dem Stamme eines faſt geraden, auf 15 m vom Boden aſtloſen 
Baumes befand. Die Höhle war mit einer dicken Lehmlage bis auf eine kleine Offnung ver— 
ſchloſſen, durch die das Weibchen den Schnabel ſtecken und vom Männchen gefüttert werden 
konnte. Einer der Dorfbewohner kletterte mit vieler Mühe an dem Baume empor, indem 
er Bambusſtöcke in den Stamm trieb, und begann den Lehm wegzuräumen. Während er 
beſchäftigt war, ließ das Männchen laute, röchelnde Töne vernehmen, flog auch ab und zu 
und kam dicht an uns heran. Die Eingeborenen ſchienen es zu fürchten und behaupteten, 
daß ſie von ihm angegriffen werden würden; ich hatte deshalb meine Not, ſie abzuhalten, 
es zu töten. Als die Höhlung genügend geöffnet war, ſteckte der Mann, der hinaufgeklettert 
war, ſeinen Arm in das Innere, wurde aber vom Weibchen ſo heftig gebiſſen, daß er den 
Arm ſchnell zurückzog und faſt vom Baume gefallen wäre. Nachdem er die Hand mit einigen 
Lappen umhüllt hatte, gelang es ihm, den Vogel herauszuziehen: ein erbärmlich ausſehendes 
Geſchöpf, häßlich und ſchmutzig. Das Tier wurde herabgebracht und auf dem Boden frei— 
gelaſſen, hüpfte hier, unfähig zu fliegen, umher und bedrohte die umſtehenden Leute mit 
ſeinem Schnabel. Endlich erkletterte es einen kleinen Baum und blieb hier ſitzen, da es 
viel zu ſteif war, als daß es hätte ſeine Flügel gebrauchen und ſich mit dem Männchen ver— 
einigen können. In der Tiefe der Höhle, ungefähr 1 m unter dem Eingange, lag ein ein— 
ziges, ſchmutzig lichtbräunliches Ei auf Mulm, Rindenſtückchen und Federn. Außerdem war 
die Höhle mit einer Maſſe faulender Beeren gefüllt. Das Weibchen war vom Ol ſeiner 
Bürzeldrüſe gelb gefärbt.“ 

Das Junge iſt nach Wallace ein höchſt ſeltſames Weſen: ſo groß wie eine Taube, aber 
ohne ein Federchen an irgendeiner Stelle, dabei außerordentlich fleiſchig, weich und etwas 
durchſcheinend, ſo daß das Tier eher einem mit Gallerte gefüllten Sacke mit angeſetztem Kopf 
und Füßen ähnelt als einem wirklichen Vogel. 

Bei geeigneter Pflege ertragen Homrais jahrelang die Gefangenſchaft und ſcheinen ſich 
im Käfig recht wohl zu fühlen. Unter ſich zeigen ſie ſich ebenſo verträglich wie anderen 
kleineren Vögeln gegenüber feindſelig. Unter verſchiedenartigen gefangenen Hornvögeln, die 
ich beobachten konnte, wenigſtens ſolchen gleicher Größe, kamen ernſtere Streitigkeiten nicht 
vor, höchſtens ſpielende Zweikämpfe, die ſich ſehr hübſch ausnehmen. Die Gegner hocken einer 
dem anderen gegenüber nieder, ſpringen plötzlich vorwärts, ſchlagen unter hörbarem Klappen 
die Schnäbel zuſammen und ringen nun förmlich miteinander. Verſchiedenartige Hornvögel 
bekunden gegenſeitiges Einverſtändnis wenigſtens dadurch, daß ſie ihre Rufe beantworten. 

Ein durch ſeinen Schnabelbau höchſt merkwürdiger Nashornvogel iſt der Schild— 
ſchnabel, Rhinoplax vigil Forst. Der eigentliche Schnabel, der bei anderen Arten meiſt 
eine mehr oder weniger bedeutende Krümmung aufweiſt, iſt hier faſt ganz gerade und zu— 
gleich verhältnismäßig ſehr kurz. Darauf erhebt ſich das mächtige Horn von der Stirn bis 
auf die Mitte des Schnabels, wo es ſteil abfällt. Während nun bei anderen Nashornvögeln 
das Innere des Hornes größtenteils hohl iſt, wird es beim Schildſchnabel faſt ganz mit feſter 
Knochenmaſſe erfüllt und bildet ſogar im vorderen Teile eine bis 28 mm dicke, ſehr harte Platte 
von elfenbeinartiger Beſchaffenheit. Der ganze Schädel erreicht dadurch das bedeutende Ge— 
wicht von 263g. Dementſprechend müſſen die den Schädel hebenden Muskeln ſehr ſtark ſein, 
und in der Tat ſind die Leiſten und Höcker des Hinterhauptes, an die ſie ſich anſetzen, ungemein 
kräftig. Marſhall ſtellte ſchon im Jahre 1872 über die Bedeutung dieſer merkwürdigen Horn— 
entwickelung die Vermutung auf, daß der Schildſchnabel ſeinen Kopf als Hammer benutze, 
mit dem er harte Früchte, Nüſſe und dergleichen zerſchlage. Dieſe Annahme wurde ſpäter 
von Forbes durch unmittelbare Beobachtungen an lebenden Vögeln beſtätigt. Der Schild— 
ſchnabel bewohnt die faſt unzugänglichen immergrünen Urwälder von Tenaſſerim, Malaffa, 
Sumatra und Borneo. Er iſt oberſeits vorherrſchend braun, unterſeits weiß gefärbt. Die 

Länge beträgt 150 em, wovon allerdings auf den Schwanz allein 88 em kommen. Die elfen— 
beinartige Maſſe im Schnabelaufſatz findet zu Schnitzereien vielfach Verwendung. 



Rakenvögel 1. 

| 

1. Wiedehopf, Upupa epops L. 

1. nat. Gr., s. S. 369. — Dr. O. Heinroth-Berlin phot. 

2. Schnee-Eule, Nyctea nyctea / 

1/7 nat. Gr., S. S. 382. Henry Irving - Horlc 



3. Waldkauz, Syrnium aluco Z., in Abwehritellung. 

S. 380. — Dr. O. Heinroth -Beriin phot. 

4. Neit des Waldkauzes. 

S. 380. — Charles Kirk - Glasgow phot. 
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Die Unterfamilie der Wiedehopfe iſt in Europa, Aſien und Afrika durch eine einzige 
Gattung (Upupa I.) vertreten. Die ſechs Arten find nahe miteinander verwandt. 

Anſer Wiedehopf, Heer-, Stink- und Kotvogel, Stinkhahn, Kotkrämer, 
Küſter⸗ und Kuckucksknecht, Upupa epops L. (ſ. die beigeheftete Tafel „Rakenvögel !“, 1), 
das Urbild der Unterfamilie, kennzeichnet ſich durch geſtreckten Leib, ſehr langen, ſchwach ge— 
bogenen, ſchlanken, ſeitlich zuſammengedrückten, ſpitzigen Schnabel, kurze, ziemlich kräftige 
Füße mit kurzen, ſtumpfkralligen Zehen, große und breite, ſehr abgerundete Flügel, mittel— 
langen, breitfederigen, am Ende gerade abgeſtutzten Schwanz und weiches, lockeres Gefieder, 
das ſich auf dem Kopfe zu einem Federbuſch verlängert. Die Zunge iſt verkümmert. Das 
Gefieder iſt auf der Oberſeite lehmfarbig, auf dem Mittelrücken, den Schultern und den 
Flügeln ſchwarz und gelblichweiß in die Quere geſtreift, der Federbuſch dunkel roſtlehmgelb, 
jede einzelne Feder ſchwarz an der Spitze, die Unterjeite hoch lehmgelb, an den Bauchſeiten 
ſchwarz in die Länge gefleckt, der Schwanz ſchwarz, etwa in der Witte ſeiner Länge weiß 
gebändert. Die Länge beträgt 29 em. 

Der Wiedehopf bewohnt Mittel- und Südeuropa, ganz Sibirien und China, Weſtaſien 
und Nordafrika. In Deutſchland iſt er Zugvogel, der in den letzten Tagen des März einzeln 
oder paarweiſe ankommt und Ende Auguſt und Anfang September familienweiſe langſam 
wieder nach Süden reiſt. Als Wohnort bevorzugt er bei uns Ebenen, die mehr oder weniger 
dicht mit Bäumen beſtanden ſind. Gegenden, in denen Felder und Wieſen mit kleinen 
Wäldchen abwechſeln, oder ſolche, wo alte Bäume einzeln inmitten der Feldmarken ſtehen, 
ſagen ihm beſonders zu. In Südeuropa treibt er ſich vorzugsweiſe in den Weinbergen 
herum; in Afrika iſt er in jedem Dorfe, ja ſelbſt inmitten der Städte zu beobachten. Hier 
findet er alles, was ſein Herz ſich wünſcht. Nicht das Vieh iſt es dort, das für die Nahrung 
des ſchmutzigen Geſellen ſorgt, ſondern der Menſch. So fleißig auch die Geier ſind: allen 
Unrat können ſie doch nicht abräumen, und genug bleibt übrig für Vögel, die, wie der all— 
bekannte, durch mancherlei Sagen verherrlichte Hudhud, Kothaufen als höchſt erquickliche 
Dinge betrachten. 

Das Betragen des Miedehopfes iſt eigentümlich, aber anſprechend. In Deutſchland iſt 
er vorſichtig und ſcheu, weicht dem Menſchen oft weit aus und vertraut eigentlich nur dem 
Kuhhirten, deſſen Herde für ſeinen Unterhalt ſorgt; im Süden hat er ſich auf das innigſte 
mit dem Menſchen befreundet und treibt ſeine Poſſen unmittelbar vor deſſen Augen. Aber 
auch hier wird oft genug der inſtinktive Grundzug ſeines Weſens, die Schreckhaftigkeit, be— 
merkbar. Der Vogel bleibt ruhig, wenn er einen Menſchen oder ein Haustier gewöhnlichen 
Schlages gewahr wird; aber ſchon ein Hund macht ihn bedenklich, eine Katze fordert ſeine 
Vorſicht heraus, eine vorüberfliegende Krähe erregt Beſorgnis, einer der überall gegen— 
wärtigen Schmarotzermilane oder ein harmloſer Schmutzgeier ruft namenloſen Schrecken 
hervor. Der Wiedehopf ſtürzt ſich dann augenblicklich auf den Boden nieder, breitet den 
Schwanz und die Flügel kreisförmig aus, biegt den Kopf zurück, ſtreckt den Schnabel in die 
Höhe und verharrt in dieſer Stellung, die des Räubers Täuſchung bezweckt, bis alle Gefahr 
vorüber ſcheint. „Es beluſtigt ungemein“, ſchildert Naumann, „dieſen ängſtlichen Vogel 
ungeſehen aus der Nähe beobachten zu können. Alle Augenblicke wird er erſchreckt, und ehe 
man es ſich verſieht, flüchtet er ſich in die belaubten Zweige eines nahen Baumes, läßt im 
Ausruhen oder beim Wegfliegen ſeine ſchnarchende Stimme hören und macht auch hierbei 
allerlei ſonderbare Bewegungen. Gewöhnlich trägt er den Federbuſch nicht entfaltet, ſondern 
ſpitz nach hinten gelegt. Er ſpielt aber damit, wenn er böſe wird, und breitet ihn aus, 
wenn er in Ruhe auf einem Baume ſitzt, oder wenn er ſeinen Ruf ertönen läßt. Zur 
Paarungszeit ſpielt er mit dem Fächer auch dann, wenn er am Boden umherläuft, und zu— 
weilen entfaltet er ihn ſelbſt während des Fluges ſo, wie man ſpielend einen Fächer auf- und 
zumacht.“ Der Paarungsruf, den das Männchen im Frühjahr ununterbrochen ausſtößt, iſt 
das hohl klingende „Hup hup“. 

Der Wiedehopf hält treu zu ſeiner Familie, im übrigen dagegen geſellt er ſich weder zu 
ſeinesgleichen noch zu anderen Vögeln. Aber dieſer der Zuneigung ſcheinbar ſo wenig zu— 
gängliche Vogel ſchließt ſich, wenn er von Jugend auf freundlich behandelt wird, ſeinem 
Pfleger mit außerordentlicher Zärtlichkeit an, jo daß ein zahmer Wiedehopf zu den unter— 
haltendſten und liebenswürdigſten Hausgenoſſen gehört, die man ſich denken kann. Sein 
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Gebärdenſpiel beluſtigt, ſeine Zahmheit und Zutraulichkeit entzücken. Er wird zahm wie ein 
Hund, kommt auf den Ruf herbei, nimmt ſeinem Gebieter das Futter aus der Hand, folgt 
ihm durch alle Zimmer des Hauſes, in den Hof, in den Garten, ins Freie, ohne ans Weg— 
fliegen zu denken. Je mehr man ſich mit ihm beſchäftigt, um ſo umgänglicher wird er und 
geht ſchließlich ſelbſt auf Scherze ein, die ihm anfangs entſchieden unbehaglich zu ſein ſcheinen. 
Bei geeigneter Pflege ſchreitet er im Käfig auch zur Fortpflanzung. 

Kerbtiere mancherlei Art, die der Wiedehopf vom Erdboden auflieſt oder mit ſeinem 
langen Schnabel aus Löchern hervorzieht und herausbohrt, ſind feine Nahrung. Wiſt- und 
Aaskäfer, Schmeißfliegen, Larven und andere kotliebende Kerfe ſcheint er zu bevorzugen, ver— 
ſchmäht aber auch Mai-, Brach- und Roſenkäfer, Heuſchrecken, Heimchen, Ameiſenpuppen, 
Raupen uſw. nicht. Seine Beute zieht er mit viel Geſchicklichkeit aus den verborgenſten 
Schlupfwinkeln hervor und erſchließt ſich ſolche oft mit großer Anſtrengung. Der Schnabel 
iſt gut zum Ergreifen; um aber die erfaßte Beute hinabzuwürgen, iſt es unbedingt nötig, ſie 
vorher in die Höhe zu ſchleudern und dann aufzufangen. Junge, noch kurzſchnäbelige Wiede— 
hopfe werden von den Alten ſehr lange gefüttert. Man muß ſie deshalb, wenn man ſie 
heranziehen will, ſtopfen; ſonſt verhungern ſie, weil ſie buchſtäblich nicht imſtande ſind, das 
mit dem Schnabel Erfaßte auch zu verſchlingen. Letzteres lernen ſie erſt mit der Zeit. „Das 
Freſſen“, bemerkt Marſhall, „iſt für einen Wiedehopf durchaus keine leichte Sache. Der 
Vogel iſt genötigt, alles, was er verzehren will, und wäre es die kleinſte Ameiſenpuppe, erſt 
in die Höhe zu werfen und dann wieder aufzufangen. Kommt bei dieſem Manöver ein In— 
ſekt der Quere nach in den Schnabel zu liegen, ſo muß er ſich zu einer Wiederholung be— 
quemen, denn die Happen wollen bei ihm nur rutſchen, wenn ſie ihrer Längsrichtung nach 
in den Schnabel geraten. Der Wiedehopf wird durch den langen, dünnen, nur durch ſchwache 
Muskulatur bewegten Schnabel zu dieſer eigentlich recht umſtändlichen Freßweiſe gezwungen. 
Es iſt aber für die Erlangung ſeiner Beute für ihn wichtiger, daß ſeine Fangpinzette lang 
und ſchlank und nicht, wie etwa ein Papageienſchnabel, als Nußknacker entwickelt iſt.“ 

Das Neſt legt der Wiedehopf in Europa meiſt in Baumhöhlen an. Es wird nur 
mangelhaft ausgepolſtert und, wenn die Jungen heranwachſen, nicht einmal vom Unrat ge— 
reinigt, wozu die Eltern übrigens gar nicht fähig ſind. Die 4—7 Eier werden vom Weib— 
chen allein 16 Tage lang mit der größten Hingebung bebrütet, die Jungen von beiden Eltern 
ſorgfältig gepflegt, mit Maden und Käfern großgefüttert und noch lange nach dem Ausfliegen 
geführt, geleitet, unterrichtet und gewarnt. 

Während der Brutzeit macht der Wiedehopf die auf ihn bezügliche Redensart wahr; denn 
er und ſeine Jungen ſtinken dann in wirklich unerträglicher Weiſe. „Dieſer Geſtank“, ſagt Mar— 
ſhall, „hat etwas ſeltſam Gemiſchtes von Butterſäure, Ammoniak und Moſchus. Woher rührt 
er? Darüber haben uns der alte Hallenſer Zoologe Nitzſch und Karl Theodor v. Siebold belehrt. 
Die Wiedehopfe ſtinken nicht alle und nicht das ganze Jahr, ſondern bloß die Neſtjungen 
und die Mutter, ſolange ſie mit dieſen zu tun hat. Bei den Weibchen während der Brüte— 
zeit und bei den noch nicht flüggen Jungen hat das dann reichlicher auftretende Abſcheidungs— 
produkt der Bürzeldrüſe eine ſchmutzigbraune Farbe und einen widerlichen Geruch. Wir 
haben es offenbar, wie bei dem Geſtank der Wanzen und vieler Käfer, mit einem Schutz— 
mittel zu tun, das irgendwelchen Raubtieren, ſolange die Wiedehopfe im Neſte noch leicht 
abgefangen werden können, den Appetit vertreiben wird. Tatſache iſt es, daß Katzen junge 
Wiedehopfe ſo wenig wie biſamduftende Spitzmäuſe freſſen.“ Wenn die Jungen vollſtändig 
erwachſen ſind, merkt man ſo wenig mehr von ihrem Geſtank, daß man ſie wie ihre Eltern 
ohne Ekel verſpeiſen kann. Sie ſind dann ſehr fett und ungemein ſchmackhaft. 

Zweite Unterordnung: Eulen. 

Die Eulen wurden lange mit den Tagraubvögeln zu der Gruppe der „Raubvögel“ 
vereinigt. Nähere Unterſuchungen des inneren Baues, beſonders von Fürbringer, haben aber 
gezeigt, daß die Eulen, die „Nachtraubvögel“, verwandtſchaftlich durchaus nichts mit den 
Tagraubvögeln zu tun haben, daß fie vielmehr den Raken und vor allem den Nachtſchwalben 
ſehr nahe ſtehen. 

Die Eulen bilden eine nach außen hin ſcharf begrenzte Unterordnung. Sie ſind gekenn— 
zeichnet durch ihren im Gefieder zwar dick erſcheinenden, in Wahrheit aber ſehr ſchlanken 
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und ſchmalen, wenig fleiſchigen Leib, den anſehnlichen, zumal nach hinten breiten, dicht 
durchfiederten Kopf mit ſehr großen, nach vorn gerichteten Augen, die von einem runden 
ſtrahligen Federkranz umgeben ſind, durch breite, lange, muldenförmige Flügel und den 
meiſt kurzen Schwanz. Der Schnabel iſt von der Wurzel an ſtark abwärts gebogen, kurz— 
hakig und zahnlos und hat eine kurze und immer in den langen, ſteifen Borſtenfedern des 
Schnabelgrundes verſteckte Wachshaut, in der die Naſenlöcher münden. Die gewöhnlich bis 
zu den Krallen herab befiederten Beine ſind mittelhoch, die Zehen verhältnismäßig kurz, 
die äußere iſt eine Wendezehe, die nach vorn und hinten gerichtet werden kann. Die 
Krallen ſind groß, lang, ſtark gebogen und außerordentlich ſpitzig, im Querſchnitt faſt voll— 
ſtändig rund. Die einzelnen Federn ſind groß, lang und breit, an der Spitze zugerundet, 
höchſt fein zerfaſert, deshalb weich und biegſam, unter der Berührung kniſternd, die des Ge— 
ſichts kleiner und ſteifer, zu einem meiſt aus fünf Reihen gebildeten Schleier umgewandelt, 
der dem Eulenkopfe das katzenartige Ausſehen verleiht. Die Schwingen ſind ziemlich breit, am 
Ende abgerundet und nach dem Körper zu gebogen; die äußere Fahne der erſten, zweiten 
und dritten Schwinge iſt häufig am Rande ſonderbar gefranſt oder ſägeartig gezähnelt. 
Hierdurch erhält der ganze Vorderrand des Flügels ſeine ſägeartige Beſchaffenheit. Offenbar 
wird hierdurch der Flug leiſer, denn ein ſcharfrandiger Flügel würde beim Durchſchneiden 
der Luft für ein gut hörendes Tier, wie etwa eine Maus, immerhin ein in der ſonſtigen Stille 
der Nacht wohl vernehmbares, pfeifendes Geräuſch hervorrufen. Die gewöhnlich düſtere, 
ausnahmsweiſe aber verhältnismäßig lebhafte und helle Färbung ſchließt ſich in den meiſten 
Fällen aufs genaueſte der der Umgebung, des Bodens oder der Rinden, an; dabei kann die 
Zeichnung äußerſt zierlich und mannigfaltig ſein. 

Beachtung verdienen die Sinneswerkzeuge der Eulen. Die Augen ſind ausnehmend 
groß, ſchräg nach vorn gerichtet, und ihre Hornhaut iſt vorn ſo ſtark gewölbt, daß der vordere 
Augenabſchnitt einer Halbkugel gleicht. Die Linſe iſt gleichfalls an beiden Seiten ſtark gewölbt. 
Auch die Netzhaut bietet in ihrem feineren Bau Eigentümlichkeiten: während bei den Tag— 
vögeln die Zäpfchen an Zahl die Stäbchen überwiegen, iſt es bei den Eulen umgekehrt, und 
ſie haben im Verhältnis ſo viele Stäbchen, wie die Tagvögel Zäpfchen haben. Ferner ſind bei 
den Eulen die Stäbchen bedeutend verlängert, während die Zäpfchen nur kurz ſind. Die aus 
anderen Gründen gewonnene Annahme, daß die Stäbchen der Netzhaut für die Empfindung 
der Helligkeitsgrade, die Zäpfchen dagegen für die Empfindung der nur am Tage wahr— 
nehmbaren Farben beſtimmt ſind, findet in dieſem feineren Bau der Netzhaut der Eulen eine 
wichtige Stütze. Wenn wir ſehen, daß bei den Nachtſäugetieren die Zäpfchen überhaupt 
vollkommen fehlen, jo können wir wohl mit Recht ihre Rückbildung bei den Eulen ebenfalls 
auf die überwiegend nächtliche Lebensweiſe zurückführen. Das Auge der Eulen iſt nicht in 
dem Maße gegen das Tageslicht empfindlich, wie es ſcheint. Einzelne Arten von ihnen ver— 
ſchließen wohl ihre Augen bis zur Hälfte und noch weiter, wenn ſie dem vollen Lichte aus— 
geſetzt werden. Gänzlich unbegründet aber iſt die Behauptung, daß ſie am Tage nicht ſehen 
könnten. Nur eine Schwächung der Sehkraft mag das Tageslicht bei den meiſten Eulen her— 
vorrufen, für die hochnordiſchen Arten, die Schnee- und Habichtseulen, trifft aber auch dies nicht 
zu. Sie können auch bei Tage gut ſehen, denn der hohe Norden mit ſeinem einzigen langen 
Sommertag kann keine reinen Nachttiere mehr züchten, ebenſowenig darf er für die entſprechend 
lange Winternacht reine Tagtiere beherbergen. Umgekehrt gibt es in den Tropen, die keine oder 
höchſtens nur eine ganz kurze Dämmerung haben, ſo ſehr viel echte Nachttiere in allen Klaſſen. 

Vor der Ohröffnung ſteht eine halbmondförmige, mehr oder weniger hohe, durch einen 
Federbeſatz meiſt noch bedeutend erhöhte, willkürlich bewegliche Hautfalte — eine ſchall— 
auffangende Ohrmuſchel trotz ihrer verſteckten Lage. Die Eulen heben die Ohrmuſcheln bei 
langſamem Fluge, um die von hintenher kommenden Töne aufzufangen, ſchließen ſie aber 
bei raſchem Fluge, denn dann wären ſie hinderliche Luftfänger. Ihr Gehör iſt ganz vor— 
trefflich ausgebildet. Lautlos fliegen ſie, wie ſchon Plinius hervorhebt, in nicht eben be— 
deutender Höhe über dem Boden dahin und vernehmen dabei, ohne durch das Geräuſch der 
eigenen Bewegung gehindert zu werden, das leiſeſte Raſcheln auf dem Boden. Ebenſo 
ſehen ſie trotz des Dunkels das kleinſte Säugetier. 

Die Eulen, von denen man 220 lebende Arten kennt, ſind Weltbürger und bewohnen 
alle Erdteile, von den eiſigen Ländern der Polarzone an bis zum Aquator hin und von der 
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Seeküſte bis zu 5000 m aufwärts. Waldungen ſind ihre eigentlichen Heimſtätten; Eulen 
fehlen aber auch den Steppen, Wüſten oder dem pflanzenloſen Gebirge, volksbelebten Ort— 
ſchaften und Städten nicht. Die meiſten Eulen des höheren Nordens von Europa und ver— 
mutlich auch von Aſien ſind Strichvögel, verlaſſen wenigſtens bei ſtarkem Schneefall ihre 
Heimat und begeben ſich weiter nach Süden. 

Die abſonderlich geſtalteten Flügel und das weiche Gefieder der Eulen laſſen im vor— 
aus auf eine eigentümliche Flugbewegung ſchließen. Der leiſe Flug iſt verhältnismäßig 
langſam, ein Wittelding zwiſchen Schweben, Gleiten und Flattern, bei einigen Tageulen 
aber ein abwechſelnd bogiges Aufſteigen und Niederfallen nach Art des Spechtfluges, das 
ungemein fördert, jedoch augenſcheinlich bald ermüdet und deshalb niemals lange fortgeſetzt 
wird. Auf dem Boden ſind die meiſten ſehr ungeſchickt, im Gezweig der Bäume dagegen 
ſind alle gewandt: einzelne klettern in ſonderbarer Weiſe hüpfend und ſpringend ſehr raſch 
von einem Zweige zum anderen. Sie lieben es, die verſchiedenſten Stellungen anzunehmen, 
ſich abwechſelnd niederzuducken und dann hoch aufzuſtrecken, wenden, beugen und drehen 
den Kopf in wirklich wunderbarer, für den Beſchauer ergötzlicher Weiſe und ſind wie das 
Faultier imſtande, das Geſicht vollſtändig nach rückwärts zu drehen. 

Die Stimme iſt gewöhnlich laut, ſelten aber angenehm. Wütendes Klappen oder Knappen 
mit dem Schnabel und heiſeres Fauchen ſind der gewöhnliche Ausdruck ihrer Seelenſtimmung; 
die eigentliche Stimme vernimmt man nur des Nachts oder bei höchſter Gefahr. Einzelne 
Arten kreiſchen abſcheulich, andere laſſen helle Töne hören. An Begabung ſtehen ſie hinter den 
meiſten Tagraubvögeln zurück. Alle ſind ſcheu, aber nicht vorſichtig, lernen ſelten ihre Freunde 
kennen und verhalten ſich gegen jedes fremde Weſen mehr oder weniger wie einem Feinde 
gegenüber; ihr Gebaren erſcheint jähzornig, blind wütend im höchſten Grade, gleichgültig und 
grauſam. Mit anderen ihrer Art leben fie in Frieden und Freundſchaft, ſolange nicht irgend— 
eine Leidenſchaft, Freßgier zum Beiſpiel, bei ihnen übermächtig wird; mit der größten Seelen— 
ruhe aber freſſen ſie den Gefährten auf, mit dem ſie jahrelang einträchtig zuſammenlebten, 
wenn dieſer irgendwie verunglückte. Geſchwiſter, die aus einem Neſte ſtammen, überfallen 
ſich gegenſeitig nicht ſelten, und die unterliegende wird regelmäßig getötet und verſpeiſt. 

Alle Eulen freſſen während ihres Freilebens nur ſelbſterworbene Beute. Vor allem 
ſind es kleine Säugetiere, denen ſie nachſtellen; die ſtärkſten unter ihnen greifen aber auch 
größere Säuger an oder verfolgen Vögel nach Art der Falken; einzelne ſind Fiſcher, andere 
Kerbtierjäger. Wenige werden dem Wenſchen ſchädlich, die große Mehrzahl bringt nur 
Nutzen. Es liegen ſorgfältige Beobachtungen vor, die beweiſen, daß unſere deutſchen Eulen 
kaum auf andere Tiere jagen als auf Mäuſe, und wir wiſſen, daß ihre Tätigkeit ſehr erfolg— 
reich iſt. Gerade wenn die verhaßten Nager es am luſtigſten treiben, beginnen die Eulen 
ihr Handwerk. Unhörbar ſchweben ſie dicht über dem Boden dahin; von ihrer Höhe aus 
durchſuchen ſie dieſen ſehr gründlich, und in der Regel wird die erſpähte Maus mit Sicherheit 
gefangen. Dazu tragen die kurzen beweglichen Zehen und die nadelſcharfen, ſtark gekrümmten 
Krallen weſentlich bei. Eine einmal von der Eule ergriffene Maus iſt unrettbar verloren: 
ſie iſt erdolcht, noch ehe ſie an Entrinnen denken kann. Sobald die Eule Beute gewonnen 
hat, fliegt ſie einem Ruheſitze zu und beginnt zu freſſen. 

Das Beutetier wird entweder ganz verſchlungen oder in ſehr großen Stücken hinab— 
gewürgt, was ſehr ekelhaft ausſieht. Die Verdauung iſt ſehr lebhaft; der ſcharfe Magenſaft 
zerſetzt alle Nahrung in kurzer Zeit. Knochen, Haare und Federn ballen ſich zuſammen und 
werden dann unter höchſt ergötzlichen Bewegungen gewöhnlich an beſtimmten Orten aus— 
geſpieen. Dabei ſperren die Eulen den Schnabel weit auf, ſenken den Kopf tief herab, treten 
von einem Bein aufs andere, kneifen die Augen zuſammen, würgen und ſchütteln und ent— 
laden ſich endlich des Balles oder Gewölles. 

Viele Eulenarten niſten in Baumhöhlen, andere in Felsſpalten, Mauerlücken oder auf 
Hausböden, einige in Erdbauen verſchiedener Säugetiere und andere endlich auf verlaſſenen 
Neſtern von Falken und Krähen. Die Eierzahl eines Geleges ſchwankt bei den einzelnen 
Arten zwiſchen 2 und 10. Die Eier ſelbſt ähneln ſich ſämtlich; ſie ſind bis auf die der Schleier— 
eulen rundlich, feinkörnig, weiß von Farbe und ſcheinen, gegen das Licht geſehen, gelblich 
bis rötlichgelb durch. Soviel mir bekannt iſt, wiſſen wir bis jetzt nur von einer einzigen 
Eulenart, daß beide Geſchlechter abwechſelnd brüten; wie es ſich bei den übrigen verhält, 
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vermag ich nicht zu ſagen. Die Tätigkeit der Eulen iſt ja, um Worte meines Vaters zu ge— 
brauchen, von Dämmerung und Finſternis umhüllt und daher den Beobachtungen des Natur— 
forſchers ſchwer zugänglich. Gemeinſam ſcheint allen Arten zu ſein, daß beide Eltern warme 
Liebe zu ihrer Brut bekunden und dieſe unter anderem dadurch betätigen, daß ſie ſie gegen 
Feinde mit auffallendem Mute verteidigen. Die Jungen ſitzen lange im Neſt und erfüllen 
des Nachts die Umgegend mit ihrem Geſchrei. Insbeſondere hört man letzteres, wenn ſie aus— 
geflogen ſind und ſich bereits umherzutreiben beginnen. Meines Vaters Meinung, daß ſie 
hierdurch den Eltern jederzeit ihren Aufenthaltsort anzeigen, mag wohl berechtigt ſein. 

Leider haben die Eulen viele Feinde. Alle Tagvögel ſind ihnen abhold, gleichſam als 
ob ſie ſich für die ihnen während des Schlafes von den Nachträubern zugefügten Angriffe 
rächen wollten. Faſt ſämtliche Tagraubvögel gebärden ſich wie ſinnlos, wenn ſie eine größere 
Eule erblicken. Das geſamte Kleingeflügel hegt dieſelben Geſinnungen wie ſie und gibt dieſe 
durch lebhaftes Geſchwätz und Geſchrei, das man wohl als Schelten und Schimpfen deuten 
kann, zu erkennen. Der ganze Wald wird rege, wenn eine Eule entdeckt wurde. Ein Vogel 
ruft den anderen herbei, und der arme Finſterling hat dann viel zu leiden; denn die ſtarken 
Tagvögel vergreifen ſich auch tätlich an ihm. Der Menſch ſchließt ſich nur zu oft den ge— 
nannten Feinden an, und doch täte er wohl, die Eulen zu hegen und zu pflegen. 

Im Käfig werden nur ſolche Eulen wirklich zahm, die man in ſehr früher Jugend aus— 
hebt, großfüttert und freundlichen Umganges würdigt. Ich habe ſolche beſeſſen und dann 
mich innig mit den ſonſt nicht gerade liebenswürdigen Vögeln befreundet. Eulen, die in rei— 
ferem Alter gefangen werden, zeigen ſich entweder gleichgültig oder gebärden ſich in einer 
Weiſe, die ängſtliche Gemüter ſchier erſchrecken, kräftigere Naturen aber höchſtens ergötzen 
kann. Zumal die großen Arten ſcheinen mit der ganzen Welt zerfallen zu ſein und in jedem 
anderen Weſen einen Feind zu wittern. Wütend rollen ſie die Augen, wenn man ſich ihnen 
naht; ingrimmig knacken ſie mit dem Schnabel, und boshaft fauchen ſie nach Katzenart. Kleine 
Eulen dagegen zählen zu den unterhaltendſten und liebenswürdigſten aller Stubenvögel. 

Die Eulen bilden nur eine einzige Familie, die in zwei Unterfamilien, die Schleierkäuze 
und die Uhus, zerlegt wird. 

Als das Urbild der erſten Unterfamilie wird ihres eigenartigen Baues halber die Gat— 
tung der Schleierkäuze (Strix J.) aufgefaßt. Die Schleierkäuze find geſtreckt gebaute Eulen 
mit großem, breitem Kopfe, ſehr großen Flügeln, mittellangem Schwanze, hohen Beinen und 
ſeidenweichem Gefieder. Die Ohrmuſchel iſt, dem ſehr ausgebildeten Schleier entſprechend, 
ungemein groß. Der Schleier ſelbſt unterſcheidet ſich dadurch weſentlich von dem anderer 
Eulen, daß er nicht rund, ſondern herzförmig geſtaltet iſt. Die Krallen ſind lang, dünn und 
ſpitzig, die Kralle der mittelſten Vorderzehe iſt an der Innenſeite ſchwach gezähnelt oder ge— 
ſägt. Das Gabelbein iſt mit dem Kiele des Bruſtbeines verbunden. 

Von unſerem faſt allweltlich verbreiteten Schleierkauz oder der Schleier-, Perl- 
Gold Feuer⸗,Flammen-,Perücken-, Herz-, Turm-, Kirchen-, Klag-‚Schläfer- und 
Schnarcheule, Strix flammea L. (Abb. S. 374), hat man zahlreiche Raſſen oder Formen 
unterſchieden, ſie auch als Arten abgetrennt. Bowdler Sharpe bemerkt hierzu: „Was die 
Schleiereule anlangt, ſo bin ich zu dem Endergebnis gelangt, daß nur ein Haupttypus von 
ihr vorhanden iſt, der auf dem geſamten Feſtland der Alten und der Neuen Welt vorherrſcht. 
Er iſt je nach den bewohnten Lokalitäten dunkler oder heller von Farbe, bietet aber ſonſt 
keine durchgängig vorhandenen, genügend verſchiedenen Eigenſchaften, um Arten zu machen. 
Auf Inſeln beheimatete Exemplare zeigen Abweichungen, aber doch auch nicht in dem Grade, 
daß man ſie als Arten unterſcheiden könnte, denn in großen Reihen vom Feſtlande ſtammen— 
der Stücke findet man immer ihnen ſehr naheſtehende.“ Bei der in Deutſchland hauſenden 
Form des Vogels hat der Oberkörper dunkel aſchgrauen, nur an den Seiten des Hinter— 
kopfes und Nackens rotgelblichen Grund und iſt durch äußerſt kleine ſchwarze und weiße 
Längsflecke gezeichnet; die Unterſeite iſt auf dunkel roſtgelbem Grunde braun und weiß ge— 
fleckt, der Schleier durchweg roſtfarben. Die Schwingen ſind roſtfarbig, drei- bis viermal 
dunkler gebändert und auf der Außenfahne dunkel gefleckt; die roſtgelben Schwanzfedern 
zeigen drei bis vier ſchwärzliche Schwanzbinden. Das Weibchen hat regelmäßig eine etwas 
düſterere Färbung als das Männchen. Die Länge beträgt 32 em. 
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Kirchtürme, Schlöſſer, Burgen und alte Gebäude aller Art ſind in Europa die bevorzugten, 

wenn nicht ausſchließlichen, Felſen und Baumhöhlen die urſprünglichen Aufenthaltsorte unſeres 

Vogels. Am Tage ſitzen die Schleierkäuze ruhig in einem dunklen Winkel der bewohnten Ge— 

bäude, auf dem Gebälk der Türme oder Kirchböden, in Mauerniſchen, in Taubenſchlägen und an 

ähnlichen Orten. Läuten der Glocken in unmittelbarer Nähe ihres Schlafplatzes, Aus- und Ein- 

ſchwärmen der Tauben eines Schlages, in dem ſie ſich angeſiedelt haben, ſtört ſie nicht im gering— 

ſten: ſie haben ſich an den Menſchen und ſein Treiben ebenſogut gewöhnt wie an das Gelärm 

der Tauben, mit denen ſie in beſter Freundſchaft verkehren, wie unten weiter ausgeführt wird. 

Schleierkauz, Strix flammea TJ. I natürlicher Größe. 

Durch Beobachtung an Gefangenen wiſſen wir zur Genüge, daß ihr Schlaf ſehr leiſe iſt. 

Es gelingt dem Menſchen niemals, ſie zu übertölpeln, denn das geringſte Geräuſch iſt hin— 
reichend, fie zu erwecken. KRückt ihnen eine vermeintliche Gefahr nahe auf den Hals, jo fliegen 
ſie weg und beweiſen dann, daß ſie auch bei Tage ſehr gut ſehen können. Nach Sonnen— 
untergang verlaſſen ſie das Gebäude durch eine beſtimmte, ihnen wohlbekannte Offnung, 
die ſie auch bei Tage unfehlbar zu finden und gewandt zu benutzen wiſſen, und ſtreifen 
nun mit geiſterhaft leiſem und ſchwankendem Fluge niedrig über dem Boden dahin. Ein 
heiſeres Kreiſchen, das von Naumann die widerlichſte aller deutſchen Vogelſtimmen genannt 
wird, abergläubiſchen Menſchen auch entſetzlich vorkommen mag, verkündet ihre Ankunft, und 
wenn man ſeine Aufmerkſamkeit der Gegend zuwendet, von der dieſes Kreiſchen hertönt, ſieht 
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man den bleichen Vogel gewiß, denn er umſchwärmt ohne Scheu den abends ſich ergehenden 
Menſchen und fliegt ihm oft wie ein Schatten nahe um das Haupt. 

Mäuſe, Ratten, Spitzmäuſe, Maulwürfe, kleine Vögel und große Inſekten find des 
Schleierkauzes Nahrung. Es iſt ihm oft nachgeſagt worden, daß er in Taubenſchlägen Unfug 
ſtifte; dem widerſpricht aber die Gleichgültigkeit der Tauben ihrem ſeltſamen Geſellen gegen— 
über. „Ich habe ihn“, ſagt Naumann, „ſehr oft unter meinen Tauben aus- und einfliegen 
ſehen. Die Tauben, die dieſen Gaſt bald gewohnt wurden und ſich um ihn nicht kümmerten, 
blieben ſtets im ungeſtörten Beſitz ihrer Eier und Jungen, ebenſowenig fand ich je eine Spur 
von einem Angriff auf eine alte Taube. Ofters ſah man im Frühling ein Paar viele Abende 
hintereinander in meinem Gehöfte; es ſchien auf dem Taubenſchlag brüten zu wollen und flog, 
ſobald es gegen Abend zu dämmern anfing, ſpielend aus und ein, ließ bald im Schlage ſelbſt, 
bald dicht davor ſeine fatale Nachtmuſik faſt ununterbrochen erſchallen, und — keine Taube 
rührte ſich. Stieg man am Tage leiſe auf den Schlag, ſo ſah man die Eulen ruhig auf einer 
Stange oder in einem Winkel vertraulich mitten unter den Tauben ſitzen und ſchlafen und 
nicht ſelten neben ſich einen Haufen Mäuſe liegen; denn ſie tragen ſich, wenn ſie eine glück— 
liche Jagd machen und vielleicht auch eine Vorempfindung von übler Witterung fühlen, ſolche 
Vorräte zuſammen, damit ſie in zu finſteren und ſtürmiſchen Nächten, wenn ſie nicht jagen 
können, keinen Hunger leiden.“ Verſchiedene andere Beobachter haben den Schleierkauz 
gleichfalls als einen durchaus friedlichen, harmloſen Bewohner des Taubenſchlags befunden. 

Die Brutzeit des Schleierkauzes fällt in der Regel in die Monate April und Wai, doch 
hat man Eier und Junge ſelbſt noch bis Oktober und November hinein gefunden. Die Liebe 
erregt auch den Schleierkauz und begeiſtert ihn zu lebhaftem Schreien. Beide Gatten jagen 
ſich, miteinander ſpielend, von Turm zu Turm. Ein eigentlicher Horſt wird nicht gebaut; die 
5 — 7 länglichen, rauhſchaligen Eier liegen ohne alle Unterlage in einem paſſenden Winkel auf 
Schutt und Getrümmer. Die Jungen ſehen, wie alle Zunftverwandten, anfangs außer— 
ordentlich häßlich aus, werden aber von ihren Eltern liebevoll geſchützt und reichlich mit 
Mäuſen verſorgt. Will man ſich, um ſie für die Gefangenſchaft zu gewinnen, Mühe ſparen, 
ſo darf man ſie nur in ein weitmaſchiges Gebauer ſperren: die Alten füttern ſie hier wochen— 
und monatelang ununterbrochen. Pflegt man ſie ſelbſt, ſolange ſie noch jung ſind, ſo werden 
ſie bald in hohem Grade zahm, laſſen ſich dann ohne Widerſtreben berühren, auf der Hand 
umhertragen, ja ſelbſt gewöhnen, aus und ein zu fliegen. Nach meinem Dafürhalten gehören 
dieſe ſchönen und gutmütigen Tiere zu den angenehmſten Eulen, die man überhaupt im 
Käfig halten kann. Ihr Geſichterſchneiden ergötzt jedermann; ſie verziehen den Schleier ſo 
oft, daß ihr Geſicht, wie mein Vater ſagt, als ein wahres Zerrbild des menſchlichen erſcheint. 

Der Schleierkauz muß unbedingt zu unſeren nützlichſten Vögeln gezählt werden, 
und deshalb ſollte man ihn nicht nur ſchonen, ſondern ihm ſogar Einrichtungen an den 
Giebeln der Land- und Stadtgebäude für Neſt und Wohnung ſchaffen. Lenz ſtellt in dieſer 
Beziehung Holſtein als vorbildlich hin. „In jeder Giebelſpitze der großen Scheuern Holſteins 
befindet ſich in der Regel eine Offnung, durch welche eine Schleiereule bequem hindurch 
kann. Nach den von W. Claudius angeſtellten Unterſuchungen ſtört der Landmann in Hol— 
ſtein die Ruhe feiner Eule nie abſichtlich und ſchützt fie gegen Verfolgung. Die Vögel fliegen 
alſo nach Belieben aus und ein, jagen in und außer der Scheuer luſtig den Mäuſen nach, 
vertragen ſich mit den Hauskatzen vortrefflich und bauen ihr Neſt in dem dunkeln Raume.“ 
In vielen Gegenden denkt das Volk leider anders: ihm iſt das nützliche Tier ein Unglücks— 
vogel, der, wenn er im Hauſe ein- und ausfliegt oder vom Firſt ſeine Stimme hören läßt, 
ſicherlich den Tod eines der Bewohner verkündet. 

* 

Die faſt 200 Arten der Unterfamilie der Uhuartigen Eulen haben keine am Innen— 
rand geſägte Kralle an der mittelſten Vorderzehe, die immer länger als die innerſte iſt. Der 
Gabelknochen iſt frei und oben mit dem Kamm des Bruſtbeines nicht verbunden. Der Lauf 
pflegt verkürzt zu ſein. 

„Minervens Vogel war ein Kauz“, und zwar der Steinkauz, wenn auch nicht gerade 
der bei uns lebende, ſondern nur einer der vielen Verwandten dieſes Vogels, einer der ihm 
am nächſten ſtehenden, der in Griechenland ungemein häufig iſt. Die Steinkäuze (Athene 
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Boie) ſind kleine Eulen mit mittelgroßem Kopfe, kurzem, von der Wurzel an ſtark gekrümmtem 
Schnabel, aufgetriebener Wachshaut, ziemlich hohen Beinen, ſtarken und kräftig bewehrten 
Zehen, kurzen, gerundeten Flügeln und kurzem, am Ende gerade abgeſchnittenem Schwanze. 
Der Schleier iſt undeutlich, wenn auch bemerklicher als bei anderen Tageulen. 

Unjer Steinkauz, der liebenswürdige und doch jo verſchrieene Vogel, auch Leichen— 
hühnchen, Wehklage- und Klagemutter, Leichen- und Totenvogel, in Oſterreich aber 
Wichtl genannt, Athene noctua Scop., zählt zu den kleineren Eulen unſeres Vaterlandes; 
ſeine Länge beträgt 21— 22 em. Der Oberkörper iſt tief mäuſegraubraun, unregelmäßig 
weiß gefleckt, das Geſicht grauweiß, der Unterkörper weißlich, bis gegen den After hin braun 
in die Länge gefleckt; Schwung- und Schwanzfedern ſind roſtgelblichweiß gefleckt, wodurch im 
Schwanze fünf undeutliche Binden entſtehen. Das Auge iſt ſchwefelgelb. 

Steinkauz, Athene noctua Scop. 25 natürlicher Größe. 

Von Südſchweden an verbreitet ſich der Kauz über ganz Europa und einen großen 
Teil Aſiens bis nach Oſtſibirien hin. Auf allen drei ſüdlichen Halbinſeln Europas zählt er 
zu den gemeinſten Raubvögeln. In Deutſchland gehört er nicht zu den Seltenheiten. Da, 
wo Obſtgärten mit alten Bäumen Dörfer umgeben, findet er ſich gewiß; er nimmt aber auch 
mitten in Städten, auf Türmen und Dachböden, in Gewölben und an anderen geeigneten Orten 
Herberge. Vor dem Wenſchen und ſeinem Treiben ſcheut er ſich nicht. Bei Tage lebt er ver— 
borgen in ſeinem Schlupfwinkel, und nachts fürchtet der Menſch, unſerer aufklärenden Bil— 
dung zum Trotze, den Kauz oft mehr als dieſer ihn. Es iſt mehr als lächerlich, daß wir noch 
heutigestages nicht weiter ſind als manche indiſche Volksſtämme, die in ihrem Steinkauz ein 
übernatürliches Weſen erblicken und ſich daher von pfiffigeren Leuten oft betrügen laſſen. 
In vielen Gegenden Deutſchlands gilt der anmutige Steinkauz als Unheil verkündender 
Vogel. Man gibt ſich nicht die Mühe, ſelbſt zu prüfen, ſondern glaubt das, was einfältige 
Weiber erzählen. Die haben mit eigenen Augen geſehen, daß der Kauz des Nachts an die 
Fenſter von Krankenſtuben flog, und ſie haben mit eigenen Ohren gehört, daß er die Kranken 
einlud, auf dem Friedhofe, ſelbſtverſtändlich als Leichen, zu erſcheinen. Begründet und wahr 
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iſt, daß der harmloſe Vogel, angelockt durch das Licht, erleuchteten Zimmern zufliegt, ſich wohl 
auch neugierig auf dem Fenſterſtock niederſetzt und bei dieſer Gelegenheit vielleicht ſogar ſeine 
Stimme erſchallen läßt. Da er nun bald leiſe und gedämpft „bu bu“, bald laut und hell— 
tönend „quew quew kebel kebel“, bald endlich, kuwittkuwitt“ ſchreit, überſetzt ſich das Volk dieſe 
Laute, namentlich die letzten, nach ſeiner Weiſe, hört in ihnen ganz genau die Worte: „Komm 
mit, komm mit auf den Kirchhof, hof, hof“, oder: „Komm mit, komm mit, bring' Schipp' 
und Spaten mit“, und das iſt Grund genug, den Kauz zu verabſcheuen. Aber ſchon in Süd— 
europa fällt es niemandem ein, ihn mit mißgünſtigem Auge zu betrachten. Er iſt dort ſo 
häufig, daß man ihn gründlich kennen gelernt hat, und eben deshalb iſt er der Liebling von 
jung und alt. Nicht minder geſchätzt wird er in Paläſtina, wo man ihn als Glücksvogel 
betrachtet, niemals verfolgt, vielmehr hegt und pflegt. 

Der Kauz verdient die Zuneigung des Menſchen. Er iſt ein allerliebſtes Geſchöpf. Eine 
wirkliche Tageule kann man ihn zwar nicht nennen, aber er iſt auch nicht ſo lichtſcheu wie 
andere Eulen und weiß ſich bei Tage ſehr gut zu benehmen. Das geringſte Geräuſch weckt 
ihn aus dem leiſen Schlafe, und flüchtend weiß er mit äußerſt gewandtem Fluge ſich ſelbſt 
durch dichtes Gezweig hindurchzuwinden. Sein Blick hat etwas Liſtiges, Verſchmitztes, aber 
nichts Bösartiges, ſondern immer etwas Einnehmendes. Wer ihn kennt, begreift, daß die 
Griechen in ihm den Lieblingsvogel einer klugen Göttin ſehen konnten. Seine Fähigkeiten 
ſind auch wirklich nicht gering: er darf wohl als eine der verſtändigſten aller Eulen an— 
geſehen werden. Dabei iſt er verträglich gegen andere ſeiner Art. Im Süden Europas oder 
in Nordafrika trifft man ihn oft in Geſellſchaften an. 

Schon vor Sonnenuntergang läßt er ſeine Stimme erſchallen; mit einbrechender Däm— 
merung beginnt er regelmäßig zu jagen. In hellen Nächten ſieht man ihn bis zum Morgen 
faſt ununterbrochen in Bewegung oder hört ihn wenigſtens. Er durchſtreift dabei ein kleines 
Gebiet, läßt ſich durch alles Auffallende herbeilocken, umſchwebt namentlich gern das Lager— 
feuer des einſamen Jägers oder Wanderers oder kommt bei uns, wie bemerkt, an die hell 
erleuchteten Fenſter heran und erſchreckt dann Abergläubiſche auf das entſetzlichſte. Seine 
Jagd gilt hauptſächlich kleinen Säugetieren, Vögeln und Inſekten. Mäuſe bleiben aber 
immer ſein hauptſächliches Wild. 

Im April oder Mai ſchreitet der Kauz zur Fortpflanzung. Er iſt dann beſonders un- 
ruhig, ſchreit und lärmt viel, auch bei Tage, und ladet jeden, der ihm glauben will, eifrig 
ein, mit ihm zu kommen. Ein eigentliches Neſt baut er nicht, erwählt ſich vielmehr eine paſſende 
Höhlung in Felswänden, unter Steinen in alten Gebäuden, Bäumen, in Ermangelung paſſen— 
derer Niſtorte ſogar eine Kaninchenhöhle, in Deutſchland oft in unmittelbarer Nähe der 
menſchlichen Wohnungen, im Süden Europas in dieſen ſelbſt, und legt hier ſeine 4—7 faſt 
rundlichen Eier ohne weiteres auf den Boden. Dann brütet er 14—16 Tage lang jo eifrig, 
daß er ſich kaum vom Neſte vertreiben läßt. Naumann erwähnt, daß er ein brütendes Weib— 
chen ſtreicheln und ſogar ein Ei unter ihm hervorholen konnte, ohne daß es aufflog. Die 
Jungen werden mit Mäuſen, kleinen Vögeln und Inſekten großgefüttert. 

Habicht und Sperber erwürgen den Kauz, wenn ſie ihn fangen können; das Wieſel 
ſtellt ſeinen Eiern nach; Krähen, Elſtern, Häher und alle kleinen Vögel verfolgen ihn mit argem 
Geſchrei. Hierauf gründet ſich eine Art des Vogelfanges, die namentlich in Italien ſtark betrieben 
wird. Man ſtellt einen Kauz im Freien aus und bringt um ihn herum Leimruten an, auf denen 
ſich das herbeifliegende kleine Geflügel maſſenhaft fängt. „Die zahmen Käuzchen“, erzählt Lenz, 
„ſind wirkliche Hausfreunde der Italiener, gehen oft frei in Haus, Hof und Garten mit be— 
ſchnittenen Flügeln herum, fangen überall Mäuſe, werden beſonders gern in gut umzäunte 
Gärten geſetzt, in denen ſie die Erdſchnecken und anderes läſtiges Ungeziefer vertilgen, ohne 
ihrerſeits den geringſten Schaden zu tun. Arbeitet nach dortiger Sitte ein Schuſter, Schneider, 
Töpfer oder anderer Handwerker auf der Straße, ſo hat er, wie ich oft geſehen, ſehr gern ſeine 
Lieblinge, ſeine 2—4 Käuzchen, neben ſich auf einem Stäbchen angefeſſelt und wechſelt mit ihnen 

ſo oft wie möglich zärtliche Blicke. Weil er nicht immer Fleiſch für dieſe artigen Vielfraße be— 
ſchaffen kann, ſo gewöhnt er ſie daran, bei deſſen Ermangelung mit Polenta vorliebzunehmen.“ 

Die Höhleneulen (Speotyto Glog.) haben als Bodenvögel ſehr hohe, kurzzehige Füße. 
Der Schnabel iſt etwas geſtreckt, hat einen mittelgroßen Haken und ſtumpfſpitzigen Unterkiefer, 
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der jederſeits vor der Spitze einen ſeichten Ausſchnitt zeigt, der Flügel iſt ſtark und lang, 
aber rundlich, der Schwanz kurz, gerade abgeſtutzt, der Lauf hoch und ſchlank, nur ſehr ſpar— 
ſam und bloß vorn befiedert, der Fang rauh beſchuppt und mit wenig gekrümmten Klauen 
bewehrt. Das Gefieder liegt ziemlich dicht an, iſt kurzfederig, weich und ſeidig; der Schleier 
iſt klein und ſchwach. 

In Südamerika lebt die Kanincheneule, Speotyto cunicularia Mol. Ihr Gefieder iſt 
auf der Oberſeite rötlich graubraun, mit länglichrunden weißen Tüpfeln gefleckt, an Kinn 
und Augenbrauen weiß, auf dem Unterhalje rötlichgelb, graubraun gefleckt, auf der Bruſt 
graubraun, gelblich gefleckt, am Unterbauche gelblichweiß, ungefleckt. Die Länge beträgt 
23 em. Die nordamerikaniſche Vertreterin, Höhlen- oder Prärieeule genannt, Speotyto 

Kanincheneule, Speotyto cunicularia Mol. 2½ natürlicher Größe. 

hypogaea Bonap., zeigt mit der Kanincheneule jo weitgehende Übereinſtimmung, daß ſie 
vielleicht nur als eine Abart von ihr aufzufaſſen iſt. 

Die Höhleneulen ſind Charaktervögel Amerikas. Sie bewohnen die Pampas und Llanos 
im Süden und die Prärien im Norden. Der Reiſende, der die baumloſen Ebenen betritt, 
ſieht die merkwürdigen Vögel paarweiſe auf dem Boden ſitzen, gewöhnlich auf den Hügeln, 
die von der ausgegrabenen Erde der Säugetierbaue gebildet werden. Dieſe Baue bewohnt 
die Eule häufig genug mit dem rechtmäßigen Beſitzer oder auch wohl mit ſeinen furchtbar— 
ſten Feinden, den Giftſchlangen. In den Pampas iſt es die dem Kaninchen ähnliche Vis— 
cacha, in Braſilien das Gürteltier und der Ameiſenfreſſer, in Nordamerika der Präriehund, 
in deſſen Nachbarſchaft die Höhleneule niſtet. Die älteren Forſcher nahmen an, daß die 
Eule in den verlaſſenen Höhlen der genannten Steppenſäuger ihre Wohnung aufſchlage. 
Neuere Beobachtungen aber haben dieſe Anſchauung ins Wanken gebracht. Nach Stern— 
berg wählt ſich die Kanincheneule zum Niſten ſtets einen trockenen, nicht tief liegenden Platz 
aus, wo auf die Humusdecke eine nicht zu feſte Bodenſchicht folgt. In dieſe oder auch in 
die Humusdecke ſelbſt gräbt ſie ihre Höhle. Wohl kein anderer Grund als die erhöhte 
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Lage veranlaßt die Kanincheneule auch, ihre Niſthöhlen in der Nähe der Viscachabaue an— 
zulegen. Dieſe ſelbſt beſucht ſie nach Sternbergs Beobachtungen nicht, auch trifft man Eulen— 
höhlen an Stellen, wo jene Nager gar nicht vorkommen. Die Eulen graben ſich ihre Höhle 
ſelbſt und benutzen nie eine von einer Viscacha angelegte und verlaſſene. Ihre Röhren haben 
15—21 em Durchmeſſer, bisweilen auch mehr, und ſind etwa 2 m lang. Meiſt verlaufen 
ſie ziemlich gerade dicht unter der Erdoberfläche und münden in eine Brutkammer von 30 
bis 40 em Durchmeſſer und entſprechender Höhe. Die Kanincheneule ernährt ſich in Argen— 
tinien hauptſächlich von Miſtkäfern, die in großer Menge vorhanden ſind, und die ſie ſowohl 
bei Tage wie bei Nacht fängt. In Bauen, die mit Jungen beſetzt waren, fand Sternberg 
auch die Reſte von Kröten. Daneben aber jagen die Höhleneulen auf jedes andere lebende 
Weſen, das ſie bewältigen können, ſelbſt Schlangen bis zu / m Länge und ſogar Gift— 
ſchlangen töten ſie mit ihren Schnabelhieben. 

Den Indianer, der die Höhleneulen als „Schweſtern des böſen Geiſtes“ verfolgt, ſcheuen 
und fliehen ſie; wo ſich aber der Weiße anbaut, werden ſie bald ſehr zutraulich und ſiedeln 
ſich dann ſelbſt in der Nähe der Gehöfte an. Bei der Flucht verlaſſen ſie ſich meiſt auf die 
Behendigkeit ihrer Beine, denn ihr Flug ermüdet bald. Die Gatten eines Paares halten 
das ganze Jahr treu zuſammen und ſorgen mit Eifer für ihre Brut. 

In den nördlichen Ländern der Alten Welt lebt die Sperbereule, Surnia ulula L., 
die man ihrer falkenartigen Erſcheinung wegen wohl auch „Eulenfalke“ nennt. Ihre Gattung 
(Surnia Daud.) kennzeichnet ſich durch breiten, niedrigen Kopf mit platter Stirn und ſchmalem 
Geſicht, ohne eigentlichen Schleier und Federkreis um das Auge, durch ziemlich lange, verhält— 
nismäßig ſpitzige Flügel und langen, keilförmigen Schwanz. Der Schnabel iſt kurz, kräftig 
und mit ſtarkem Haken verſehen. Die Läufe ſind bis zu den Zehen herab befiedert, dieſe kurz 
und mit ſcharfen Klauen bewehrt. Das Gefieder iſt reich, ſanft und glänzend, liegt aber 
doch viel dichter an als bei den meiſten Nachteulen. Die Unterſeite des Vogels iſt auf weißer 
Grundfarbe geſperbert, d. h. mit dicht aufeinanderfolgenden ſchwarzbraunen Querbändern 
verſehen, die Oberſeite iſt braun, weiß gefleckt, Schwingen und Schwanz ſind mäuſegrau, 
weißlich gebändert, der Nacken iſt reinweiß, über die Bruſt zieht ein breites, verwaſchenes 
Querband, in der Ohrgegend laufen jederſeits zwei ſchwarze halbmondförmige Streifen 
herab. Die Länge beträgt 39 —42 em. 

Das Verbreitungsgebiet der Sperbereule erſtreckt ſich über alle nördlichen Länder der 
Alten Welt. Sie findet ſich als regelmäßiger Brutvogel erwieſenermaßen im nördlichen 
Skandinavien, Nord- und Mittelrußland ſowie in Sibirien. Wie bei den meiſten nordiſchen 
Eulen richtet ſich ihr Vorkommen mehr oder weniger nach dem jeweiligen Gedeihen der 
Lemminge. Vermehren ſich dieſe nach einem gelinden Winter mehr als gewöhnlich, ſo ſiedelt 
ſich die Sperbereule ihretwegen auch wohl in Gegenden an, in denen man ſie als Brutvogel 
ſonſt nicht beobachtet. Als Regel mag gelten, daß ſie Birkenwaldungen allen übrigen 
vorzieht und demgemäß in Skandinavien erſt in einem Höhengürtel auftritt, in dem die 
Birken vorherrſchen. Als eine innige Anpaſſung an dieſen Baum erſcheinen die Färbung 
und Zeichnung ihres Gefieders. Reichlicher Schneefall, mehr vielleicht noch Mangel an Lem— 
mingen, zwingt ſie, gegen den Winter hin ihre beliebteſten Aufenthaltsorte zu verlaſſen und 
entweder einfach nach der Tiefe oder nach niedrigeren Breiten zu wandern. Bei dieſer Ge— 
legenheit erſcheint ſie wahrſcheinlich allwinterlich in den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen und in 
Dänemark, nicht allzu ſelten auch in Deutſchland, wo ſie ſehr oft in Oſt- und Weſtpreußen, 
etwas ſeltener in Poſen und Schleſien, Pommern, der Mark Brandenburg, vereinzelt auch 
in der Oberlauſitz, in Thüringen, Hannover und Weſtfalen, ja ſelbſt im Elſaß erlegt wurde. 

In ihrem Auftreten, ihrem Fluge, ihrer Lebendigkeit und auch im Geſchrei erinnert die 
Sperbereule ſehr an die Falken. Oft ſieht man ſie auf dem dürren Wipfel einer abgeſtor— 
benen Föhre ſitzen und von hier nach Beute ſich umſchauen. Ein ihr nahender Menſch be— 
helligt fie dann jo gut wie nicht. Mit ihren hellgelben Augen ſtarrt ſie alles ruhig an, und 
ihr Blick gewinnt dabei den Anſchein halb verlegener Verſchmitztheit; ihren gefährlichſten 
Gegner aber feſt ins Auge zu faſſen, fällt ihr nicht ein. Sie gebart ſich, als ob ſie es unter 
ihrer Würde halte, ſolches zu tun, dreht vielleicht auch angeſichts des ſie bedrohenden Schützen 
ihr Haupt gemächlich nach einer anderen Richtung, als ob ſie ſich abſichtlich nicht um ihn 
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kümmern wolle. Ganz anders benimmt ſie ſich einer Beute oder einem ihrer gefiederten Feinde 
ſowie auch demjenigen gegenüber, welcher ihr Neſt bedroht. Kaum ein einziger Waldvogel 
iſt vor ihren Angriffen ſicher. Wheelwright ſah, daß ſie einen unglücklichen Häher, ihren ge— 
wöhnlichen Nachbar, im Fluge ſchlug, und überraſchte ſie mehr als einmal beim Kröpfen eines 
Moorhuhnes, deſſen Gewicht das ihrige faſt um das Doppelte überſteigt. Allerlei Vögel, Lem— 
minge und Waldmäuſe, ebenſo auch Inſekten ſind ihre gewöhnliche Nahrung. Wie ein Falke 
ſtürzt fie ſich von ihrem Hochſitz hernieder, um einen der kleinen Nager zu ergreifen, packt ihn 
ſicher, erdolcht oder erwürgt ihn mit den ſcharfen Krallen und trägt ihn dann nach einem paſſen— 
den Sitzplatz, um ihn hier zu verzehren. Wird ſie von Waldgeflügel, beſonders Hähern, Krähen, 
Meiſen, geneckt, ſo läßt ſie ſich dies oft lange gefallen, wirft ſich dann aber plötzlich in die Mitte 
der Widerſacher und ergreift einen von ihnen. Nur gegen die Elſtern, die ſie laut ſchreiend 
umringen und necken, ſcheint die Sperbereule nichts ausrichten zu können. In die Enge ge— 
trieben, beiſpielsweiſe flügellahm geſchoſſen, deckt ſie ihren Kücken und wehrt ſich verzweifelt. 

Anfang Mai, unter Umſtänden bereits im April, ſchreitet fie zur Fortpflanzung. Zu 
ihrer Niſtſtätte wählt ſie ſich entweder eine Baumhöhlung oder einen Niſtkaſten, wie man 
ſie in Lappland für die Gänſeſäger an die Bäume hängt, oder ein altes Krähenneſt, erbaut 
ſich auch wohl auf höheren Bäumen einen der Hauptſache nach aus Aſten und Reiſern be— 
ſtehenden, mit Laub und Moos ausgelegten, flachmuldigen Horſt und belegt ihn mit 6—8 
abgerundeten, reinweißen Eiern. Auf der Spitze eines abgeſtorbenen Baumes in möglichſter 
Nähe des Neſtes ſitzend, hält das Männchen ſorgſam Wacht, erhebt, ſobald ſich irgendein 
lebendes Weſen dem Horſte nähert, Kopf und Schwanz, läßt einen ſchrillen, dem des Turm— 
falken ähnlichen Schrei vernehmen und ſtößt wütend auf den Störenfried herab. Wheel— 
wrights Steiger fürchtete ſich jo vor der Sperbereule, daß er ſich weigerte, ihren Horſt zu er— 
klettern, denn er war beim Ausnehmen eines Neſtes von dem alten Männchen des bedrohten 
Paares wütend angegriffen und nicht allein ſeiner Kopfbedeckung, ſondern auch einiger 
Büſchel ſeiner Haupthaare beraubt worden. Ein Jagdhund wird nicht bloß während der 
Brutzeit, ſondern in allen Monaten des Jahres aufs heftigſte bedroht. Beachtenswert iſt, 
daß nach den Beobachtungen Wheelwrights das Männchen ſein Weibchen im Brüten ablöjt. 

Eine in Deutſchland faſt überall vorkommende Eulenart iſt der Wald- oder Baum— 
kauz, Syrnium aluco IL. (ſ. die Tafel bei S. 369, 3 und 4). Der Kopf iſt außergewöhnlich groß, 
der Hals dick, der Leib gedrungen, der große, zahnloſe Schnabel ſtark und ſehr gekrümmt, der 
kräftige, dicht befiederte, kurzzehige Fuß mittellang, der Schwanz kurz. Die Grundfärbung 
des Gefieders iſt entweder ein tiefes Grau oder ein lichtes Roſtbraun, der Kücken, wie ge— 
wöhnlich, dunkler gefärbt als die Unterſeite, der Flügel durch regelmäßig geſtellte lichte 
Flecke gezeichnet. Bei der roſtrötlichen Abart iſt jede Feder an der Wurzel aſchgraugelblich, 
gegen die Spitze hin ſehr licht roſtbraun, dunkel geſpitzt und der Länge nach dunkelbraun ge— 
ſtreift, der Flügel dunkelbraun und rötlich gebändert und gewäſſert, der Schwanz mit Aus— 
nahme der mittelſten Federn braun gebändert; Nacken, Ohrgegend und Geſicht ſind aſchgrau. 
Die Länge beträgt 40 — 48 cm. 

Das Verbreitungsgebiet des Waldkauzes erſtreckt ſich vom 67. Grad nördl. Br. bis nach 
Paläſtina und dem nordöſtlichen Afrika. Am häufigſten tritt er in der Mitte, ſeltener im 
Often, Süden und Weſten Europas auf. In Deutſchland bewohnt er vorzugsweiſe Wal— 
dungen, aber auch Gebäude. Während des Sommers ſitzt er dicht an den Stamm gedrückt 
in laubigen Baumwipfeln; im Winter verbirgt er ſich lieber in Baumhöhlungen, meidet 
daher Waldungen mit jungen und höhlenloſen Bäumen. An einem hohen Baume, der ſich 
für ihn paſſend erweiſt, hält er mit ſolcher Zähigkeit feſt, daß man ihn, laut Altum, bei jedem 
Spaziergange dort wieder antrifft und durch Anklopfen hervorſcheuchen kann; ja einzelne 
derartige Bäume werden ſo ſehr von den Waldkäuzen bevorzugt, daß, wenn ein Inwohner 
geſchoſſen wird, nach einiger Zeit jedesmal ein anderer ſich dasſelbe Verſteck als Wohnung 
auserſieht. Solche Eulenbäume ſtehen im Inneren wie am Rande des Waldes, auch an viel— 
befahrenen Landwegen. Vor dem Wenſchen ſcheut ſich der Waldkauz nicht, nimmt daher 
ſelbſt in bewohnten Gebäuden Herberge, und wenn ein Paar einmal ſolchen Wohnſitz erkoren, 
findet das Beiſpiel ſicherlich Nachahmung. Dann ſieht man den Kauz nachts auf Dachfirſten, 
Schornſteinen, Gartenmauern uſw. ſitzen und von ihnen aus ſein Jagdgebiet überſchauen. 
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Der Waldkauz weiß ſich auch am hellen Mittag ſo vortrefflich zu benehmen, daß man die 
vorgefaßte Meinung, in ihm einen der lichtſcheueſten Vögel vor ſich zu haben, bald ändert, 
wenn man ihn genauer kennen gelernt hat. „Ich habe ihn“, ſagt mein Vater, „mehrmals 
bei Tage in den Dickichten geſehen; er flog aber allemal ſo bald auf und ſo geſchickt durch 
die Bäume, daß ich ihn nie habe erlegen können.“ Die Poſſenhaftigkeit der kleinen Eulen 
und Tagkäuze fehlt ihm ganz: jede ſeiner Bewegungen iſt plump und langſam; der Flug, 
der unter ſtarker Bewegung der Schwingen geſchieht, iſt zwar leicht, aber ſchwankend und 
keineswegs ſchnell; die Stimme iſt ein ſtarkes, weit im Walde widerhallendes „Huhuhu“, 
das zuweilen ſo oft wiederholt wird, daß es einem heulenden Gelächter ähnelt, außerdem 
ein kreiſchendes „Rai“ oder wohltönendes „Kuwitt“. Daß der Waldkauz feinen Anteil an der 
„wilden Jagd“ hat, unterliegt wohl keinem Zweifel, und wem es ergeht wie einſtmals Schacht, 
wird ſchwören können, daß ihn der wilde Jäger ſelbſt angegriffen habe. „Einſt“, ſo erzählt 
Schacht, „jagte mir ein Waldkauz durch ſein Erſcheinen nicht geringen Schrecken ein. Es war 
im Januar abends, als ich mich, ruhig mit der Flinte im Schnee auf dem Anſtande ſtehend, 
urplötzlich von den weichen Flügelſchlägen wie von Geiſtererſcheinungen umfächelt fühlte. 
In demſelben Augenblicke geſchah es aber auch, daß ein großer Vogel auf meinen etwas 
tief über das Geſicht gezogenen Hut flog und daſelbſt Platz nahm. Es war der große Wald— 
kauz, der ſich das Haupt eines Menſchenkindes zur Sitzſtelle gewählt, um ſich von hier aus 
einmal nach Beute umſchauen zu können. Ich ſtand wie eine Bildſäule und fühlte es deutlich, 
wie der nächtliche Unhold mehrere Male ſeine Stellung veränderte und erſt abzog, als ich 
verſuchte, ihn für dieſe abſonderliche Zuneigung an den Fängen zu ergreifen.“ 

Der Waldkauz frißt faſt ausſchließlich Mäuſe. Naumann beobachtete allerdings, daß 
einer dieſer Vögel nachts einen Buſſard angriff, ſo daß dieſer ſein Heil in der Flucht ſuchen 
mußte, erfuhr ferner von ſeinem Vater, daß ein anderer Waldkauz vor deſſen Augen einen 
Seidenſchwanz aus der Schlinge holte, und wir wiſſen endlich, daß die jungen Tauben in 
Schlägen, die er dann und wann beſucht, ebenſowenig wie die auf der Erde ſchlafenden oder 
brütenden Vögel verſchont werden; Mäuſe aber, und zwar hauptſächlich Feld-, Wald- und 
Spitzmäuſe, bleiben doch die Hauptnahrung. Eigentümlich für den Waldkauz iſt, wie Liebe 
hervorhebt und auch ich beobachtet habe, daß er immer eine beſtimmte Stelle, z. B. einen 
beſtimmten Baum, aufſucht, um Gewölle auszuſpeien. Am häufigſten liegen dieſe in der 
Nähe von weit in den Wald reichenden und in das freie Feld mündenden Wieſengründen, 
die der Vogel des Nachts vorzugsweiſe aufſucht. 

Um die Zeit, wenn im Frühjahr die Waldſchnepfen ſtreichen, um Witte März alſo, 
hört man, wie Naumann jagt, im Walde „das heulende Hohngelächter“ unſeres Waldkauzes 
beſonders oft erſchallen. Der Wald wird um dieſe Zeit laut und lebendig, da der Kauz 
ſelbſt am Tage ſeine Erregung bekundet. Er ſchickt ſich dann zum Brüten an. Eine Baum— 
höhle, die dem brütenden Vogel leichten Zugang gewährt und ihn vor Regen ſchützt, wird 
zum Ablegen der Eier bevorzugt, eine paſſende Stelle im Gemäuer oder unter Dächern 
bewohnter Gebäude oder ein Raubvogelhorſt, Krähen- oder Elſternneſt jedoch ebenſowenig 
verſchmäht. Im Neſte ſelbſt findet man zuweilen etwas Geniſt, Haare, Wolle und dergleichen, 
jedoch nur die Unterlage, die der Vogel ſchon antraf. Die 3—5 Eier ſind rundlich, ziemlich 
gleichhälftig und nicht ohne Glanz. Das Weibchen ſcheint allein zu brüten. Das Männchen 
hilft bei Auffütterung der Jungen, für die beide Alten die größte Sorgfalt bekunden. 

Keine andere Eule hat vom Kleingeflügel mehr zu leiden als der Waldkauz. Was Flügel 
hat, umflattert den aufgefundenen Unhold, was ſingen oder ſchreien kann, läßt ſeine Stimme 
vernehmen. Alle den Wald bewohnenden Singvogelarten umſchwirren ihn, bald jammernd 
klagend, bald höhnend ſingend, bis dieſer ſich endlich aufmacht und weiterfliegt. 

Gefangene können ſehr zahm werden. Nach Liebes Erfahrung eignet ſich der Wald— 
kauz unter allen Eulenarten am beſten für die Aufzucht. Liebe hat Käuze ſo weit gezähmt, 
daß ſie auf ſeinen Ruf herbeiflogen, ſich auf die Fauſt ſetzten und mit dem krummen Schnabel 
ſeinen Kopf krauten. „Vermöge der kleinen Muskeln, die an den Federwurzeln angebracht 

ſind“, ſchreibt mir der ebengenannte treffliche Beobachter, „haben die meiſten Vögel ein 
Mienenſpiel, das ſich am ſtärkſten in der aufregenden Zeit der Paarung zeigt. Einige 
bringen es zu einer Fertigkeit, die man geradezu Geſichterſchneiden nennen muß. In hohem 
Grade iſt auch der Geſichtsausdruck der Eule je nach den verſchiedenen Gemütsſtimmungen 
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veränderlich, und der Waldkauz kann das Geſicht in ſo außergewöhnliche Falten ziehen, daß 
man es kaum wiedererkennt. Bei ſchlechter Laune macht er dadurch, daß er die oberen Geſichts— 
federn nach oben, die unteren nach unten ſtreift und die Federn über den Augen zurückzieht, 
ein wirklich verdrießliches Geſicht, deſſen Bedeutung auch dem Nichtkenner keinen Augenblick 
verborgen bleibt. Iſt er zärtlich geſtimmt, ſo gibt er durch Richtung der mittleren und ſeit— 
lichen Geſichtsfedern nach vorn ſeinem Antlitze einen Ausdruck, der nach ſeiner Meinung 
zärtlich ſein ſoll, durch das zugleich eintretende Blinzeln mit Augenlid oder Nickhaut jedoch 
etwas überaus Romijches erhält. Mit ſeinesgleichen verträgt ſich auch der gefangene Wald— 
kauz vortrefflich, und zumal Geſchwiſter, die man gleichzeitig aufgezogen hat, geraten auch 
dann nicht in Streit miteinander, wenn zwei gleichzeitig eine Maus ergriffen haben.“ 

Die Schnee-Eule, Nyetea nyctea I. (ſ. die Tafel bei S. 369, 2), iſt der einzige Vertreter 
der durch äußerſt dichte Befiederung der Läufe und Zehen und ſehr kurze Ohrbüſchel gekenn— 
zeichneten Gattung der Schneekäuze (Nyctea Steph). Sie wird 68— 71 em lang. Die Färbung 
iſt je nach dem Alter verſchieden. Sehr alte Vögel ſind weiß, zuweilen faſt ungefleckt, mittelalte 
auf weißem Grunde mehr oder weniger mit braunen Quer- oder auf dem Kopfe mit ſolchen 
Längsflecken gezeichnet, jüngere Vögel noch ſtärker gefleckt und auf der Ober- wie auf der 
Unterſeite förmlich geſperbert. Die Iris iſt prächtig gelb, der Schnabel hornſchwarz. 

Anſtatt einer ausführlichen Angabe aller Gegenden und Länder, die die Schnee-Eule 
bewohnt, brauche ich bloß zu ſagen, daß ſie in den Tundren häufig und im Norden der Alten 
und der Neuen Welt vielfach weit gegen den Pol hin beobachtet worden iſt. Selbſt auf 
Spitzbergen und den Neuſibiriſchen Inſeln hat man ihr Vorkommen feſtgeſtellt. In der 
Tundra tritt ſie keineswegs überall in gleicher Menge auf. Auch ihre Zahl richtet ſich nach 
der Häufigkeit der Lemminge. Sie liebt Ruhe und Einſamkeit, meidet alſo Gegenden, die 
vom Menjchen, ihrem ärgſten Widerſacher, oft beſucht werden. Während des Sommers 
hält ſie ſich hauptſächlich in den nordiſchen Gebirgen auf; im Winter ſtreicht ſie in tiefer gelegene 
Gegenden hinab, und wenn der Schnee in ihrer Heimat recht reichlich fällt und die Nahrung 
knapp wird, tritt ſie auch wohl eine Wanderung nach dem Süden an. In Skandinavien 
kommt ſie erſt mit Einbruch des Winters in die Täler herab. Regelmäßiger als die Sperber— 
eule erſcheint ſie in ſüdlicheren Gegenden, beſonders in Deutſchland. Oſtpreußen, namentlich 
Litauen, beſucht ſie faſt in jedem Winter, Weſtpreußen, Poſen und Pommern ebenfalls ſehr 
regelmäßig, und auch in Dänemark ſtellt ſie ſich nicht allzuſelten ein. 

Eine Schnee-Eule in der Tundra iſt ein herrlicher Anblick. Während unſerer Reiſe durch 
die Samojedenhalbinſel hatten wir wiederholt Gelegenheit, den prachtvollen Vogel zu bewun— 
dern. Ganz abgeſehen von der bei Tage blendenden Färbung und bedeutenden Größe zeich— 
nen ſie ihre kurzen, breiten, ſtark gerundeten Flügel ſo beſtimmt aus, daß man über ſie nicht 
im Zweifel ſein kann. Sie fliegt bei Tage wie bei Nacht und iſt unter Umſtänden in den 
Nachmittagsſtunden lebhafter als im Zwielicht des Morgens und des Abends. Zu ihrer 
Warte wählt ſie vorſpringende Kuppen und Hügel, auf denen ſie auch ihre weit vernehm— 
bare, dem Geſchrei des Seeadlers nicht unähnliche, gackernde Stimme oft ausſtößt. Hier 
verweilt ſie manchmal viertelſtundenlang, erhebt ſich dann und zieht, abwechſelnd mit den 
Flügeln ſchlagend und ſchwebend, fort, ſteigt, wenn ſie einen weiteren Weg zurücklegen will, 
in Schraubenlinien bis zu bedeutender Höhe auf und ſenkt ſich ſodann zu einem zweiten 
Hügel herab, um wieder von ihm aus Umſchau zu halten. Obwohl die Tundra der Samo— 
jedenhalbinſel äußerſt ſpärlich bevölkert iſt und demgemäß höchſt unregelmäßig von Oſtjaken 
und Samojeden durchzogen wird, zeigt ſich doch die Schnee-Eule verhältnismäßig ſcheu, läßt 
mindeſtens den Europäer nicht ohne weiteres zum Schuſſe kommen. In unvermeidlicher Ge— 
fahr jedoch ſcheint ſie alle übrigen Eulen an Mut zu überbieten. Hunde greift ſie, nach Schra— 
ders Beobachtung, mit großem Ungeſtüm an und ſticht auf ſie hernieder wie ein Falke. Das 
von mir erlegte Männchen fiel flügellahm aus der Luft herab, bereitete ſich hierauf ſofort 
zum Angriffe vor und wehrte ſich, als ich es aufnehmen wollte, in verzweifelter Weiſe. Heiſer 
fauchend und heftig knackend empfing es mich, und als ich die Hand nach ihm ausſtreckte, 
hieb es mit Fängen und Schnabel um ſich. 

Kleine Nagetiere, vor allem Lemminge, außerdem Eichhörnchen, Pfeifhaſen, Biber— 
ratten und dergleichen, bilden die Nahrung der Schnee-Eule; ſie ſchlägt aber auch Tiere von 
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Haſengröße. In Nordamerika ſtiehlt ſie den Trappern und Indianern Haſen, Moſchusratten 
ujw. aus den Fallen und Schlingen. Truppweiſe geſchart folgt ſie den Lemmingzügen; 
paarweiſe oder einzeln bedroht ſie Federwild aller Art. Schneehühner verfolgt ſie mit Leiden— 
ſchaft, nimmt angeſchoſſene vor den Augen des Jägers weg, ſogar aus dem Jagdſack her— 
aus; Waldhühner, Enten und Wildtauben ſind ebenſowenig vor ihr ſicher, Fiſche nicht vor 
ihr geſchützt. „Eines Morgens“, erzählt Audubon, „ſaß ich in der Nähe der Ohiofälle auf 
dem Anſtand, um wilde Gänſe zu ſchießen, und dabei hatte ich Gelegenheit, zu ſehen, wie 
die Schnee-Eule Fiſche fängt. Sie lag lauernd auf dem Felſen, den niedergedrückten Kopf 
nach dem Waſſer gekehrt, ſo ruhig, daß man hätte glauben können, ſie ſchliefe. In dem Augen— 
blick aber, als ſich ein Fiſch unvorſichtig zur Oberfläche des Waſſers erhoben, tauchte ſie blitzes— 
ſchnell ihren Fang in die Wellen und zog regelmäßig den glücklich erfaßten Fiſch ans Land. 
Wit ihm entfernte ſie ſich ſodann einige Meter weit, verzehrte ihn und kehrte nach der alten 
Warte zurück.“ Bei ihrer Jagd fliegt ſie jedem Gegenſtande zu, den ſie in der Luft ſchweben 
ſieht. „Ich brachte“, erzählt Holböll, „einmal eine ſolche Eule dahin, mir faſt eine Viertel— 
meile weit im Mondſcheine zu folgen, indem ich meine Mütze wiederholt in die Luft warf.“ 

Die Fortpflanzung der Schnee-Eule fällt in den Hochſommer. Im Juni findet man die 
Eier. Wiederholt hat man 7 Stück in einem Horſte gefunden; die Lappen behaupten jedoch 
einſtimmig, daß die Schnee-Eule auch wohl 8 —10 Stück lege. Collett beſtätigt die letzte An— 
gabe und bemerkt, daß auch das Fortpflanzungsgeſchäft der Schnee-Eule, wie ihr ganzes Leben, 
ſich nach dem jeweiligen Auftreten der Lemminge richte, ſo daß ſie nicht allein da zu brüten 
pflege, wo jene Nager ſich beſonders vermehrt haben, ſondern auch in Lemmingsjahren 
mehr Eier lege als in anderen. Der Horſt iſt eine ſeichte Vertiefung auf der Erde, die mit 
etwas trockenem Gras und einigen vom Brutvogel ſelbſt herrührenden Federn ausgefüttert 
wird. Das Weibchen ſitzt feſt auf den Eiern und läßt den Menſchen, dem es ſonſt immer 
vorſichtig ausweicht, ſehr nahe herankommen, nimmt auch wohl zu Verſtellungskünſten ſeine 
Zuflucht, indem es ſich auf den Boden wirft und hier eine Zeitlang mit ausgebreiteten Flü— 
geln wie tot liegen bleibt. Während das Weibchen brütet, hält das Männchen in der Nähe 
auf einer paſſenden Warte ſcharfe Amſchau und warnt die Gattin bei dem geringſten An— 
zeichen von Gefahr durch lautes Schreien, dem zufolge das Weibchen dann wohl das Neſt 
verläßt und es in Gemeinſchaft mit dem Männchen, gleich dieſem fortwährend ſchreiend, ſtun— 
denlang umfliegt. Bei dieſer Gelegenheit offenbart das Männchen ſeine ganze Kühnheit, 
ſtößt wütend auf den Eindringling, noch heftiger auf deſſen Hund herab und läßt ſich nur 
ſchwer vertreiben, während das Weibchen ſelten ſein Leben aufs Spiel ſetzt. 

In Europa wird die Schnee-Eule wohl nur von Jägern, denen die Erlegung eines ſo 
großen Vogels beſonderes Vergnügen gewährt, ernſtlich gefährdet; in der Tundra der Sa— 
mojedenhalbinſel dagegen verfolgen ſie Oſtjaken und Samojeden regelrecht, fangen ſie mit 
Hilfe rieſiger Sprenkel und verzehren ihr Wildbret mit Behagen. 

Als die vollendetſte Eule darf der bekannte, durch mancherlei Sagen verherrlichte „König 
der Nacht“, unſer Ahu, Schuhu, Buhu, Buhuo, Auf, Gauf, und wie man ihn ſonſt noch 
nennt, Bubo bubo J. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), angeſehen werden. Er iſt mit den 23 
anderen Arten ſeiner Gattung charakteriſiert durch die bedeutende Körpergröße, die langen 
Ohrbüſchel und kurzen Flügel. Die Länge unſeres Uhus beträgt 63 — 77 em. Das ſehr reiche 
und dichte Gefieder iſt auf der Oberſeite dunkel roſtgelb, an der Kehle gelblichweiß, auf der 
Unterjeite roſtgelb; die Federohren find ſchwarz. Eigentlich wechſeln im Gefieder nur zwei 
Farben miteinander ab, ein mehr oder weniger lebhaftes Rötlichgrau und Schwarz. Jede 
Feder iſt ſchwarz geſchaftet und ebenſo in die Quere geſtreift, gewellt und zugeſpitzt. Auf der 
oberen Seite treten die dunkleren Spitzen beſonders hervor, auf der Unterjeite, und zwar 
hauptſächlich auf der Bruſt, die Schaftſtriche, am Bauch hingegen machen ſich wieder die 
Querſtreifen geltend. Die Iris iſt prachtvoll goldgelb, am äußeren Rande rötlich. Das 
Weibchen unterſcheidet ſich nur durch die bedeutendere Größe. 

Das Verbreitungsgebiet des Uhus erſtreckt ſich über das ganze nördliche Gebiet der 
Alten Welt, ſoweit es nach Norden hin bewaldet und im Süden gebirgig iſt. In Deutſchland 
zwar in vielen Gegenden ausgerottet, findet er ſich doch noch im bayriſchen Hochgebirge und 
in ſämtlichen Mittelgebirgen, ebenſo in ausgedehnten und zuſammenhängenden Waldungen 
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aller Länder und Provinzen. Ziemlich häufig tritt er auf in Oſtpreußen, zumal im Forſte 
von Ibenhorſt, in Weſtpreußen und Poſen, längs der polniſchen Grenze, und in Pommern, 
ſeltener in Mecklenburg, der Mark, Braunſchweig und Hannover, einzeln in Weſtthüringen, 
Heſſen, Baden und Württemberg, hier und da auch in den Rheinlanden, ſogar inmitten 
ſtark bewohnter Gegenden. Weit zahlreicher iſt er in faſt allen anderen Ländern Europas, 
und nur in Großbritannien iſt er faſt ausgerottet. 

Unfer Uhu bevorzugt gebirgige Gegenden, weil ſie ihm die beſten Schlupfwinkel ge— 
währen, findet ſich jedoch ebenſo in den Ebenen, vorzugsweiſe da, wo es große Waldun— 
gen gibt. Wälder mit ſteilen Felswänden ſagen ihm beſonders zu, und manche günſtige 
Ortlichkeit wird ſeit Menſchengedenken von ihm bewohnt. Nicht allzuſelten geſchieht es, daß 
ſich ein Paar in unmittelbarer Nähe der Ortſchaften anſiedelt. So erhielt Lenz junge Uhus, 
die auf dem Dachboden einer tief im Thüringer Walde gelegenen Fabrik ausgebrütet worden 
waren. Deſſenungeachtet zeigt ſich der Uhu immer vorſichtig. Bei Tage ſieht man ihn ſelten, 
denn ſeine Färbung ſtimmt vortrefflich mit der Farbe einer Felſenwand und ebenſo mit der 
Rinde eines Baumes überein. 

Sein Jagdleben beginnt erſt, wenn die Nacht vollkommen hereingebrochen iſt. Bei 
Tage ſitzt er regungslos in einer Felſenhöhle oder in einem Baumwipfel, gewöhnlich mit 
glatt angelegtem Gefieder und etwas zurückgelegten Federohren, die Augen mehr oder min— 
der, ſelten aber vollſtändig geſchloſſen, einem Halbſchlummer hingegeben. Das geringſte Ge— 
räuſch reicht hin, ihn zu ermuntern. Er richtet dann ſeine Ohrbüſche auf, dreht den Kopf 
nach dieſer oder jener Seite, bückt ſich wohl auch auf und nieder und blinzelt nach der ver— 
dächtigen Gegend hin. Fürchtet er Gefahr, ſo fliegt er augenblicklich ab und verſucht einen 
ungeſtörteren Verſteckplatz zu gewinnen. Ging der Tag ohne jegliche Störung vorüber, ſo 
ermuntert er ſich gegen Sonnenuntergang, ſtreicht mit leiſem Fluge ab, gewöhnlich zunächſt 
einer Felskuppe oder einem hohen Baume zu, und läßt hier im Frühjahr regelmäßig ſein 
dumpfes, aber weithin hörbares „Buhu“ ertönen. In mondhellen Nächten ſchreit er öfter 
als in dunkleren, vor der Paarungszeit faſt ununterbrochen durch die ganze Nacht. Sein 
Geſchrei hallt im Walde ſchauerlich wider, ſo daß, wie Lenz ſich ausdrückt, „abergläubiſchen 
Leuten die Haare zu Berge ſtehen“. Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß er an der Bil— 
dung der Sage vom wilden Jäger oder „wütenden Heer“ ſtark beteiligt iſt, daß ſeine Stimme 
der ängſtlichen Menſchheit als das Gebell der Rüden Wodans oder des böſen Feindes oder 
wenigſtens eines ihm verfallenen Ritters erſcheinen konnte. Dieſes Geſchrei läßt den Schluß 
zu, daß er während der ganzen Nacht in Tätigkeit und Bewegung iſt. Man hört es bald 
hier, bald dort im Walde bis gegen den Morgen hin. Es iſt der Lockruf und Liebesgeſang, 
wogegen ein wütendes Gekicher, ein lauttönendes Kreiſchen, das mit lebhaftem Fauchen und 
Zuſammenklappen des Schnabels begleitet wird, Ingrimm oder Ärger ausdrückt. Zur Paa— 
rungszeit kann es vorkommen, daß zwei Uhumännchen ſich heftig um die Liebe eines Weib— 
chens ſtreiten und man dann alle die beſchriebenen Laute nach- und durcheinander vernimmt. 

Die Jagd des Uhus gilt den verſchiedenſten Wirbeltieren, groß und klein. Er iſt ebenſo 
gewandt wie kräftig und mutig und ſcheut ſich deshalb keineswegs, auch an größeren Ge— 
ſchöpfen ſeine Stärke zu erproben. Ebenſo leiſe ſchwebend wie ſeine Verwandten, ſtreicht er 
gewöhnlich niedrig über dem Boden dahin, erhebt ſich aber auch mit Leichtigkeit in bedeu— 
tende Höhen und bewegt ſich ſo ſchnell, daß er einen aus dem Schlafe aufgeſcheuchten Vogel 
regelmäßig zu fangen weiß. Daß er Hafen, Kaninchen, Auer-, Birk-, Haſel- und Rebhühner, 
Enten und Gänſe angreift, deshalb alſo ſchädlich wird, daß er weder ſchwache Tagraubvögel, 
Raben und Krähen, noch ſchwächere Arten ſeiner Familie verſchont und ebenſowenig vom 
Stachelkleide des Igels ſich abſchrecken läßt, iſt ſicher, daß er die ſchlafenden Vögel durch Klat— 
ſchen mit den Flügeln oder Knacken mit dem Schnabel erſt zur Flucht aufſchreckt und dann leicht 
im Fluge fängt, höchſt wahrſcheinlich. Es iſt kaum zweifelhaft, daß er wirklich mehr ſchädlich 
als nützlich iſt, wenngleich er viele Mäuſe und, bietet ſich ihm Gelegenheit, auch Ratten fängt. 

In den erſten Monaten des Jahres, gewöhnlich im März, ſchreitet unſer Uhu zur Fort— 
pflanzung. Er iſt ein ebenſo treuer wie zärtlicher Gatte. Der Horſt ſteht entweder in Felſen— 
niſchen, in Erdhöhlungen, in alten Gebäuden, auf Bäumen oder ſelbſt auf dem flachen Boden 
und im Röhricht; er wird entweder gar nicht oder nur mangelhaft aufgebeſſert und ausgepolſtert 
und dann mit 2—3 rundlichen, weißen Eiern belegt. Das Weibchen brütet ſehr eifrig, und 
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zwar, wie Gurney feſtſtellte, 35 Tage. Es wird, ſolange es auf den Eiern ſitzt, vom Männ— 
chen ernährt. Den Jungen ſchleppen beide Eltern ſo viel Nahrung zu, daß ſie ſtets über— 
reichlich verſorgt find. Bei Gefahr verteidigen die Uhueltern ihre Jungen auf das mutvollſte 
und greifen alle Raubtiere und auch die Menfchen, die ſich ihnen nahen, heftig an. Außer— 
dem hat man beobachtet, daß die alten Uhus ihre Jungen anderen Horſten zutrugen, nachdem 
ſie gemerkt hatten, daß der erſte keine genügend große Sicherheit bot. 

Eine ſehr hübſche Geſchichte wird von Wieſe mitgeteilt: „Ein Oberförſter in Pommern 
hält ſchon ſeit längerer Zeit einen gezähmten Uhu auf dem Hofe in einem dunkeln Verſchlage. 
In einem Frühjahr läßt ſich nun zur Paarungszeit auf dem Hofe der Oberförſterei, die in— 
mitten des Kiefernwaldes ganz allein liegt, ein wilder Uhu hören. Der Oberförſter ſetzt in 
den erſten Tagen des April ſeinen Ahu, an beiden Fängen gefeſſelt, aus. Der wilde Uhu, 
ein Männchen, geſellt ſich ſehr bald zum zahmen, und was geſchieht: er füttert den gefeſſelten 
regelmäßig in jeder Nacht, was einmal aus den Überbleibjeln, aus dem Gewölle erſichtlich 
und dann dadurch bewieſen iſt, daß der Uhu in beinahe vier Wochen vom Eigentümer nicht 
gefüttert wurde. Nähert man ſich bei Tage dem zahmen Uhu, ſo läßt der wilde in dem gegen— 
überliegenden Kiefernbeſtande ſofort ſein Uhu“ oder ‚Buhu‘ erſchallen und verſtummt erſt 
dann, wenn man ſich längere Zeit entfernt hat.“ Innerhalb vier Wochen lieferte der wilde 
Uhu 3 Haſen, eine Waſſerratte, unzählige andere Ratten und Mäuſe, eine Elſter, 2 Droſſeln, 
einen Wiedehopf, 2 Rebhühner, einen Kiebitz, 2 Waſſerhühner und eine Wildente. Wieder— 
holt iſt beobachtet worden, daß alte Ahus ihre Jungen, die man wegnahm und in einen 
Bauer ſperrte, vollends auffütterten. 

Keine einzige unſerer deutſchen Eulen iſt bei der Vogelwelt ſo allgemein verhaßt wie 
der Uhu. Faſt ſämtliche Tagvogel- und ſogar einige Eulenarten necken und foppen ihn, ſo— 
bald ſie ſeiner anſichtig werden. Die Raubvögel laſſen ſich, wie ſchon berichtet, zur größten 
Anvorſichtigkeit hinreißen, wenn fie einen Uhu erblicken, und die Naben jchliegen ſich ihnen 
treulich an. Doch dürften ihm alle dieſe Gegner kaum gefährlich werden. 

Bemerkenswert iſt die Verwendung des Uhus beim Jagdbetrieb in der „Krähenhütte“. 
Dieſe, ein meiſt etwas in den Boden eingelaſſenes Bauwerk aus hölzernen, äußerlich mit 
Rajen bedeckten Balken und Pfählen, nimmt den Jäger auf, der durch Schießſcharten ſein 
Schußfeld beobachten kann, auf dem in entſprechender Entfernung ein niedriger ſenkrechter 
Pfahl mit einer kurzen Querſtange ſteht. Dieſe dient dem durch einen Lederriemen an ſeinen 
Fängen gefeſſelten Ahu zum Sitz und kann vermittelſt einer Schnur von der Hütte aus be— 
wegt werden. Der ebenerwähnte Haß vieler Vögel gegen den Uhu wird ihnen nun zum 
Verderben, denn ſie werden durch die Bewegungen des letzteren, die der Jäger durch Ziehen 

an der Schnur veranlaßt, auf ihren Todfeind aufmerkſam und ſetzen ſich herbeifliegend auf 

die neben dem Uhu aufgerichteten dürren Bäume, von denen ſie dann mit Leichtigkeit herab— 

geſchoſſen werden können. Vor allem Krähen und Tagraubvögel fallen auf dieſe Art dem 

Jäger bequem zur Beute. 
In der Gefangenſchaft hält der Uhu bei geeigneter Pflege viele Jahre aus. Gewöhn— 

lich zeigt er ſich auch gegen den, der ihm tagtäglich ſein Futter reicht, ebenſo ärgerlich und 

wütend wie gegen jeden anderen, der ſich ſeinem Käfig nähert; doch iſt es immerhin möglich, 

ſehr jung aus dem Neſte genommene Uhus, mit denen man ſich viel beſchäftigt, zu zähmen. 

Einen habe ich durch liebevolle Behandlung ſo weit gebracht, daß ich ihn auf der Hand herum— 

tragen, ſtreicheln, am Schnabel faſſen und ſonſt mit ihm verkehren durfte, ohne mich irgend— 

welcher Mißhandlung auszuſetzen. Mit ſeinesgleichen lebt der gefangene Uhu, wenn er er— 

wachſen iſt, in Frieden; ſchwächere Vögel fällt er mörderiſch an, erwürgt ſie und frißt ſie 

dann mit größter Gemütsruhe auf. 

Unjere Waldohreule, Asio otus IL. (Abb. S. 386), iſt ein Uhu im kleinen, unterſcheidet 

ſich aber von dieſem, wie ihre ganze Gattung, durch ſchlankeren Leibesbau, längere Flügel, 

kürzere Füße, längere Federohren und durch die ſehr ausgebildeten Ohrmuſcheln, auch den 

ſehr deutlichen Schleier. In der Färbung hat die Waldeule mit dem Uhu viel Ahnlichkeit; 

ihr Gefieder iſt aber lichter, weil die roſtgelbe Grundfarbe weniger von den ſchwarzen Schaft⸗ 

ſtrichen und Querſtreifen der Federn verdeckt wird. Die Oberſeite iſt auf trüb roſtgelblichem 

Grunde dunkel graubraun gefleckt, gepunktet, gewellt und gebändert, die lichtere Unterſeite 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 25 
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mit dunkelbraunen, auf der Bruſtgegend quer veräſtelten Längsflecken gezeichnet. Der Ge— 
ſichtskreis iſt gräulich roſtgelb, die Schwingen und Schwanzfedern ſind gebändert. Die Länge 
beträgt 34 - 35 em. 

Vom 64. Grade nördl. Br. an verbreitet ſich die Waldohreule über ganz Europa und 
ebenſo vom Nordrande des Waldgürtels an über Mittelajien, vom Ural bis Japan. Sie ver— 
dient ihren Namen, denn ſie findet ſich regelmäßig nur im Walde. Ob ſie den Nadel-, oder 
ob ſie den Laubwald mehr liebt, iſt ſchwer zu ſagen: man findet ſie ebenſo häufig hier wie dort. 

Bei Tage benimmt ſich die Waldohreule ganz ähnlich wie der Uhu, fliegt auch un— 
gefähr zu derſelben Zeit und in nahezu gleicher Weiſe zur Jagd aus; aber ſie iſt weit ge— 
ſelliger und viel weniger wütend als er, auch ſelten ſcheu. Nur während der Brutzeit hält 
ſie ſich paarweiſe; ſobald ihre Jungen erwachſen ſind, ſchlägt ſie ſich mit anderen ihrer Art in 

Zwergohreule, Scops scops L. (S. 389), und Waldohreule, Asio otus Z. ½ natürlicher Größe. 

Flüge zuſammen, die zuweilen recht zahlreich werden können. Gegen den Herbſt hin ſtreichen 
dieſe Geſellſchaften im Lande auf und nieder, und man trifft ſie dann an paſſenden Orten 
zuweilen ſehr häufig an. Für mich unterliegt es keinem Zweifel, daß es nicht allein der 
Geſelligkeitstrieb, ſondern auch die in einer beſtimmten Gegend reichlich zu findende Nahrung 
it, die die Waldohreule zu jo zahlreichen Scharen vereint. Auch an Brutplätzen tritt fie, je 
nach den Mäuſejahren, bald in größerer Anzahl, bald nur paarweiſe auf. Ihre Jagd gilt 
hauptſächlich kleinen Säugetieren, und zwar in erſter Reihe den Wald- und Ackermäuſen 
ſowie leider auch den überaus nützlichen Spitzmäuſen. Ein täppiſches Vögelchen wird nicht 
verſchont und ein krankes oder ermattetes Rebhuhn mitgenommen: dieſe Übergriffe aber 
ſind kaum der Erwähnung wert. Den Mäuſen ſtellt ſie hauptſächlich am Rande oder auf 
Blößen der Waldungen nach, läßt ſich aber wohl auch dann und wann zu weiteren Aus— 
flügen auf die benachbarten Felder verleiten. Sie zieht zwar immer erſt mit Eintritt der 
Dämmerung auf die Jagd, meidet aber das Sonnenlicht keinesfalls, ſondern läßt ſich von 
der Sonne ſehr gern beſcheinen und erwärmen und ſieht auch am Tage vortrefflich. 



Waldohreule. Sumpfeule. 387 

Als Wiege für ihre Kinder benutzt die Waldohreule alte, verlaſſene Neſter anderer 
größerer Vögel oder die Baue des Eichhörnchens. Das Weibchen brütet allein, während 
das Männchen es atzt und als Wächter und todesmutiger Verteidiger ſich in der Nähe des 
Neſtes aufhält. Die Jungen brauchen viel Nahrung, kreiſchen und pfeifen fortwährend, als 
ob ihr Hunger niemals geſtillt würde, und treiben die zärtlichen Eltern zu ununterbrochener 
Mäuſejagd an. Leider verraten ſie ſich böswilligen oder dummen Wenſchen durch ihr Schreien 
nur zu oft und finden dann häufig ein ſchmähliches Ende. Hebt man ſie aus dem Horſte, wenn 
ſie noch mit Wollflaum bedeckt ſind, und gibt ſich dann viel mit ihnen ab, ſo werden ſie nach 
kurzer Pflege ungemein zahm und ergötzen ihren Herrn weidlich. 

Eine ſolche jung aus dem Neſte entnommene Ohreule konnte Ad. Walter 17 Jahre 
lang in ſeinem Hauſe erhalten. Aus ſeinem ergötzlichen Bericht über das Leben ſeines Lieb— 
lings entnehmen wir folgendes: „Mit dem Flüggewerden veränderte ſich das Betragen der 
Eule; zwar blieb ſie gegen mich und meine Frau wie zuvor zutraulich und ohne Scheu, auch 
gegen die Dienſtboten war ſie nicht unfreundlich, gegen Fremde aber zeigte ſie ſich böſe. Als in 
dieſer Zeit Keichenow vom Berliner Muſeum mich beſuchte und ich ihn in das Zimmer führte, 
in dem ſich gerade die Eule befand, flog ſie ihm ſofort nach dem Kopfe, hieb im Fliegen mit 
den Fängen des einen Fußes nach der Stirn, ſo daß ſie blutete, und ſetzte ſich dann auf den 
Ofen, ohne weiter anzugreifen. Gleichzeitig wurde ſie aber ſehr unterhaltend durch ihre 
Spielereien, und ſie betrieb dieſe, wenn ich ſie aus dem Käfig ließ, ſtundenlang, dabei nicht den 
geringſten Unterſchied machend, ob es heller Tag oder Abend war. Ihr größtes Vergnügen 
beſtand damals und bis zu ihrem Lebensende darin, Papierſtreifen oder Papierkugeln in 
kleine Stücke zu zerreißen. Wenn ich die Eule aus dem Bauer heraus und im Zimmer herum— 
fliegen laſſe, drückt ſie ihre Freude durch Kopfdrehen, durch Wiegen und Schaukeln des Körpers 
aus und benutzt alles, was ihr in den Wurf kommt, zum Spielen. Taſchentücher, Servietten, 
Decken ergreift ſie, um ſie zu verſtecken. Mit einem Taſchentuch in den Fängen fliegt ſie ein 
paarmal im Zimmer herum, trägt es dann regelmäßig nach dem Sofa und ſtopft es mit dem 
Schnabel tief in eine Sofaecke, was ihr freilich erſt, da ſie mit den Füßen darauftritt, nach 
langem Abmühen gelingt. Iſt ſie aber auch noch jo emſig bei dieſer Arbeit beſchäftigt, jo gibt 
ſie ſie ſogleich auf, wenn ich einen Papierball ins Zimmer werfe. Haſtigen und leichten Fluges 
ſtürzt ſie hinterher, ergreift ihn fliegend, ohne den Boden zu berühren, und ſchwenkt in hüb— 
ſchen Bogen einem erhöhten Gegenſtande zu; aber ein zweiter von meiner Hand geworfener 
Ball hält ſie ab, ſich zu ſetzen; ſie ſtürzt auch dieſem nach, ergreift ihn mit dem anderen Fuße 
und fliegt nun mit beiden Bällen ſo lange im Zimmer herum, bis ſie vor Ermattung nieder— 
fällt, weil ſie wegen der Bälle in den Füßen ſich nirgends ſetzen kann. Hat ſie dann die Bälle 
in kleine Stücke zerriſſen, ſo bittet ſie regelmäßig um neue, d. h. ſie kommt dicht an mich heran 
oder ſetzt ſich auf meine Knie und ſieht mich unverwandt an. Ich bemerke hierzu, daß alle 
Eulen das, was von den Leckerbiſſen ihrer Mahlzeit übrigbleibt, an einen dunkeln Ort tragen, 
dort mit dem Schnabel feſtdrücken und verſtecken.“ 

Auch die Waldohreule iſt dem geſamten Tagesgeflügel ſehr verhaßt und wird geneckt und 
gefoppt, ſobald ſie ſich ſehen läßt. Der verſtändige Menſch läßt ſie unbehelligt und tut ſehr 
wohl daran, weil jeder Schutz, den man ihr gewährt, dem Wald zugute kommt; oft jedoch 
wird ſie von den Landleuten erlegt und mit ausgebreiteten Flügeln an das Hoftor genagelt, 
wo ſie, einem alten Aberglauben nach, das Beſitztum des Menſchen vor Feuer ſchützen ſoll. 

Die Sumpfeule, Asio aceipitrinus Pall. (Abb. S. 388), ähnelt der Waldeule jo, daß ſie 
oft mit ihr verwechſelt wird. Ihr Kopf iſt jedoch kleiner oder ſcheint es wenigſtens zu ſein; die 
kurzen Federohren beſtehen nur aus 2—4 Federn; die Flügel ſind verhältnismäßig lang und 
reichen weit über den Schwanz hinaus. Die Grundfärbung iſt ein angenehmes Blaßgelb, der 
Schleier weißlichgrau, die Kopf- und Rumpffedern find mit ſchwarzen Schaftſtrichen gezeichnet, 
die bis zur Bruſt herabreichen, auf dem Bauche aber ſich verſchmälern und verlängern. Die 
Iris iſt nicht dunkel-, ſondern lichtgelb, der Schnabel hornſchwarz. Die Länge beträgt 36 em. 

Die Sumpfeule, urſprünglich Bewohnerin der Tundren, iſt im buchſtäblichen Sinne des 
Wortes Weltbürgerin. Genötigt, allherbſtlich von jenen Einöden aus eine Wanderung anzu— 
treten, beſucht ſie zunächſt alle drei nördlichen Erdteile, durchſtreift dabei ganz Europa und Aſien, 
fliegt von hier wie von dort nach Afrika und wahrſcheinlich von Aſien her nach den Sandwichinſeln 
hinüber und durchwandert ebenſo Amerika vom hohen Norden an bis gegen die Südſpitze hin. 

25 
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In der Tundra treibt man dann und wann eine Sumpfeule auch bei Tage auf; gewöhn— 
lich aber bemerkt man ſie nicht vor Beginn der Nachtſtunden. Zwar ſcheut ſie ſich auch bei 
Tage nicht, umherzufliegen, tut es jedoch nur ausnahmsweiſe, wogegen ſie in den Abend- und 
Nachtſtunden regelrecht ihrer Jagd obliegt. Entſprechend der im Hochſommer herrſchenden 
Helligkeit der Nordlandsnacht jagt ſie anders als die meiſten Eulen, nämlich in viel bedeuten— 
derer Höhe über dem Boden, faſt nach Art unſeres Buſſards, nur daß ſie mehr und auch in 
anderer Weiſe als dieſer zu rütteln pflegt. Sie fliegt mit weit ausholenden Flügelſchlägen 

Sumpfeule, Asio aceipitrinus Pall. ½ natürlicher Größe. 

und behält auch beim Rütteln dieſe Art der Bewegung bei, eilt zuweilen in überraſchend 
ſchnellem, faſt gaukelndem Fluge eine Strecke weiter, ſtellt ſich wiederum rüttelnd feſt, unter— 
ſucht dabei das unter ihr liegende Jagdgebiet auf das genaueſte und ſtürzt ſich in mehreren 
Abſätzen bodenabwärts, um einen Lemming, ihr gewöhnliches Jagdwild, zu erbeuten. In 
Mitteleuropa pflegt ſie ſich um die Mitte des September einzufinden und bis gegen Ende 
Oktober hin durchzuwandern, im März aber langſam zurückzukehren. Während ihrer Reiſe 
bevorzugt ſie ſumpfige Gegenden, hält ſich bei Tage zwiſchen Gras und Schilf verborgen am 
Boden auf und drückt ſich bei Gefahr wie ein Huhn auf die Erde. Sie ſtellt bei uns vor 
allem den Mäuſen nach und vergreift ſich wohl nur ausnahmsweiſe an größeren Tieren. 

Nicht immer kehrt die Sumpfeule nach ihrer hochnordiſchen Heimat zurück, läßt ſich viel— 
mehr durch beſonders reichliche Nahrung zuweilen beſtimmen, ihren ſommerlichen Aufenthalt 
auch in Gegenden zu nehmen, die außerhalb ihres eigentlichen Wohngebietes liegen. In 
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dem mäuſereichen Jahre 1857 brüteten, laut Blaſius und Baldamus, in den Brüchen zwiſchen 
dem Elbe- und Saalezuſammenfluſſe nicht weniger als ungefähr 200 Paare unſerer Eule; 
Altum traf im Jahre 1872 bei Wittenberge die Sumpfeule in mehreren Paaren brütend an; 
ich endlich erfuhr, daß ſie in manchen Jahren im Spreewalde während des Sommers recht 
häufig auftritt. Der Horſt ſteht regelmäßig auf dem Boden, möglichſt verſteckt zwiſchen Grä— 
ſern, iſt ein höchſt unordentlicher Bau und enthält im Mai 6—8 reinweiße Eier. Ob beide 
Geſchlechter brüten, oder ob nur das Weibchen die Eier zeitigt, vermag ich nicht zu ſagen; 
wohl aber wiſſen wir, daß auch die Sumpfeule am Horſt außerordentlich kühn und angriffs— 
luſtig iſt. Jeder ſich nahende Raubvogel wird von einem Gatten des Paares, wahrſcheinlich 
vom Männchen, gleichviel ob bei Tag oder bei Nacht, wütend angegriffen und ebenſo wie 
jede Krähe in die Flucht geſchlagen; denn es ſcheint faſt, als ob auch ein größerer Falke durch 
das Erſcheinen der Eule ſich förmlich verblüffen laſſe. Dem Wenſchen, der die Brut rauben will, 
ergeht es nicht anders: einer meiner Bekannten im Spreewalde wurde dabei ſo ernſtlich be— 
droht, daß er ſich kräftig verteidigen mußte, um Geſicht und Augen vor dem kühn herabſtoßen— 
den Vogel zu ſchützen. Wegen ihrer großen Nützlichkeit ſollte man der Sumpfeule überall, 
wo ſie auftritt, die größte Schonung angedeihen laſſen. 

Die Abbildung auf Seite 386 zeigt neben der Waldohreule die nur 15 —18 em lange 
Zwergohreule, Scops scops L., die trotz ihrer geringen Größe ein tüchtiger Räuber iſt. 
Ihr hauptſächlich graubraunes Federkleid iſt vortrefflich der Nindenfärbung angepaßt und 
entzieht ſie dadurch dem Auge des Verfolgers. Sie iſt als Zugvogel über das mittlere und 
ſüdliche Europa und Mittelaſien verbreitet; in unſerem Vaterlande kommt ſie nur in Süd— 
deutſchland vor. 

Dritte Unterordnung: Nachtſchwalben. 

Zur Unterordnung der Nachtſchwalben gehören mittelgroße, weitmäulige Vögel von 
nächtlicher Lebensweiſe und dunklem, nach Art der Eulen gefärbtem, in der Regel auch ebenſo 
weichem Gefieder. Die Schnabelbaſis umſtehen ſteife Borſtenfedern. Während bei den 
Alten die Dunen auf die Raine beſchränkt ſind, bilden fie bei den Jungen ein dichtes Kleid. 
Es ſind nur 13 oder 14 Halswirbel vorhanden. Die Zunge iſt rundlich verkürzt, der Darm 
kurz, Blinddärme ſind immer vorhanden und meiſtens groß, ein Kropf aber fehlt. Die Nacht— 
ſchwalben ſind in erſter Linie mit den Eulen blutsverwandt. Sie gliedern ſich in drei Fami— 
lien: die Fettvögel, die Schwalme und die Ziegenmelker. 

In tiefen Felshöhlen oder Felsſchluchten in den mittleren Gebieten Amerikas lebt ein 
wunderbarer Vogel, der in Geſtalt und Weſen allerdings die hauptſächlichen Merkmale der 
Nachtſchwalben, im übrigen jedoch ein durchaus ſelbſtändiges Gepräge zeigt und deshalb 
als Urbild einer beſonderen, nach ihm benannten Familie, der Fettvögel oder Fettſchwalke, 
angeſehen wird. 

Der Fettſchwalk oder Guacharo der Venezolaner, Steatornis caripensis Humboldt, 
erreicht eine Länge von 55 em. Sein Leib iſt ſehr ſchlank, der Kopf breit, der Schnabel längs 
des Firſtes in ſtarkem Bogen hinabgekrümmt und zu einer vorragenden, überhängenden Spitze 
ausgezogen, der Rand vor dieſer gezahnt, die großen eiförmigen Naſenlöcher ſind frei ſeit— 
lich in der Mitte gelegen, der Flügel iſt ſehr lang mit weit vorragender Spitze. Das Ge— 
fieder iſt — im Gegenſatz zu allen anderen Nachtſchwalben — hart und ſteif, in der Zügel— 
gegend zu langen, den Schnabel überragenden Borſten umgeſtaltet, ſo daß das Geſicht ähn— 
lich wie bei den Eulen mit einer Art Schleier umgeben wird. Kleine Borſtenfedern beſetzen 
auch das Lid und ſchützen das große, halbkugelige Auge. Eine Fettſchicht breitet ſich unter 
der Haut aus und umgibt die Eingeweide in ſolcher Stärke, daß man ſagen kann, ſie ſeien 
in Fett eingebettet. Die Färbung des Gefieders iſt ein ſchönes Kaſtanienbraun; darin treten 
überall kleine weiße oder gelblichweiße Punkte und Flecke hervor. Auf den mittleren Ober— 
flügeldeckfedern und am Außenrande der beiden erſten Armſchwingen werden die Flecke 
größer und nehmen eine mehr tropfenförmige Geſtalt an. 

Als erſter wiſſenſchaftlicher Reiſender beobachtete U. v. Humboldt den Guacharo im 
Jahre 1799 in der großen Felſenhöhle von Caripe in Venezuela. Daneben iſt der Vogel noch 
an verſchiedenen Orten des nördlichen Südamerikas gefunden worden, und zwar meiſt in 
ſchwer zugänglichen Felſenhöhlen, die in den engen, tiefeinſchneidenden Schluchten der Berg 
ſtröme gelegen ſind. 
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Den Bericht Humboldts über die Guacharohöhle von Caripe laſſen wir hier im Auszug 
folgen: „Der Weg ſchlängelt ſich mit dem Fluſſe, und bei der letzten Biegung ſteht man auf 
einmal vor der ungeheueren Mündung der Höhle. Der Anblick hat etwas Großartiges, ſelbſt 
für Augen, die mit der maleriſchen Szenerie der Hochalpen vertraut ſind; denn der gewaltige 
tropiſche Pflanzenwuchs verleiht der Mündung eines ſolchen Erdloches ein ganz eigenes Ge— 
präge. Die Guacharohöhle öffnet ſich an einer ſenkrechten Felſenwand. Der Eingang iſt nach 
Süden gekehrt; es iſt eine Wölbung, 25 m breit und 21 m hoch. Auf dem Felſen über der 
Grotte ſtehen rieſenhafte Bäume. Die Pflanzenwelt zieht ſich in die Höhle von Caripe hinein 
wie in die tiefen Felsſpalten in den Andes, in welchen nur ein Dämmerlicht herrſcht, und ſie 
hört erſt 30 — 40 Schritt vom Eingange auf. Wir maßen den Weg mittels eines Strickes, 
und waren gegen 150 m weit gegangen, ehe wir nötig hatten, die Fackeln anzuzünden. Das 
Tageslicht dringt ſo weit ein, weil die Höhle nur einen Gang bildet, der ſich in derſelben 
Richtung von Südoſt nach Nordweſt hineinzieht. Da, wo das Licht zu verſchwinden an— 
fängt, hört man das heiſere Geſchrei der Nachtvögel, die, wie die Eingeborenen glauben, nur 
in dieſen unterirdiſchen Räumen zu Haufe ſind. 

„Schwer macht man ſich einen Begriff von dem furchtbaren Lärm, den Tauſende dieſer 
Vögel im dunkeln Innern der Höhle verurſachen. Er läßt ſich nur mit dem Geſchrei unſerer 
Krähen vergleichen, die in den nordiſchen Tannenwäldern geſellig leben und auf Bäumen 
niſten, deren Wipfel einander berühren. Das gellende, durchdringende Geſchrei der Gua— 
charos hallt wider vom Felsgewölbe, und aus der Tiefe der Höhle kommt es als Echo zu— 
rück. Die Indianer zeigten uns die Neſter der Vögel, indem ſie Fackeln an eine lange 
Stange banden. Sie ſtaken 20—23 m hoch über unſeren Köpfen, in trichterförmigen Löchern, 
von welchen die Decke wimmelt. Je tiefer man in die Höhle hineinkommt, je mehr Vögel 
das Licht der Kopalfackeln aufſcheucht, deſto ſtärker wird der Lärm. Wurde es ein paar 
Minuten ruhiger um uns her, jo erſchallte von weither das Klagegeſchrei der Vögel, die in 
anderen Zweigen der Höhle niſteten. Die Banden löſten ſich im Schreien ordentlich ab. 

„Der Guacharo verläßt die Höhle bei Einbruch der Nacht, beſonders beim Monden— 
ſchein. Er frißt ſehr harte Samen, und die Indianer behaupten, daß er weder Käfer noch 
Nachtſchmetterlinge angehe; auch darf man nur die Schnäbel des Guacharo und des Ziegen— 
melkers vergleichen, um zu ſehen, daß beider Lebensweiſe ganz verſchieden ſein muß. 

„Jedes Jahr um Johannistag gehen die Indianer mit Stangen in die Cueva del Gua— 
charo und zerſtören die meiſten Neſter. Man ſchlägt jedesmal mehrere tauſend Vögel tot, 
wobei die alten, als wollten ſie ihre Brut verteidigen, mit furchtbarem Geſchrei den Indianern 
um die Köpfe fliegen. Die jungen, die zu Boden fallen, werden auf der Stelle ausgeweidet. 
Ihr Bauchfell iſt ſtark mit Fett durchwachſen, und eine Fettſchicht läuft vom Unterleibe zum 
After und bildet zwiſchen den Beinen des Vogels eine knopfartige Verdickung. Daß körner— 
freſſende Vögel, die dem Tageslicht nicht ausgeſetzt ſind und ihre Muskeln wenig brauchen, 
ſo fett werden, erinnert an die uralten Erfahrungen beim Mäſten der Gänſe und des Viehes: 
man weiß, wie ſehr dieſes durch Dunkelheit und Ruhe befördert wird. Die europäiſchen 
Nachtvögel ſind mager, weil ſie nicht wie der Guacharo von Früchten, ſondern vom dürftigen 
Ertrage ihrer Jagd leben. Zur Zeit der ‚Fetternte“, wie man in Caripe jagt, bauen ſich die 
Indianer aus Palmblättern Hütten am Eingange oder im Vorhofe der Höhle. Wir ſahen 
noch deren Überbleibjel. Hier läßt man das Fett der jungen, friſch getöteten Vögel am Feuer 
aus und gießt es in Tongefäße. Dieſes Fett iſt unter dem Namen Guacharoſchmalz oder -öl 
bekannt. Es iſt halbflüſſig, hell und geruchlos und ſo rein, daß man es länger als ein 
Jahr aufbewahren kann, ohne daß es ranzig wird. In der Kloſterküche zu Caripe wurde kein 
anderes Fett gebraucht als das aus der Höhle, und wir haben nicht bemerkt, daß die Speiſen 
irgendeinen unangenehmen Geruch oder Geſchmack davon bekämen. 

„Das Geſchlecht des Guacharos wäre längſt ausgerottet, wenn nicht mehrere Umſtände 
zu ſeiner Erhaltung zuſammenwirkten. Aus Aberglauben wagen ſich die Indianer ſelten weit 
in die Höhle hinein. Auch ſcheint derſelbe Vogel in benachbarten, aber dem Menſchen un— 
zugänglichen Höhlen zu niſten. Vielleicht bevölkert ſich die große Höhle immer wieder mit 
Siedlern, die aus jenen kleinen Erdlöchern ausziehen, denn die Miſſionare verſicherten uns, 
bis jetzt habe die Menge der Vögel nicht merkbar abgenommen.“ 

Das Neſt hat die Form eines wenig vertieften Napfes und beſteht aus Erde, die mit 
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ausgeſpienen oder entleerten, unverdauten Fruchtkernen vermiſcht iſt. Die 2 Eier werden 
von beiden Eltern bebrütet. Die Jungen ſind äußerſt häßlich und entwickeln ſich durch ihre 
ungeheuere Gefräßigkeit zu wahren Fettklumpen, die kaum noch Vögel zu nennen ſind. 

Bei den Schwalmen oder Eulenſchwalben iſt der Leib geſtreckt, der Hals kurz, der 
Kopf breit und flach, der Flügel verhältnismäßig kurz und ſtumpf, der Schwanz lang, der 
Fuß kräftig, aber kurzläufig. Der Schnabel iſt groß, platt, an der Wurzel ſehr breit, 
breiter als die Stirn, an der Spitze hakig gebogen und durchaus hornig; die Mundöffnung 
ſpaltet ſich bis hinter die Augen. Das Gefieder iſt ſehr reich, weich und zeigt oft vorzügliche 
Schutzfärbung; die Federn am Schnabelgrunde, bei einigen Arten auch die der Ohrgegend, 
ſind zu borſtenartigen Gebilden umgewandelt. Ein bejonderes Intereſſe verdienen die außer— 
ordentlich entwickelten Puderdunen der Gattungen Podargus und Nyctibius, bei denen ſie 
auf dem Anterrücken je ein Paar große „Puderflecke“ bilden. Der knöcherne Oberſchnabel 
iſt mit der Stirn durch ein echtes Gelenk beweglich verbunden. 

Die bis jetzt bekannten Arten der Schwalme, es ſind deren 39, leben in den Waldungen 
Südaſiens und Auſtraliens, einige auf den Feſtländern, andere auf den großen Inſeln von 
Auſtralaſien, die Gattung Nyetibius in Süd- und Mittelamerika. Alle nähren ſich von In— 
ſekten, die meiſt im Fluge gefangen werden. Sitzend halten ſie ſich — im Gegenſatz zur fol— 
genden Familie — quer zur Aſtrichtung. 

Als würdigſten Vertreter der Familie behandeln wir hier den Eulen- oder Rieſen— 
ſchwalm, Podargus strigoides Lath., einen Vogel von etwa Krähengröße. Seine Oberſeite 
zeigt eine dunkel graubraune Grundfarbe und iſt überall mit weißen und ſchwarzen Punkten 
und Fleckchen wie überſpritzt; daneben aber treten auf Kopf, Nacken, Flügeln und Schwanz 
auch viele größere weiße und ſchwarze Flecke von verſchiedener und zwar recht unregelmäßiger 
Geſtalt hervor; über die Schwingen und Steuerfedern ziehen undeutliche ſchwarze und weiße 
Fleckenquerbinden. Dieſe ganze Zeichnung und Färbung des Gefieders ſtimmt ſo vorzüg— 
lich mit dem Ausſehen der Rinde überein, daß es ſchwer iſt, den großen Vogel auf dem Aſte 
eines Baumes, wo er meiſt den Tag über ſich ſchlafend aufhält, zu erkennen. Er iſt dadurch 
in hervorragender Weiſe vor ſeinen Feinden geſchützt. 

Der Rieſenſchwalm bewohnt Auſtralien und gehört zu den häufigſten Vögeln von Neu— 
ſüdwales, weshalb es durchaus nicht ſchwer hält, ihn zu beobachten. „Er iſt das ſchlaf— 
ſüchtigſte aller Geſchöpfe“, ſagt Gould, „und läßt ſich ſchwerer erwecken als irgendein anderes. 
Solange die Sonne am Himmel ſteht, hockt er ſchlafend auf einem Zweige, den Leib feſt auf 
ſeinen Sitz gedrückt, den Hals zuſammengezogen, den Kopf zwiſchen den Schulterfedern ver— 
ſteckt und ſo bewegungslos, daß er mehr einem Aſtknorren als einem Vogel gleicht.“ 

Der Schlaf des Rieſenſchwalms iſt jo tief, daß man einen der Gatten vom Baum herab— 
ſchießen kann, ohne daß der andere, dicht daneben ſitzende ſich rührt, daß man mit Steinen 
nach dem Schläfer werfen oder mit Stöcken nach ihm ſchlagen mag, ohne ihn zum Fortfliegen 
zu bewegen, daß man imſtande iſt, ihn mit der Hand zu ergreifen. Gelingt es wirklich, ihn 
aufzuſcheuchen, ſo entwickelt er kaum ſo viel Tatkraft, daß er ſich vor dem Herabfallen auf 
den Boden ſchützt. Er flattert ſcheinbar bewußtlos den nächſten Zweigen zu, klammert ſich 
dort feſt und fällt ſofort wieder in Schlaf. Dies iſt die Regel; doch kommt es ausnahmsweiſe 
vor, daß ein Schwalm auch bei Tage eine kleine Strecke durchfliegt. 

Mit Beginn der Dämmerung erwacht er aus ſeinem Schlafe, und nachdem er ſich gereckt 
und gedehnt, die Federn geordnet und geglättet hat, beginnt er umherzuſchweifen. Nun— 
mehr iſt er das gerade Gegenteil von dem, was er während des Tages war: lebendig, munter, 
tätig, gewandt in allen ſeinen Bewegungen und emſig bemüht, Beute zu gewinnen. Raſch 

rennt er auf den Zweigen dahin und nimmt hier die Heuſchrecken und Zikaden auf, die ſich 
zum Schlummer niedergeſetzt haben; nach Art der Spechte hämmert er mit dem Schnabel 
an der Rinde, um die dort verborgenen Inſekten zum Vorſchein zu bringen; ja, er ſchlüpft 
wohl ſelbſt in das Innere der Baumhöhlungen, um auch hier nach Nahrung zu ſuchen. 
Während des Winters ziehen die Rieſenſchwalme die verſteckten Kerfe aus den Ritzen und 
Spalten der Bäume hervor; fehlt ihnen dieſe Nahrung, ſo begeben ſie ſich nach den Moräſten, 
um dort Schnecken und andere kleine Waſſertiere zu ſuchen. Während der Brutzeit rauben 
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ſie junge Vögel, töten ſie, wenn ſie ihnen zu groß ſind, nach Art der Landeisvögel, indem ſie 
dieſelben mit dem Schnabel packen und wiederholt gegen den Aſt ſchlagen, und ſchlucken ſie 
ſodann ganz hinunter. Ihre Jagd währt nur, ſolange es dämmert; bei dunkler Nacht ſitzen 
ſie ruhig auf demſelben Aſte. Einige Stunden vor Tagesanbruch jagen ſie zum zweiten Wale. 

Die Fortpflanzungszeit des Schwalmes fällt in den September und Oktober. Zwiſchen 
den Männchen entſpinnen ſich dann heftige Kämpfe. Das kleine, flache, kunſtloſe Neſt wird 
aus feinen Zweigen zuſammengebaut, und zwar von beiden Gatten eines Paares. Es ent— 
hält 2—3 Eier. Beide Geſchlechter teilen ſich in das Brutgeſchäft; das Männchen brütet 
gewöhnlich nachts, das Weibchen bei Tage. Erſteres ſorgt allein für die ausgebrütete Fa— 
milie. Iſt das Neſt den Sonnenſtrahlen zu ſehr ausgeſetzt, und ſind die Jungen ſo groß, daß 
die Mutter ſie nicht mehr bedecken kann, ſo werden ſie von den Alten aufgenommen und in 
eine Baumhöhle gebracht. Dieſe Sorgfalt iſt aus dem Grunde bemerkenswert, weil die 
Alten ſich auf ihren Schlafplätzen den Einwirkungen des Wetters rückſichtslos preisgeben. 
Anfang November verlaſſen die Jungen das Neſt, bleiben aber wahrſcheinlich noch längere 
Zeit in Geſellſchaft ihrer Eltern. 

Bei fühlbarer Kälte trifft man, nach Gould und Verreaux, zuweilen einzelne freilebende 
Schwalme über acht Tage lang auf demſelben Aſte an, ſo ruhig und unbeweglich, als ob 
ſie im Winterſchlafe lägen. Sie erwachen dann höchſtens, wenn man ſie anrührt. 

Jung aus dem Neſte genommene Schwalme werden, wie Verreaux angibt, bald zahm, 
lernen ihren Gebieter kennen, ſetzen ſich auf ſeinen Kopf, kriechen in ſein Bett, verjagen auch 
wohl andere Tiere von dort und ändern ihr Weſen nach einiger Zeit ſo weit, daß ſie ſelbſt 
bei Tage freſſen. In der Neuzeit ſind Rieſenſchwalme häufig nach Europa gebracht worden. 
Saville Kent war fünf Jahre im Beſitze eines Pärchens dieſer Vögel; ſeine Beobachtungen 
lauten in manchen Punkten anders. Die Tiere, die bei den Koloniſten in ihrer Heimat als 
Anheilverkünder gelten, wurden außerordentlich zahm und waren ſehr liebenswürdige Ge— 
noſſen. Wenn fie irgendetwas Beunruhigendes bemerkten, jo richteten ſie ſich ſtockſteif gerade 
in die Höhe und drückten die Federn an. Dann ſahen ſie genau aus wie ein Paar Zacken 
des Aſtes, auf dem ſie ſaßen, und waren auch aus der Nähe nicht als das, was ſie ſind, 
zu erkennen. Unter ſolchen Umſtänden bleiben ſie, auch wenn man ſich ihnen nähert, im 
Freien ruhig ſitzen. Saville Kents Pfleglinge nahmen ſofort dieſe Stellung an, wenn ſich 
ihnen Fremde und namentlich Kinder näherten. Sie ſchliefen in der Mitte der Nacht ſo gut 
wie irgendein Tagvogel, am Tage waren ſie, abgeſehen von kurzen Schlafpauſen, meiſt recht 
munter, wenn auch nicht gerade lebhaft: am beſten würde man ſie als Dämmerungstiere be— 
zeichnen können, da ſie vor Sonnenaufgang und nach Sonnenuntergang am regſten waren. 

In Süd- und Mittelamerika iſt die Familie der Eulenſchwalben vertreten durch die 
Gattung der Schwalke oder Rieſennachtſchwalben (Nyetibius Vieill). Deren Ober— 
ſchnabel iſt an der Wurzel ſehr breit, verſchmälert ſich aber an der Spitze zu einem dünnen, 
weit herabgebogenen Haken, vor dem am ſcharfen Mundrande ein deutlicher Zahn hervor— 
tritt; die Spitze des Unterſchnabels iſt ebenfalls herabgebogen; der Schnabelſpalt öffnet ſich 
bis unter das Ohr, und die Nachenöffnung iſt deshalb erſtaunlich groß. Vom hornigen Teil 
des Schnabels ſieht man übrigens wenig, weil der größte Teil befiedert iſt. Viele Federn 
am Schnabelgrunde ſind zu feinen Borſten umgeſtaltet. Die Läufe ſind ſehr kurz, viel kürzer 
als eine der ſchlanken Zehen, von denen die äußere aus fünf Gliedern beſteht; an den Körper— 
ſeiten und auf der Bruſt befinden ſich große Flecke von Puderdunen. 

Der Rieſenſchwalk, Nyctibius grandis m., die größte Art der Gattung, wird von 
den Eingeborenen Ibijau (Erdfreſſer) genannt, und dieſer Name iſt in unſere Lehrbücher 
übergegangen. Seine Länge beträgt 55 em. Die Färbung des Gefieders iſt düſter, da darin 
nur die Farben Grau, Braun und Schwarz vertreten ſind; die Zeichnung ſetzt ſich zuſammen 
aus ſehr zahlreichen, ſchmalen Querbändern, die im Zickzack oder in Wellenlinien verlaufen 
und dadurch zum großen Teil recht undeutlich werden, wogegen auf Schwingen und Steuer— 
federn die hellen und dunklen Bänder klarer und regelmäßiger hervortreten. 

Der Prinz von Wied und Burmeiſter geben übereinſtimmend an, daß der Rieſenſchwalk 
am Tage immer in dichtbelaubten Kronen der höchſten Bäume ſitze. Sein Baumrinden— 
gefieder iſt ſein beſter Schutz gegen das ſuchende Auge des Jägers oder eines anderen 
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Feindes, und ſeine Regungsloſigkeit erſchwert noch das Auffinden. Azara beſchreibt unter 
dem Namen „Urutau“ einen verwandten Schwalk und jagt, daß er ſeinen Sitz gewöhnlich 
am Ende eines abgeſtorbenen Aſtes wähle, ſo daß er ihn mit dem Kopf überrage und da— 
durch gleichſam verlängere, deſſenungeachtet aber außerordentlich ſchwer zu entdecken ſei. 
Der Tagesſchlaf dieſer Vögel iſt ſo tief, daß ſie kaum durch etwas zu erwecken ſind und ſich 
daher am Tage äußerſt leicht fangen und erlegen laſſen. 

Ganz anders zeigt ſich der Vogel in der Dämmerung. Er iſt dann verhältnismäßig 
behende und gewandt. Eine ausführliche Beſchreibung ſeines Betragens iſt mir allerdings 
nicht bekannt, doch nehme ich keinen Anſtand, das vom Prinzen von Wied von einer nahever— 
wandten Art Angeführte auch auf den Ibijau zu beziehen. „Die unbeſchreiblich angenehmen 

Rieſenſchwalk, Nyetibius grandis Gm. ½ natürlicher Größe. 

Mondnächte heißer Länder ſind oft im höchſten Grade hell und klar und geſtatten dem Jäger, 
auf weithin mit ziemlicher Schärfe zu ſehen. In ſolchen Nächten gewahrt man die Ibijaus, 
in großer Höhe gleich den Adlern dahinſchwebend und weite Strecken durchfliegend, mit dem 
Fange großer Abend- und Nachtfalter ſich beſchäftigend. Es gibt in Braſilien eine Menge 
ſehr großer Schmetterlinge, die eben nur ein jo ungeheuerer Rachen zu bewältigen weiß; 
dieſe Schmetterlinge aber haben in den Rieſenſchwalken ihre furchtbarſten Feinde und werden 
von ihnen in Menge verzehrt. Die von den Mahlzeiten zurückbleibenden Schmetterlingsflügel, 
die nicht mit verſchluckt werden, findet man oft maſſenhaft auf dem Boden der Waldungen.“ 
Von einer anderen Art erfuhr Euler durch einen, wie er ſagt, verläßlichen Beobachter, daß 
ſie auch bei Tage und in abſonderlicher Weiſe Jagd betreibt. Der Erzähler ſah den Vogel 
auf einer Viehweide anſcheinend regungslos auf einem Baumſtamme ſitzen. Bei näherer 
Beobachtung wurde er gewahr, wie jener von Zeit zu Zeit ſeinen Rachen aufgeſperrt hielt 
und dadurch Fliegen anlockte, die ſich an deſſen klebriger Schleimhaut in Menge anſetzten. 
Wenn ihm nun die Anzahl der an die Leimrute gegangenen Inſekten der Mühe wert erſchien, 
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klappte er ſein Großmaul zu und verſchluckte die ſo gewonnene Beute. Dieſe ergiebige Fangart 
wiederholte er längere Zeit bei beſtändig geſchloſſenen Augen, und erſt als der Beobachter ihn 
beinahe berührte, flog er ab. In der Gefangenſchaft hat man die Schwalke bisher nicht lange 
erhalten können, da ſie bald ſtumm und traurig werden und alles Futter zurückweiſen. 

Die Familie der Ziegenmelker, Nachtſchwalben oder Nachtſchatten, enthält ſo aus— 
gezeichnete Geſchöpfe, daß ſie überall, wo ſie leben, die Beachtung der Menſchen auf ſich ge— 
zogen und zu den ſonderbarſten Meinungen Veranlaſſung gegeben haben. Hiervon zeugt 
die Menge und Bedeutſamkeit der Namen, die ſie führen. Ihr gemeinſamer Name „Nacht— 
ſchwalben“ iſt nicht übel gewählt, jedoch kann man nur, inſofern es ſich um die allgemeineren 
Kennzeichen handelt, von einer Ahnlichkeit zwiſchen ihnen und den Schwalben ſprechen: ge— 
nauere Vergleichung der verſchiedenen Gruppen ergibt weſentliche Unterſchiede. Der äußere 
und innere Bau der Nachtſchwalben iſt durchaus eigentümlich. Der Leib iſt geſtreckt, der 
Hals kurz, der Kopf ſehr groß, breit und flach, das Auge umfangreich und ziemlich ſtark ge— 
wölbt, der Schnabel ſehr kurz, ſtark nach vorn verſchmälert und ungemein flach; die Kiefer 
hingegen ſind ſehr verlängert, und der Rachen iſt deshalb von ungewöhnlicher Weite. Die 
Naſenlöcher liegen nahe nebeneinander und bilden weiche, etwas hervortretende Röhren. 
Die Beine ſind ſchwach, ihre Läufe ſehr kurz, die Zehen mit Ausnahme der ſehr entwickelten 
Mittelzehe kurz und ſchwach. Charakteriſtiſch iſt, daß die Außenzehe ſtatt der normalen fünf 
nur vier Zehenglieder enthält. Bei allen Arten trägt die lange Mittelzehe auch einen langen, 
auf der inneren Seite aufgeworfenen und gezähnelten Nagel. Die Schwingen ſind lang, 
ſchmal und ſpitzig. Das Gefieder iſt eulenartig, großfederig und weich, ſeine Zeichnung ſtets 
außerordentlich fein und zierlich, die Färbung jedoch düſter und wenig auffallend. Am kür— 
zeſten wird man beide bezeichnen können, wenn man ſie baumrindenartig nennt. Beachtens— 
wert ſind die Borſten, die den Rachen umgeben, ebenſo merkwürdig die kurzen, feinen und 
dichten Wimpern, die das Auge umſtehen. 

Alle Gegenden und Länder der Erde, mit Ausnahme der eigentlichen Polargegenden, 
beherbergen Nachtſchwalben. In Europa kommen nur drei Arten vor. Im ganzen ſind jetzt 
117 Arten bekannt. Die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben lebt im Walde oder ſucht dieſen 
wenigſtens auf, um auszuruhen; einige Arten dagegen bevorzugen ganzentſchieden die Steppe, 
andere ſogar die Wüſte oder wüſtenähnliche Steinhalden und dergleichen Plätze. Wie zu 
erwarten, entſpricht die Grundfärbung des Gefieders immer der des Wohnkreiſes; alle wald— 
bewohnenden Nachtſchatten tragen ein echt rindenfarbiges Gefieder, die wüſten- oder ſteppen— 
bewohnenden hingegen ein ſandfarbiges; das allgemeine Gepräge der Färbung, d. h. die 
Zeichnung und Schattierung, wird aber doch ſtreng feſtgehalten. Standvögel find wahrſchein— 
lich nur die in den Tropenwäldern lebenden Arten. Alle übrigen dürften mindeſtens ſtreichen, 
und ſämtliche nordiſche Formen wandern regelmäßig. Sie erſcheinen ziemlich früh im Jahre 
in ihrer Heimat und verweilen bis zu Anfang des Herbſtes. Nur während dieſer Neijen 
ſind die Nachtſchwalben einigermaßen geſellig; in der Heimat ſelbſt lebt jedes einzelne Paar 
ſtreng für ſich und vertreibt ein anderes aus ſeinem Gebiete. 

Inſekten verſchiedener Art bilden die ausſchließliche Nahrung der großen Mehrzahl der 
Nachtſchwalbenarten. Dieſe ſind alle höchſt gefräßig und machen ſich daher um die Waldungen 
ſehr verdient. Mit der Gewandtheit eines Falken oder einer Schwalbe ſtreichen ſie bald 
niedriger, bald höher über freie Plätze, Gebüſche und Baumkronen, umſchweben ſie oft in 
höchſt anmutigen Schwenkungen und nehmen während des Fluges vorüberſummende In— 
ſekten weg, leſen auch wohl ſolche auf, die ſchlafend auf Blättern, Halmen und ſelbſt am 
Boden ſitzen. Ihr weites Maul geſtattet ihnen, ſehr große Käfer zu verſchlingen, und es ſind 
daher gerade von anderen inſektenfreſſenden Vögeln verſchonte Arten ihren Verfolgungen 
beſonders ausgeſetzt. Ihre Jagd beginnt in der Regel mit Einbruch der Nacht, wird einige 
Stunden lang betrieben, ſodann unterbrochen und gegen die Morgendämmerung hin von 
neuem wieder aufgenommen. Den Tag bringen die meiſten Arten ſchlafend zu. Sie pflegen 
dann der Länge nach auf einem umgefallenen Stamm uſw. oder auf dem Boden und auf 
Felsgeſimſen in düſteren Höhlen zu ſitzen oder richtiger vielleicht zu liegen; denn ſie drücken 
ſich ſo platt auf ihre Unterlage, daß ſie viel breiter als hoch erſcheinen. 
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Alle Nachtſchwalben zeigen ſich nur im Fluge als bewegungsfähige Weſen. Ihr Flug 
iſt gewiſſermaßen ein Wittelding zwiſchen dem Fluge der Schwalbe und dem eines Falken; 
er zeichnet ſich durch Leichtigkeit und Zierlichkeit, Gewandtheit und Anmut aus. Unter den 
Sinnen ſteht wohl das Geſicht obenan. Die Begabung iſt gering, wenn auch wahrſcheinlich 
nicht in dem Grade, wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. 

Ein eigentliches Neſt bauen die Nachtſchwalben nicht. Sie legen ihre Eier ohne jegliche 
Unterlage auf den flachen Boden, denken nicht einmal daran, für dieſe Eier eine ſeichte Höh— 
lung auszuſcharren. Die Anzahl des Geleges iſt ſtets gering; die meiſten Nachtſchwalben 
legen nur zwei Eier, manche ſogar bloß ein einziges. Beide Eltern brüten, wenigſtens bei 
gewiſſen Arten, bekunden auch rege Teilnahme für ihre Brut und verteidigen ſie, ſo gut ſie 
können. Die Jungen kommen in einem ziemlich dichten Dunenkleide aus dem Ei, ſehen an— 
fänglich ihrer dicken Köpfe und großen Augen wegen ungemein häßlich aus, wachſen raſch 
heran und erhalten bald das Kleid ihrer Eltern. 

Nachtfalke, Chordeiles virginianus Gm. 3% natürlicher Größe. 

Für die Gefangenſchaft eignen ſich wenige Nachtſchwalben, doch iſt es keineswegs un— 
möglich, ſie bei geeigneter Pflege längere Zeit im Zimmer oder im Käfig zu erhalten, vor— 
ausgeſetzt, daß man ſie jung dem Neſt entnimmt und anfänglich ſtopft. 

Die Anzahl der Feinde, die den Nachtſchwalben gefährlich werden können, iſt im ganzen 
gering. Der Menſch, der ſie kennen lernt, verfolgt fie nicht. Unſere Bauern aber betrachten 
die harmloſen Geſchöpfe mit entſchieden mißgünſtigem Auge, weil ſie der Anſicht ſind, daß 
jene ihren weiten Rachen zu nichts anderem als zum Welken der Ziegen benutzen könnten. 

Von den übrigen Gattungen der Familie unterſcheiden ſich die Arten der Dämme— 
rungsſchwalben (Chordeiles 8%.) nicht unweſentlich, beſonders durch ihre Lebensweiſe. 
Sie kennzeichnen ſich durch ſehr kleinen, faſt ganz im Kopfgefieder verſteckten Schnabel, ſehr 
ſchwache und kurzzehige Füße, ſehr lange und ſpitzige Flügel und verhältnismäßig feſtes 
Kleingefieder. Sie jagen in der Dämmerung oder ſelbſt am hellen Tage. 

Der bekannteſte Vertreter dieſer Gattung iſt der Nachtfalke der Nordamerikaner, Chor— 
deiles virginianus G., ein unſerem Nachtſchatten an Größe ungefähr gleichkommender Vogel. 
Das Gefieder iſt oberſeits braunſchwarz, auf der Unterjeite in der Hauptſache roſtfarben; es iſt 
durch viele Flecke und Bänder gezeichnet; die Kehle iſt durch einen weißen, bis auf die Halsſeiten 
ziehenden Schild geziert; über die ſchwarzen Schwingen verläuft ein breites, weißes Querband. 



396 13. Ordnung: Kakenvögel. Familie: Ziegenmelker. 

Der Nachtfalke bewohnt das ganze Gebiet der Vereinigten Staaten von Nordamerika 
und beſucht auf ſeinem Zuge auch den größten Teil von Südamerika. Er iſt urſprünglich 
Waldvogel, hat aber im Laufe der Zeit ſein Betragen nicht unweſentlich geändert, indem er 
ſich ſelbſt in größeren Städten anſiedelte. Nach Ridgway nimmt die Anzahl der in Boſton 
wohnenden Nachtfalken von Jahr zu Jahr merklich zu, und während des Juni und Juli 
ſieht man ihn zu allen Stunden des Tages, beſonders aber am Nachmittag, hoch in der Luft 
ſeiner Jagd obliegen, gerade als ob er zu einem Segler geworden wäre. Das reiche Inſekten— 
leben, das ſich, nach Verſicherung des Ebengenannten, in der Nähe der großen Städte, vielleicht 
infolge der ſie umgebenden Gärten, entwickelt, und ebenſo die flachen Dächer der Häuſer 
mögen wohl in gleicher Weiſe dazu beigetragen haben, das Kind des Waldes zu feſſeln. 

Die Verſchiedenheit in der Lebensweiſe des Nachtfalken und der übrigen Nachtſchatten 
iſt ſehr bedeutend. Der Nachtfalke verdient eigentlich ſeinen Namen nicht, denn er iſt nichts 
weniger als ein nächtlicher, ſondern höchſtens ein Dämmerungsvogel, der in feinem Tun und 
Laſſen weit mehr an die Segler als an die Nachtſchwalben erinnert. „Der Nachtfalke“, ſagt 
Audubon, „hat einen ſicheren, leichten und ausdauernden Flug. Bei trübem Wetter ſieht 
man ihn während des ganzen Tages in Tätigkeit. Die Bewegungen ſeiner Schwingen ſind 
beſonders anmutig, und die Spielluſt, die er während ſeines Fluges bekundet, feſſelt jeder— 
mann. Der Vogel gleitet durch die Luft mit aller erdenklichen Eile, ſteigt raſch empor oder 
erhält ſich rüttelnd in einer gewiſſen Höhe, als ob er ſich unverſehens auf eine Beute ſtürzen 
wolle, und nimmt erſt dann ſeine frühere Bewegung wieder auf. In dieſer Weiſe beſchreibt er 
Kreiſe unter lautem Geſchrei bei jedem plötzlichen Anlaufe, den er nimmt, oder ſtreicht nieder— 
wärts, oder fliegt bald hoch, bald niedrig dahin, jetzt dicht über der Oberfläche der Gewäſſer, 
dann wieder über den höchſten Baumwipfeln oder Berggipfeln hinwegſtreichend. Während 
der Zeit ſeiner Liebe wird der Flug in noch höherem Grade anziehend. Das Männchen bemüht 
ſich, durch die wundervollſten Schwenkungen, die mit der größten Zierlichkeit und Schnelligkeit 
ausgeführt werden, der erwählten Gattin ſeine Liebe erklären oder einen Nebenbuhler durch 
Entfaltung ſeiner Fähigkeiten auszuſtechen. Oft erhebt es ſich über 100m vom Boden, und ſein 
Geſchrei wird dann lauter und wiederholt ſich häufiger, je höher es emporſteigt; dann wieder 
ſtürzt es plötzlich mit halbgeöffneten Schwingen und Schwanz in ſchiefer Richtung nach unten, 
und zwar mit einer Schnelligkeit, daß man glauben möchte, es müſſe ſich auf dem Boden 
zerſchmettern; aber zur rechten Zeit noch, zuweilen nur wenige Meter über dem Boden, breitet 
es Schwingen und Schwanz und fliegt wieder in ſeiner gewöhnlichen Weiſe dahin.“ 

Die Nahrung ſind vorzugsweiſe ſehr kleine Inſekten, namentlich verſchiedene Mücken⸗ 
arten, die in unglaublicher Maſſe vertilgt werden. „Schoß man einen dieſer Vögel“, ſagt der 
Prinz von Wied, „ſo fand man in ſeinem weiten Rachen eine teigartige Maſſe, wie ein dickes 
Kiſſen, die nur aus Mücken beſtand.“ 

Die Brutzeit fällt in die letzten Tage des Mai; die zwei bodenfarbigen Eier werden ohne 
jegliche beſondere Unterlage auf die Erde gelegt. Das Weibchen brütet und betätigt bei Ge— 
fahr nicht allein wirklichen Mut, ſondern auch den bekannten Inſtinkt der Verſtellung, um 
die Feinde durch vorgeſpiegelte Lahmheit von der Brut abzuhalten. Die Jungen kommen 
in einem Dunenkleid von dunkelbrauner Färbung aus den Eiern und werden von beiden 
Eltern gefüttert. Wenn ſie größer geworden ſind, ſitzt die ganze Familie nebeneinander, 
aber ſo ſtill und bewegungslos, daß es ſehr ſchwer hält, ſie von dem gleichfarbigen Boden, 
ihrem beſten Freunde und Beſchützer, zu unterſcheiden. 

In Amerika hat ſich die Erkenntnis Bahn gebrochen, daß der Nachtfalke wie alle ſeine 
Verwandten zu den nützlichen Vögeln gehört und es unrecht iſt, ihn zu verfolgen. Außer dem 
Menſchen gefährden wohl nur die ſchnellſten Falken den ſinnesſcharfen, fluggewandten Vogel. 

Unjere Nachtſchwalbe, der Nachtſchatten, Tagſchläfer, Ziegen-, Geiß- oder 
Kindermelker, Caprimulgus europaeus I. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), gehört zu der 
großen, nach Sharpes Zuſammenſtellung 65 Arten umſchließenden Gattung der Nacht— 
ſchatten (Caprimulgus L.). Ihre Kennzeichen ſind ſtarke, oft ſehr lange Borſten am Schnabel— 
rand, lange und ziemlich ſpitze Flügel, mehr oder weniger abgerundeter Schwanz und teil— 
weiſe befiederter Lauf. Der Leib iſt geſtreckt, der Hals ſehr kurz, der Kopf groß und breit, 
der Schnabel ſehr klein und kurz, aber breit, an der Spitze herabgebogen. Großfederiges, 
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Der Nachtfalke bewohnt daszanze Gebiet der Vereinigten Staaten von Nordamerika 

und beſucht auf feinem Zuge audden größten Teil von Südamerika. Er iſt urſprünglich 

Waldvogel, hat aber im Laufe degeit ſein Betragen nicht unweſentlich geändert, indem er 

ſich ſelbſt in größeren Städten anfdelte. Nach Ridgway nimmt die Anzahl der in Boſton 

wohnenden Nachtfalken von Jah zu Jahr merklich zu, und während des Juni und Juli 

ſieht man ihn zu allen Stunden ds Tages, beſonders aber am Nachmittag, hoch in der Luft 

ſeiner Jagd obliegen, gerade als ger zu einem Segler geworden wäre. Das reiche Inſekten⸗ 

leben, das ſich, nach Verſicherung de Ebengenannten, in der Nähe der großen Städte, vielleicht 

infolge der fie umgebenden Gärtt, entwickelt, und ebenſo die flachen Dächer der Häuſer 

mögen wohl in gleicher Weiſe daz beigetragen haben, das Kind des Waldes zu feſſeln. 

Die Verſchiedenheit in der Wensweiſe des Nachtfalken und der übrigen Nachtſchatten 

iſt ſehr bedeutend. Der Nachtfalkcherdient eigentlich ſeinen Namen nicht, denn er iſt nichts 
weniger als ein nächtlicher, ſonder höchſtens ein Dämmerungsvogel, der in ſeinem Tun und 

Laſſen weit mehr an die Segler aan die Nachtſchwalben erinnert. „Der Nachtfalke“ ſagt 
Audubon, „hat einen ſicheren, lezten und ausdauernden Flug. Bei trübem Wetter ſieht 
man ihn während des ganzen Tass in Tätigkeit. Die Bewegungen ſeiner Schwingen [ind 

beſonders anmutig, und die Spituſt, die er während ſeines Fluges bekundet, feſſelt jeder- 
mann. Der Vogel gleitet durch & Luft mit aller erdenklichen Eile, ſteigt raſch empor oder 
erhält ſich rüttelnd in einer gewiſſt Höhe, als ob er ſich unverſehens auf eine Beute ſtürzen 
wolle, und nimmt erſt dann feine there Bewegung wieder auf. In dieſer Weiſe beſchreibt er 
Kreiſe unter lautem Geſchrei bei tem plötzlichen Anlaufe, den er nimmt, oder ſtreicht nieder- 
wärts, oder fliegt bald hoch, bald ſedrig dahin, jetzt dicht über der Oberfläche der Gewäſſer, 
dann wieder über den höchſten Bamwipfeln oder Berggipfeln hinwegſtreichend. Während 
der Zeit ſeiner Liebe wird der Flugs noch höherem Grade anziehend. Das Männchen bemüht 
ſich, durch die wundervollſten Schunkungen, die mit der größten Zierlichkeit und Schnelligkeit 
ausgeführt werden, der erwähltendattin ſeine Liebe erklären oder einen Nebenbuhler durch 
Entfaltung ſeiner Fähigkeiten auszztechen. Oft erhebt es ſich über 100 m vom Boden, und jein 
Geſchrei wird dann lauter und wierholt ſich häufiger, je höher es emporſteigt; dann wieder 
ſtürzt es plötzlich mit halbgeöffnete Schwingen und Schwanz in ſchiefer Richtung nach unten, 
und zwar mit einer Schnelligkeit daß man glauben möchte, es müſſe ſich auf dem Boden 
zerſchmettern; aber zur rechten Zeinoch, zuweilen nur wenige Meter über dem Boden, breitet 
es Schwingen und Schwanz und zegt wieder in ſeiner gewöhnlichen Weiſe dahin.“ 

Die Nahrung find vorzugsuije ſehr kleine Inſekten, namentlich verſchiedene Mücken⸗ 
arten, die in unglaublicher Maſſe zrtilgt werden. „Schoß man einen dieſer Vögel“, jagt der 
Prinz von Wied, „jo fand man ineinem weiten Rachen eine teigartige Maſſe, wie ein dickes 
Kiſſen, die nur aus Mücken beitam* g 

Die Brutzeit fällt in die letzte Tage des Mai; die zwei bodenfarbigen Eier werden ohne 
jegliche beſondere Unterlage auf d Erde gelegt. Das Weibchen brütet und betätigt bei Ge⸗ 
fahr nicht allein wirklichen Mut, andern auch den bekannten Inſtinkt der Verſtellung, um 

die Feinde durch vorgeſpiegelte Ihmheit von der Brut abzuhalten. Die Jungen kommen 
in einem Dunenkleid von dunkeltauner Färbung aus den Eiern und werden von beiden 

Eltern gefüttert. Wenn ſie größ geworden ſind, ſitzt die ganze Familie nebeneinander, 
aber jo ſtill und bewegungslos, Iz es ſehr ſchwer hält, fie von dem gleichfarbigen Boden, 
ihrem beſten Freunde und Beſchüer, zu unterſcheiden. 
Sr, In Amerika hat ſich die Erkentnis Bahn gebrochen, daß der Nachtfalke wie alle ſeine 
e ee den nützlichen Vöeln gehört und es unrecht iſt, ihn zu verfolgen. Außer dem 
Menſchen gefährden wohl nur die hnellſten Falken den ſinnesſcharfen, fluggewandten Vogel. 

Anſere Nachtſchwalbe, de Nachtſchatten, Tagſchläfer, Ziegen- Geiß⸗ oder 
Kindermelker, Caprimulgus ewpaeus I. (j. die beigeheftete farbige Tafel), gehört zu der 
großen, nach Sharpes Zuſammeſtellung 65 Arten umſchließenden Gattung der Nacht- 
ſchatten (Caprimulgus L.). Ihre ennzeichen find ſtarke, oft ſehr lange Borſten am Schnab 
rand, lange und ziemlich ſpitze Figel, mehr oder weniger abgerundeter Schwanz und 
weiſe befiederter Lauf. Der Leibit geſtreckt, der Hals ſehr kurz, der Kopf groß und b 
der Schnabel ſehr klein und kurzaber breit, an der Spitze herabgebogen. Großfed 
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aber ſehr lockeres und überaus weiches, äußerſt loſe in der Haut ſitzendes Gefieder umhüllt 
den Leib. Bei faſt allen Arten ſind die Männchen durch weiße Schmuckflecke auf Flügeln 
und Schwanz ausgezeichnet. 

Die Länge unſerer Nachtſchwalbe beträgt 26, die Flügellänge 19 em. Das Gefieder iſt 
oberjeits auf bräunlichgrauem Grunde mit äußerſt feinen, helleren oder dunkleren Pünktchen 
dicht beſpritzt und außerdem durch ſehr ſchmale, ſchwarze Schaftſtriche gezeichnet, die auf 
Oberkopf und Mantel ſich verbreitern, an ihrem Außenrande roſtbraune Bandflecke zeigen 
und längs des Scheitels einen, auf den Schultern zwei dunkle Längsſtreifen bilden. Auf 
Schwingen und Schwanz treten größere roſtbraune und weiße Flecke hervor. Über die Flügel 
verläuft eine roſtgelbliche Querbinde. Die ſchwarze, roſtbraun punktierte Zügel- und Ohr— 
gegend wird unterſeits von einem weißlichbraunen Längsſtreifen begrenzt. Ein großer weiß— 
grauer, dunkel gewellter Querfleck nimmt die Unterfehle ein. Die Anterſeite zeigt zahlreiche 
ſchwärzliche Querbänder. Der Schwanz iſt mit dunklen, etwas undeutlichen Fleckenquerbän— 
dern gezeichnet. Die Iris iſt tiefbraun, das Augenlid rot, der von ſchwarzen Rachenborjten 
umgebene Schnabel hornſchwarz, der Fuß rötlichbraun. 

Die Nachtſchwalbe verbreitet ſich von Sorſele in Norwegen (65 30“ nördl. Br.) ſüdlich 
über ganz Europa und Weſtaſien und beſucht im Winter alle Länder Afrikas, um hier wahr— 
ſcheinlich erſt im Süden Herberge zu nehmen. Sie erſcheint bei uns kaum vor Mitte, meiſt 
erſt Ende April, und bereits von Ende Auguſt an verläßt ſie uns wieder. Im Frühjahr zieht 
ſie einzeln oder paarweiſe, im Herbſt jedoch in mehr oder minder zahlreichen Geſellſchaften. 

Eine Lebensſchilderung der Nachtſchwalben kann im Grunde nichts anderes ſein als 
die Ausführung des weiter oben über die Familie Witgeteilten. Wie ſchon bemerkt, gehört 
die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben dem Walde, nicht aber dem dicht geſchloſſenen oder 
düſteren Arwalde an: ſie erwählen ſich im Gegenteil ſolche Wälder, wo große Blößen mit 
dichter bewachſenen Stellen abwechſeln. Afrikas Steppenwaldungen, wo nur hier und da 
ein Baum oder ein Strauch ſteht, der übrige Boden aber mit hohem Graſe bewachſen iſt, 
müſſen den Nachtſchwalben als Paradies erſcheinen; darauf deutet wenigſtens das dort un— 
gemein häufige Vorkommen der Vögel hin. Auch die ſüdeuropäiſchen Waldungen, die ſehr oft 
an jene Steppenwälder erinnern, ſagen ihnen weit mehr zu als unſere geſchloſſenen Beſtände. 
Meiden ſie ja doch faſt ängſtlich unſere Laubwälder, obwohl dieſe unzweifelhaft weit reicher 
ſind an Kerbtieren als die Nadelwaldungen, in denen ſie ihr Sommerleben verbringen. 

Man darf annehmen, daß die große Mehrzahl aller Nachtſchwalben auf dem Boden ruht 
und nur ausnahmsweiſe auf Baumzweigen ſich niederläßt. Nachts bäumen alle Arten viel 
häufiger als während des Tages, obgleich immerhin einzelne den letzteren auf Baumäſten zu— 
bringen. Der Grund dieſer entſchiedenen Bevorzugung des flachen Bodens iſt unſchwer zu er— 
kennen: der Nachtſchatten ſtellt beſondere Anſprüche an den Zweig, auf dem er ſich niederlaſſen 
will, denn er verlangt einen ihm in jeder Hinſicht bequemen Ruheſitz. Wie ich oben bereits 
bemerkt habe, ſetzt ſich kein einziger dieſer Vögel, nach Art der Schwalme, querüber auf einen 
Zweig, ſondern ſtets der Länge nach, ſo daß Aſt und Leib in dieſelbe Richtung kommen. Be— 
greiflicherweiſe wird hierdurch die ſchützende Wirkung des rindenartig gefärbten Gefieders noch 
weſentlich erhöht. Die gezähnelten Nägel der Mittelzehe und die nach innen geſtellten Hinter— 
zehen ermöglichen ſicheres Feſthalten in dieſer Lage; aber es gehört doch ſchon ein ziemlich 
ſtarker, auf eine Strecke hin zweigfreier und in gewiſſem Grade rauher oder gabeliger Aſt dazu, 
um den Vögeln bequem zu erſcheinen. Nicht minder gern als ſolchen Aſt erwählt der Nacht— 
ſchatten einen größeren, oben flachen Stein zu feinem Ruheſitz und Schlafplatz. Auf einem 
ſolchen Steine, der, um allen Wünſchen zu genügen, zeitweilig von der Sonne beſchienen wer— 
den muß, trifft man, wenn man einmal Ziegenmelker hier bemerkte, immer wieder welche an. 

Im Gegenſatz zu der verbreiteten Anſicht, daß der Ziegenmelker den Tag in tiefem 
Schlafe verbringe, glaubt Heinroth auf Grund ſeiner eingehenden Beobachtungen an Ge— 
fangenen annehmen zu dürfen, daß der Vogel überhaupt nicht richtig ſchläft. Wenigſtens 
werden die Augen niemals völlig geſchloſſen, ſondern nur bis auf einen ſchmalen, oft biskuit— 
förmigen Spalt. Dieſes Abdecken der Augen durch die Lider faßt Heinroth als eine Schutz— 
einrichtung auf: die großen, prachtvollen Augen des Ziegenmelkers könnten dieſen ſonſt ver— 
raten. In der Tat ſchließt der Ziegenmelker ſeine Augen ganz ebenſo, wenn er in ſeine 
„Schreckſtellung“ übergeht. Bei ihm iſt nämlich im Zuſammenhang mit feiner ausgezeichneten 
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Schutzfärbung der Fluchtinſtinkt anderer Vögel zum größten Teil durch einen Ruheinſtinkt 
erſetzt, und nur wenn ihm die Gefahr unmittelbar auf den Leib rückt, ſtreicht er ab. 

Trotz der ſehr ſchwachen Füße iſt der Nachtſchatten imſtande, ſich trippelnd auf dem 
Boden zu bewegen. „Bei meiner von großen Kiefernwäldern umſchloſſenen, einſam gelegenen 
Wohnung“, ſchreibt mir Vielitz, „ſind Nachtſchwalben recht häufig, und ich habe viel Gelegen— 
heit gehabt, ſie zu beobachten. An ſchönen Sommerabenden umgaukeln einzelne dieſer Vögel 
das Gehöft in unmittelbarer Nähe, halten ſich rüttelnd vor dem im Freien Sitzenden, um 
ihn neugierig anzuſtaunen, und verſchwinden geräuſchlos, um im nächſten Augenblicke wieder 
aufzutauchen. Verhält man ſich ganz unbeweglich, ſo ſetzt ſich der Vogel hier und da auf 
eine freie kieſige Stelle, bleibt, den Leib flach auf den Boden gedrückt, unbeweglich wie ein 
Stück Baumrinde einen Augenblick beobachtend ſitzen und beginnt, wenn er alles in Ordnung 
findet, nunmehr ſich fortzubewegen, um von dem nackten Boden hier und da etwas aufzu— 
nehmen. Er durchtrippelt dabei gewöhnlich nur ganz kurze Strecken, 15, höchſtens 20 em, 
ohne Unterbrechung, hält an, nimmt etwas vom Boden auf, verweilt wieder einen Augenblick 
in ruhiger Beobachtung und geht weiter. Auf dieſe Weiſe durchwandert er kreuz und quer 
oft eine Viertelſtunde lang die ihm, wie es ſcheint, ſehr zuſagenden Kiesſtellen. . . . Wagt 
er kühn eine etwas weitere Strecke im Zuſammenhange zu durchlaufen, ſo nimmt er ſtets die 
Flügel zu Hilfe, indem er ſie zierlich nach oben erhebt und ſich ſo im Gleichgewicht erhält.“ 

Eine ſehr merkwürdige Bewegungsart beobachtete Heinroth an ſeinen Gefangenen. 
Wenn das im Hellen ſitzende Tier ſich putzte oder kratzte, ſo fiel es dennoch ſehr wenig auf, 
da es niemals plötzlich aus der Ruheſtellung in die Bewegung überging, ſondern die letztere 
in höchſt zweckmäßiger Weiſe durch „Übergangsbewegungen“ einleitete. „Das Tier beginnt 
bei eingezogenem Kopf mit dem Vorderkörper erſt unmerklich, dann immer lebhafter hin und 
her pendelnde Bewegungen zu machen und gleicht dann täuſchend einem durch den Wind 
bewegten Blatt oder Rindenſtück.“ Aber nicht nur zur Einleitung wird dieſe „Mimikry— 
bewegung“ benutzt, nein, ſie dient auch zum Ausklingen, wobei die Stärke der Bewegung 
natürlich in umgekehrter Richtung verändert wird, d. h. die ſeitlichen Schwankungen werden 
immer kleiner und gehen unmerklich in das Stillſitzen über. 

Der Flug iſt ungemein verſchieden, je nach der Tageszeit und je nach der Erregung, 
die der Vogel gerade kundgibt. Bei Tage erſcheint er flatternd, unſicher und in gewiſſem 
Grade unbeholfen, auch regellos. Ganz anders aber fliegt der Ziegenmelker bei Nacht. Mit 
dem Verglühen des Abendrots im Weſten tritt er ſeine Jagdzüge an. Er iſt vorher munter 
geworden, hat ſich minutenlang im Gefieder geneſtelt, nach dieſer und jener Seite umgeſchaut 
und ſtreicht nun zunächſt raſchen, behenden, gleitenden Fluges über wenig bewaldete Flächen 
oder über vollſtändige Blößen dahin. Solange es nur der Jagd gilt, iſt der Flug abwechſelnd 
ein leichtes, ſchwalbenartiges Schwimmen und Schweben, bei dem die Flügel ungefähr ebenſo 
hoch gehalten werden, wie von einem fliegenden Weih geſchieht, oder ein durch raſche Flügel— 
ſchläge beſchleunigtes Dahinſchießen; Schwenkungen aller Art werden dabei jedoch auch aus— 
geführt, und zwar faſt mit der Gewandtheit der Rauchſchwalbe. Bei beſonderen Gelegen— 
heiten erhält ſich der Ziegenmelker auch rüttelnd längere Zeit über einer Stelle: irgend etwas 
hat ſeine Aufmerkſamkeit erregt und bewegt ihn, dies genau zu unterſuchen. So geht es 
weiter, bis die vollkommen hereingebrochene Dunkelheit die Jagd beendet. Da der Vogel 
verhältnismäßig ungeheuere Biſſen hinabwürgt, Mai- und große Mijtfäfer, umfangreiche 
Nachtſchmetterlinge z. B. dutzendweiſe verſchluckt, iſt der Magen in der allerkürzeſten Zeit 
gefüllt und eine fernere Jagd zunächſt unnütz; denn auch der Magen eines Ziegenmelkers 
verlangt ſein Recht. Die Verdauung abwartend, ſitzt dann der Vogel eine Zeitlang ruhig 
auf einem Aſte; ſobald aber die lebend verſchluckten und nicht ſo leicht umzubringenden Käfer 
in ſeinem Magen getötet ſind und wieder Platz für neue Nahrung geſchafft iſt, tritt er einen 
nochmaligen Jagdzug an, und ſo geht es abwechſelnd die ganze Nacht hindurch, falls dieſe 
nicht gar zu dunkel und ſtürmiſch iſt. 

Die Liebe übt auch auf die ſtumpfſinnig erſcheinenden Nachtſchwalben ihre Zaubermacht 
aus. Daß zwei Männchen um die Gunſt eines Weibchens in heftigen Streit geraten können 
und ſich dabei ſo tüchtig zauſen, wie ſie es vermögen, braucht nicht hervorgehoben zu werden; 
wohl aber muß ich hier bemerken, daß alle Ziegenmelker während der Paarzeit beſondere 
Flugkünſte treiben. Auch unſer deutſcher Nachtſchatten erfreut durch ſeine Flugſpiele während 
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dieſer Zeit. Jede Bewegung wird, ſo ſcheint es, mit gewiſſem Feuer ausgeführt und er— 
ſcheint raſcher, gehobener, ſtolzer. Aber nicht genug damit, der Ziegenmelker klatſcht auch noch 
mit den Flügeln wie eine liebesbegeiſterte Taube, ſtürzt ſich plötzlich aus einer gewiſſen Höhe 
hernieder, daß man ein eigenes Rauſchen vernimmt, oder umſchwebt und umgleitet in den 
prachtvollſten Schwenkungen das ruhig ſitzende Weibchen. 

Obendrein läßt das Männchen während der Paarungszeit einen eigentümlichen Liebes— 
geſang, den man als „Spinnen“ bezeichnet, vernehmen. Dieſer hat nur zwei Laute, die man 
vielleicht richtiger Geräuſch nennen dürfte; ſie werden mit einer bewundernswürdigen Aus— 
dauer vorgetragen. Auf dem Wipfel oder auf einem paſſenden Aſt eines Baumes ſitzend, be— 
ginnt der Vogel mit einem weit hörbaren „Errrr“, auf das ein etwas tieferes „Oerrrr“ oder 
„Orrr“ folgt. Letzteres wird offenbar beim Einziehen, erſteres beim Ausſtoßen des Atems 
hervorgebracht; denn jenes währt durchſchnittlich nur eine, dieſes dagegen vier Sekunden. Die 
beiden Schnurrlaute läßt der Ziegenmelker in häufiger Wiederholung ununterbrochen auf— 
einander folgen, um dann eine kleine Pauſe zu machen und ſein „Spinnen“ wieder von neuem 
zu beginnen. Das Weibchen ſchnurrt ebenfalls, jedoch nur äußerſt ſelten und ſtets ſehr leiſe. 

Alles ungewohnte erregt die Aufmerkſamkeit des Ziegenmelkers im höchſten Grade, und 
er kommt dann von ferne herbei, um ſich die Sache genauer zu betrachten. In einſamen 
Waldungen naht er dem verſpäteten Wanderer und umfliegt ihn in engen Kreiſen oder be— 
gleitet ihn viertelſtundenlang, als ob er ſich hinreichende Aufklärung über den Eindringling 
zu verſchaffen ſuchte. Plötzliche Lichterſcheinungen reizen ihn noch mehr. Alle Nachtſchwalben 
werden durch das Lagerfeuer herbeigezogen und umſchwärmen es in ſonderbarer Weiſe. Ein 
Fehlſchuß, der ihnen gegolten, verblüfft ſie förmlich. Sie pflegen dann ihren Flug plötzlich 
zu unterbrechen und, die Gefährlichkeit des Feuergewehres nicht kennend, ſich rüttelnd an einer 
Stelle zu halten. Iſt aber einer der Gatten des Paares gefallen, dann nimmt ſich der andere 
in der Regel wohl in acht: Erfahrung witzigt alſo auch ihn. 

Die Fortpflanzungszeit des Ziegenmelkers iſt der Frühling. Haben ſich die Paare ge— 
funden, und hat ſich jedes einzelne das Wohngebiet erkoren, ſo legt das Weibchen an einer 
möglichſt geſchützten Stelle, am liebſten unter Büſchen, deren Zweige bis tief auf den Boden 
herabreichen, ſonſt aber auch auf einem bemooſten Baumſtrunk, in einem Grasbuſch und an 
ähnlichen Ortlichkeiten, ſeine zwei gefleckten Eier auf den Boden ab, regelmäßig da, wo man 
ſie nicht ſucht. Ein Neſt wird niemals gebaut, ja die Niſtſtelle nicht einmal von den auf ihr 
liegenden Stoffen gereinigt, die Eier werden vielmehr ohne weiteres auf den flachen Boden 
gelegt. Beide Geſchlechter brüten, wie Heinroth feſtſtellen konnte, abwechſelnd: das Männchen 
löſt das Weibchen für die Zeit ab, in der das letztere auf die Nahrungsſuche geht. Bei heran— 
nahender Gefahr gebraucht der brütende Ziegenmelker die gewöhnliche Liſt ſchwacher Vögel: 
er flattert, als ob er gelähmt wäre, über den Boden dahin, bietet ſich dem Feinde zur Ziel— 
ſcheibe, lockt ihn weiter und weiter vom Neſte ab und erhebt ſich dann plötzlich, um raſchen 
Fluges davon- und zurückzueilen. Bleibt man ruhig und möglichſt unbeweglich in der Nähe 
der gefundenen Eier ſitzen, ſo bemerkt man, daß der weibliche Nachtſchatten nach geraumer 
Zeit zurückkommt, in einiger Entfernung von den Eiern ſich niederſetzt und vorſorglich und 
mißtrauiſch in die Runde ſchaut. Endlich entdeckt er den lauſchenden Beobachter, ſieht ſich 
ihn nochmals genau an und ſetzt ſich nun in Bewegung. Trippelnd-watſchelnden Ganges 
nähert er ſich mehr und mehr, kommt zuletzt dicht heran, bläht ſich auf und faucht, als be— 
abſichtige er, den Störenfried zu ſchrecken und zu verſcheuchen. Dieſes Gebaren iſt ſo außer— 
ordentlich beluſtigend, ſo überwältigend, daß E. v. Homeyer, dem ich die Mitteilung dieſer 
Tatſache verdanke, nie verſäumte, tierfreundliche Gäſte zu den Eiern eines in ſeinem Garten 
brütenden, von ihm geſchützten Nachtſchattens zu führen, um ſie des entzückenden Schauſpiels 
teilhaftig werden zu laſſen. 

Nähert man ſich nachts der Brutſtätte, jo gebärdet ſich das Weibchen äußerſt ängſtlich 
und ſchreit, um das Männchen herbeizurufen. Aber es trifft auch noch andere Vorſichtsmaß— 

regeln, um die gefährdete Nachkommenſchaft der Gewalt des Feindes zu entrücken. Audubon 
hat darüber bei einer anderen Ziegenmelkerart folgendes beobachtet. „Wenn der Nacht— 
ſchatten, gleichviel, ob das Männchen oder Weibchen eines Paares, entdeckt hat, daß ſeine 
Eier berührt worden ſind, ſträubt er ſein Gefieder und zeigt eine oder zwei Minuten lang 
die größte Niedergeſchlagenheit. Dann ſtößt er ein leiſes, murmelndes Geſchrei aus, auf das 
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der Gatte herbeigeflogen kommt und ſo niedrig über den Grund dahinſtreicht, daß ich zu 
glauben geneigt war, ſeine kurzen Füße müßten dieſen berühren. Nach einigen leiſen Tönen 
und Gebärden, die Zeichen der größten Bedrängnis zu ſein ſcheinen, nimmt eins ein Ei in 
ſein weites Maul, der andere Vogel tut dasſelbe, und dann ſtreichen beide langſam und vor— 
ſichtig über den Boden dahin und verſchwinden zwiſchen den Zweigen und Bäumen. Das 
Wegſchleppen der Eier ſoll übrigens nur geſchehen, wenn ſie ein Menſch berührt hat.“ Es 
iſt nicht unmöglich, daß auch unſer Ziegenmelker in ähnlicher Weiſe verfährt. 

Die ausgeſchlüpften Jungen werden von den Eltern während des ganzen Tages bedeckt. 
Mein Vater beobachtete, daß eins der Eltern auch dann noch, als die Jungen faſt flügge 
waren, auf ihnen ſaß. Wie erklärlich, findet die Atzung der Brut nur des Nachts ſtatt. An— 
fangs erhalten die Kleinen zarte Inſekten, namentlich Eintagsfliegen und Nachtſchmetterlinge; 
ſpäter werden ihnen gröbere Stoffe zugetragen, und ſchließlich müſſen ſie unter Führung und 
Leitung der Alten ihre eigene Jagd beginnen. Nach Heinroths Beobachtungen ergreifen die 
jungen Nachtſchwalben, wenn ſie gefüttert werden, den Schnabel der Eltern und laſſen 
ſich die Nahrung auf dieſe Weiſe einwürgen. 

Wiederholt habe ich Ziegenmelker gepflegt und ebenſo durch andere Tierliebhaber mehr 
oder minder ausführliche Berichte über ihr Gefangenleben erhalten. Man muß ſie jung aus 
dem Neſte nehmen, um ſie aufzuziehen. Wirklich anſprechende Käfigvögel ſind ſie nicht, wohl 
aber höchſt abſonderlich und deshalb beachtenswert. Bei ausſchließlicher Fliegennahrung 
gedeihen ſie nicht; man füttert am beſten Käfer und Nachtſchmetterlinge. Die Jungen muß 
man allerdings ſtopfen und auch den herangewachſenen Ziegenmelkern in der Regel das 
Futter vorhalten; bei einzelnen aber gelingt es doch, ſie ſo weit zu gewöhnen, daß ſie in dem 
von ihnen bewohnten Raume fliegende Beute ſelbſt jagen, überhaupt allein freſſen. Friderich 
erzählt von einem gefangenen Vogel dieſer Art eine wahrhaft rührende Geſchichte. Der jung 
aus dem Neſt entnommene und aufgefütterte Nachtſchatten wurde ungemein zahm. Da aber 
ſeine Ernährung dem Pfleger Schwierigkeiten bereitete, wollte dieſer ihm die Freiheit ſchenken 
und ließ die Türe des Käfigs offen, um ihn zum Ausfliegen zu bewegen. Als der Vogel keinen 
Gebrauch davon machte, warf Friderich ihn im Freien eines Abends in die Höhe. Er flog 
davon, ſtellte ſich aber eine Viertelſtunde ſpäter wieder ein. Der Verſuch wurde wiederholt, 
und der Nachtſchatten gewöhnte ſich, nach Belieben aus und ein zu fliegen, war aber am 
frühen Morgen ſtets auf dem gewohnten Platze. Um ihn vor der Zugzeit noch rechtzeitig an die 
Freiheit zu gewöhnen und das Wiederkommen zu vereiteln, trug Friderich ihn nach einem 
ſehr abgelegenen Orte. Als man aber im nächſten Jahr die ihm früher zum Aufenthalt an— 
gewieſene Kammer ausräumte, fand man den Ziegenmelker in einem Verſtecke vor, tot, ver— 
hungert, zur Mumie eingetrocknet. Neuerdings iſt es Heinroth gelungen, den Ziegenmelker 
in der Gefangenſchaft zur Fortpflanzung zu bringen. 

So lächerlich es ſein mag, ſo gewiß iſt, daß es noch heutigestags Menſchen gibt, die den 
Namen Ziegenmelker wörtlich nehmen, dem Vogel alſo zutrauen, daß er in der Nacht die 
Ziegen melke, oder die in dem Nachtſchatten und der „Hexe“ auch wirklich einen Schatten der 
Nacht oder eines jener zauberfähigen Weſen ſehen. Dieſe abergläubiſche Scheu ſcheint ſeit je 
beſtanden zu haben und überall da, wo Nachtſchwalben keine große Seltenheit ſind, noch 
heutigestags zu beſtehen. So glauben die Indianer, die Seelen ihrer Vorfahren ſäßen in 
den Nachtſchwalben, und wollen daher deren Tötung als etwas Ruchloſes und Gefährliches 
nicht dulden. Wer aber, wie ich, im Inneren Afrikas faſt allnächtlich Ziegenmelker beobachten 
konnte; wer die Freude hatte, von ihnen beſucht zu werden, während das nächtliche Feuer 
in der Einöde brannte; wem ihr Spinnen oder ihr Geſchrei als freundlicher Gruß entgegen— 
tönte, ſobald das hereinbrechende Dunkel das Stimmengewirr der Tagvögel verſtummen 
gemacht: der wird ſich der Nachtſchwalben nur mit warmer Liebe erinnern können und 
ſie gegen jede Verfolgung, ja ſchon gegen jene alberne Nachrede in Schutz nehmen müſſen. 
Die wehrloſen und nützlichen Nachtſchatten haben ohnehin in Griechen und Italienern, die 
ſie während ihres Zuges rückſichtslos verfolgen und verzehren, oder aber bei uns zulande in 
verſchiedenen Raubſäugetieren und Raubvögeln der Feinde genug! 

Aus dem tropiſchen Afrika ſtammt der merkwürdigſte aller Ziegenmelker, die Fahnen— 
nachtſchwalbe oder der Vierflügelvogel der Araber, Macrodioteryx longipennis Shaw, 
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eine Nachtſchwalbe, die durch ihre Flügel weſentlich von allen übrigen abweicht. Der Flügel 
des Männchens iſt nämlich durch eine auffallende Schmuckfeder, die neunte Handſchwinge, 
ausgezeichnet. Dieſe wächſt 43 em lang hervor, iſt an der Wurzel ohne jede Fahne und ſetzt 
am Ende eine 16 em lange, verhältnismäßig ſehr breite Fahne, und zwar auf beiden Seiten 
des Schaftes, an. Das Gefieder zeigt die düſtere, hauptſächlich grau, braun und roſtfarbig 
gemiſchte Färbung ſowie die Flecken- und Bänderzeichnung der Familie. Die Länge der 
Fahnennachtſchwalbe beträgt nur 21, die Flügellänge dagegen 17, die Schwanzlänge 10 em. 
Das Verbreitungsgebiet reicht von Abeſſinien bis Senegambien und zum Nigergebiet. 

Wie auffallend die Erſcheinung des fliegenden Vierflüglers iſt, mag aus folgenden 
Worten Ruſſeggers hervorgehen. „Was wir in der Luft ſahen, war wunderbar. Es war ein 
Vogel, der ſich jedoch mehr durch die Luft zu wälzen als zu fliegen ſchien. Bald ſah ich vier 
Vögel, bald drei, bald zwei, bald ſah ich wieder einen Vogel, der aber wirklich ausſah, als 
hätte er vier Flügel; bald drehte ſich das Gaukelſpiel wie ein Haſpel um ſeine Achſe, und es 
verwirrte ſich das ganze Bild. Die beiden langen Federn, wegen der Zartheit ihrer Schäfte 
das Spiel eines jeden Windzuges, erſchweren einerſeits den Flug dieſes Vogels ſehr und be— 
wirken anderſeits durch ihr Flattern und Herumtreiben in der Luft während des Fluges um 
ſo mehr alle die ebenerwähnten Täuſchungen, als der Vierflügler nach Art ſeiner Familie 
nur im trügeriſchen Lichte der Dämmerung fliegt und an und für ſich einen ſehr ungeregelten 
unſicheren Flug beſitzt.“ Heuſchrecken, Käfer, Nachtſchmetterlinge und Fliegen ſind die Nah— 
rung des ſeltſamen Vogels, die er ſich während des gaukelnden Fluges erhaſcht. 

Vierte Unterordnung: Seglervögel. 

Die Unterordnung der Seglervögel umfaßt kleinere bis winzig kleine Vögel, denen 
folgende Merkmale gemeinſam ſind. Sie haben zehn Handſchwingen, von denen meiſt die 
erſte am längſten iſt, und zehn Steuerfedern. Die Bildung des Armifeletts ſteht unter allen 
Vögeln einzig da: der Oberarm iſt ſehr kurz, der Unterarm länger, die Hand ganz außer— 
ordentlich lang, weshalb man die hier vereinigten Familien wohl auch als „Langhändige“ 
bezeichnet hat. Die Zahl der Armſchwingen, die niemals mehr als acht beträgt, ſinkt zuweilen 
bis auf ſechs. Die Bürzeldrüſe iſt nackt, der untere Kehlkopf wird nicht nur von den Bron— 
chien, wie bei der vorigen Unterordnung, ſondern auch von der Luftröhre gebildet. Blind— 
därme fehlen durchaus. Die Jungen werden blind und nackt geboren. Wir teilen die 
Seglervögel mit Gadow in die Familien der Segler und der Kolibris. 

Die Familie der Segler ſind kleine, aber kräftig gebaute Vögel mit langgeſtrecktem 
Leibe, kurzem Hals und breitem, ziemlich flach gewölbtem Kopfe, der einen kleinen, äußerſt 
kurzen, an der Spitze etwas bogenförmigen Schnabel trägt. Der Schnabel ſpaltet ſich ſo tief, 
bis unter die Augen, daß der Rachen ſehr weit geöffnet werden kann. Die Flügel ſind ſchmal 
und durch die gekrümmten Schwingen ſäbelförmig gebogen. Der Schwanz iſt bald ſeichter, 
bald tiefer ausgeſchnitten. Die Füße ſind kurz und verhältnismäßig kräftig, namentlich was 
den Laufteil betrifft, die kurzen Zehen ſind mit ſtark gebogenen und ſehr ſpitzen Krallen be— 
wehrt. An den Mundwinkeln ſtehen keine Federborſten. Das Gefieder iſt im allgemeinen 
kleinfederig und derb, ausnahmsweiſe durch ſchwach metalliſch glänzende Färbung aus— 
gezeichnet, gewöhnlich aber einfarbig und düſter. 

In beſonderem Grade beachtenswert find die außerordentlich ſtark entwickelten Speichel— 
drüſen, die die Segler befähigen, eigentümliche Neſter zu bauen. Zu beiden Seiten des Zungen— 
bandes liegen zwei große, in die Schleimhaut der Mundhöhle eingebettete Speicheldrüſen— 
anhäufungen. Sie erſtrecken ſich von der Spitze des Unterſchnabels, den Unterkieferäſten fol— 
gend, bis zur Stimmritze, und jede einzelne zerfällt an und für ſich in mehrere Drüſenhaufen. 
Während der Brutzeit ſchwellen die Drüſen mächtig an und ſondern dann in ſo reichlicher 
Menge Schleim ab, daß die Vögel dieſen verwenden können, um ihre Neſter aus ihm allein 
zu verfertigen oder doch die Stoffe, aus denen ſie ſonſt beſtehen, zuſammenzuleimen. 

Die Segler, von denen man 100 Arten kennt, verbreiten ſich über alle Erdteile und 
bewohnen hier alle Breitenzonen, mit Ausnahme der Polarländer, ſowie alle Höhen vom 
Meeresſtrand bis gegen die Schneegrenze hinauf. Mehr als faſt alle anderen Vögel leben 
ſie im Luftmeere. Vom frühen Morgen an bis in die Nacht hinein ſind ſie in Tätigkeit. Ihre 
Kraft ſcheint niemals zu ermatten und ihre Nachtruhe auf wenige Stunden beſchränkt zu ſein. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 26 
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Vortreffliche Flugwerkzeuge ſetzen ſie in den Stand, ohne Beſchwerde tagtäglich Strecken zu 
durcheilen, die zuſammengerechnet Hunderte von Kilometern betragen müſſen. Gewöhnlich 
fliegen ſie in hohen Luftſchichten dahin, und einzelne Arten wirbeln und ſchrauben ſich zu 
ſolchen Höhen empor, daß ſie unſerem Auge vollſtändig entſchwinden. 

Ihre ewige Raſtloſigkeit bedingt bedeutenden Verbrauch der Kraft und demgemäß un- 
gewöhnlich reichen Erſatz. Die Segler ſind bei weitem gefräßiger als die Schwalben und 
vertilgen von den Inſekten, die ihre ausſchließliche Nahrung ausmachen, Tauſende an einem 
Tage; denn auch die ſtärkſten Arten der Familie, die einen etwa droſſelgroßen Leib haben, 
nähren ſich hauptſächlich von den kleinen Inſekten, die ſich, vom aufſteigenden Luftſtrom ge— 
waltſam gehoben, bis zu beträchtlichen Höhen finden. Wie viele dieſer winzigen Tiere ein 
Segler zu ſeiner täglichen Nahrung bedarf, vermögen wir nicht abzuſchätzen; wohl aber 
können wir behaupten, daß die Nahrungsmaſſe ſehr bedeutend ſein muß, weil aus dem Be— 
tragen des Vogels zur Genüge hervorgeht, daß er jagt und frißt, ſolange er fliegt. 

Alle Seglerarten, die den gemäßigten Gürtel der Erde bewohnen, ſind Zugvögel, die den 
Wendekreisländern angehörigen mindeſtens Strichvögel. Der Zug geſchieht, beſonders beim 
Mauerjegler, mit der größten Regelmäßigkeit. Sie erſcheinen in einem enger begrenzten 
Brutgebiet faſt genau mit dem einmal feſtſtehenden Tage und verlaſſen es auch zu einer 
ebenſo beſtimmten Zeit wieder. 

Bei den Zugvögeln der Familie beginnt der Bau des Neſtes unmittelbar nach ihrer 
Ankunft in der Brutgegend, denn der Aufenthalt hier währt ſo kurze Zeit, daß ſie mit ihrem 
Fortpflanzungsgeſchäfte vollauf zu tun haben. Das Neſt der Segler kennzeichnet ſich in allen 
Fällen dadurch, daß zu ſeinem Bau in ſtärkerem oder geringerem Maße der Wundſpeichel 
des Vogels verwendet wird. Das Gelege enthält ein einziges oder wenige Eier von walzen— 
förmiger Geſtalt, rein weißer Färbung und ohne allen Glanz. Das Weibchen brütet allein; 
die Jungen werden von beiden Eltern aufgefüttert. Die meiſten Arten machen nur eine 
Brut im Jahre. Die Vögel haben wenig Feinde, denn nur die allerſchnellſten Falken können 
einen Segler im Fluge fangen. Für die Gefangenſchaft eignen ſie ſich nicht. 

Die Schwalbenſegler (Cypselus Ill.), eine Gattung von 25 Arten, zeigen das Ge— 
präge der Familie und unterſcheiden ſich von ihren Verwandten dadurch, daß der ſtäm— 
mige Lauf auf der Vorderſeite mit Federn bekleidet, hinten dagegen nackt iſt und alle vier 
Zehen in gleichen Abſtänden nach vorn gerichtet ſind. Der Schwanz iſt ſeicht ausgeſchnitten 
oder ſchwach gegabelt. Der Alpen- oder Felſenſegler, Cypselus melba L., erreicht eine 
Länge von 22, dagegen eine Breite von 55—56 em; die Flügellänge beträgt 20, die Schwanz— 
länge 8,5 em. Die ganze Oberſeite zeigt dunkel rauchbraune Färbung. Ein ausgedehntes 
Kinn- und Kehlfeld ſowie die Bruſt-, Bauch- und Aftergegend ſind weiß, ſo daß auf der 
Oberbruſt nur ein braunes Band ſichtbar wird, das, beiderſeits den Raum zwiſchen Schnabel— 
wurzel und Schulter einnehmend, auf der Witte der Bruſt ſich merklich verſchmälert. Die 
Schwingen ſind dunkler braunſchwarz als die Federn der Oberſeite und durch deutlich erz— 
grünen Schimmer ausgezeichnet. 

Als den Brennpunkt des Verbreitungskreiſes dieſes ſtattlichen Seglers haben wir das 
Mittelmeerbeden anzuſehen. Von hier aus erſtreckt ſich das Wohn- und Brutgebiet einerſeits 
bis zu den Küſten Portugals, den Pyrenäen und über die Alpen, anderſeits bis zum Atlas 
und den Hochgebirgszügen Kleinaſiens, buchtet ſich aber nach Oſten hin, dem Kaſpiſchen 
Meere und Aralſee folgend, bis zum nördlichen Himalaja aus. Im Norden dieſes Gebietes 
iſt der Alpenſegler echter Zugvogel, in den übrigen Teilen mindeſtens Strichvogel. In der für 
ihn ſchon weit nordwärts gelegenen Schweiz iſt der Zeitpunkt ſeines Kommens und Gehens 
nicht ganz regelmäßig, vielmehr ſchwankt der Tag der Ankunft zwiſchen Ende März und 
Mitte April und der des Abzugs zwiſchen Mitte September und Anfang Oktober, was hier 
jedenfalls von den ſehr wechſelnden Witterungs- und Nahrungsverhältniſſen abhängig iſt. 

Gelegentlich des Zuges überſchreitet der Alpenſegler nicht allzu ſelten die nördlichen 
Grenzen ſeines Verbreitungsgebietes und iſt demgemäß wiederholt im Norden Deutſchlands, 
in Dänemark und auf den Britiſchen Inſeln beobachtet worden. Noch ungleich weiter aber 
als ſeine gelegentlichen Reiſen nach Norden hin führt ihn feine jährlich wiederkehrende Winter— 
wanderung nach Süden. Er durchſtreift buchſtäblich ganz Afrika, trifft regelmäßig im Süden 
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und Südweſten, am Vorgebirge der Guten Hoffnung wie im Namaland, ein und treibt ſich 
über dem Tafelberge ebenſo munter umher wie über den höchſten Zacken des Säntisgebirges. 

Wir haben recht, unſeren Vogel, der aber durchaus kein ausſchließlicher Hebirgsbewohner 

iſt, Alpenſegler zu nennen, obgleich er in unſeren Alpen nirgends in ſolcher Maſſe auftritt wie 
im Süden. Hier erſt ſammelt er ſich an einzelnen Stellen zu ſtaunenerregenden Scharen. 
In den Alpen begegnet man ihm überall weit ſpärlicher. Girtanner zählt eine Reihe von 
Brutplätzen auf, zu 
denen der Vogel re— 
gelmäßig zurückkehrt. 
Alle Hochgebirgszüge 
der Schweiz beherber— 
gen nach ſeiner An- 
gabe einzelne Siede— 
lungen; am häufigſten 
aber tritt der Vogel in 
Wallis und im Süden 
der Alpen auf. Be— 
kannte Niſtplätze lie— 
gen im Oberhasli, 
an der Gemmi, am 
Pletſchberg und in 
den Felſen des Entle— 
buchs, an den rieſigen 
Wänden des Urbach— 
tales im Kanton Bern 
und in manchen Fel— 
ſeneinöden des Here— 
mancetales. 

Obwohl das Tun 
und Treiben, das 
Weſen und Gebaren 
des Alpenſeglers im 
weſentlichen mit den 

Sitten und Gewohn— 
heiten unſeres allbe— 
kannten Mauerſeglers 
übereinjtimmt, geſtal— 
tet ſich doch ſein 
Lebensbild in man⸗ 
cher Hinſicht anders. 

7 Se er a 
jagt werden kann, iſt 
in zwei köſtlichen Schilderungen enthalten, die wir Bolle und Girtanner verdanken. Sie 

lege ich daher auch dem Nachfolgenden zugrunde. 
„Bald nach ſeiner Ankunft auf den alten Brutplätzen“, ſagt Girtanner, „beginnt der Bau 

neuer und die Ausbeſſerung alter Neſter. Die Neſtſtoffe ſammeln die Alpenſegler, da ſie 
wegen der Schwierigkeit, ſich wieder zu erheben, den Erdboden wohl nie freiwillig betreten, 
in der Luft. Sie beſtehen aus Heu, Stroh, Laub uſw., Gegenſtänden, die der Wind in die Lüfte 
entführte, und die ſie nun fliegend erhaſchen. Andere gewinnen ſie, indem ſie, reißend ſchnell 
über einer Waſſerfläche oder dem Erdboden dahinſchießend, ſie von ihm wegnehmen, oder 
ſie klammern ſich an Gemäuer an und leſen ſie dort auf. Den Mörtel, der alle dieſe Stoffe zu 
einem Neſte verbinden ſoll, tragen ſie beſtändig bei lich: die Abſonderung ihrer großen Speichel— 
drüſen nämlich, eine zähe, halb flüſſige Maſſe, ähnlich einer geſättigten Gummilöſung. Trotz 
vielfacher Bemühungen, ein dem Gebirge entnommenes Neſt zu erhalten, gelang mir dies 

26 * 
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nicht. Was ich über Neſt und Neſtbau weiß, bezieht ſich auf die Vergleichung von ſechs aus 
dem Berner Münſterturme ſtammenden Neſtern der Sammlung Stölkers. Vor allem fällt die 
zum Verhältnis des Vogels außerordentliche Kleinheit auf. Das Neſt ſtellt im allgemeinen 
eine runde, wenig ausgehöhlte Schale dar, von 10 — 12 em Durchmeſſer am oberen Rande, 
4—6 em Höhe und, übereinſtimmend an allen ſechs Neſtern, 3 em Muldentiefe. Iſt, wie 
es ſcheint, ein ſo kleines Neſt unſerem Vogel paſſend, ſo durfte es auch keine tiefe Mulde 
haben, da er ſonſt mit ſeinen kurzen Füßen und ſo verlängerten Flügeln in Zwieſpalt 
kommen mußte. Bei dieſer geringen Tiefe der Mulde iſt es nun aber trotz der langen Flügel 
möglich, mit den Füßen den Boden des Neſtes zu erreichen. Sitzen beide Eltern oder eine 
Brut ſelbſt ſehr junger Vögel im Neſte, ſo verſchwindet es vollſtändig unter ihnen. Für den 
kleinen Körper allein bedarf der Alpenſegler keines großen Neſtes, und gegen das Herausfallen 
ſchützt ſich alt und jung vermittelſt der tief in den Neſtfilz eingegrabenen ſcharfen Nägel.“ 

Der Neſtbau geſchieht in folgender Weiſe. Zunächſt wird die Unterlage der gewählten 
Niſtſtelle tüchtig mit Speichel beſtrichen; darauf wird ein Unterbau aus gröberen Grashalmen, 
Stroh und Laubteilchen errichtet, der ringsum mit Speichel an die Unterlage angekittet wird. 
Auf dieſem Unterbau wird nun mit feinen Grashälmchen und Alpenſeglerfedern weitergebaut, 
wobei dieſe äußerſt dicht miteinander verfilzt, mit Speichel verbunden und dadurch zu einem 
ſehr feſten, möglichſt kreisrunden Napf zuſammengefügt werden. „Die innere Oberfläche er— 
hält keine weitere Auskleidung. Wo ſich die Niſtſtoffe nicht ordentlich ineinanderfügen wollen, 
wird immer gekittet und eine ſtarke Alpenſeglerfeder geknickt und gebogen. Der Speichel wird 
hauptſächlich angewendet bei Befeſtigung des Neſtes auf die Unterlage, dem oberen Rand 
und dem Unterbau und zu gänzlichem Überziehen des inneren Muldenrandes. Der obere Neſt— 
rand wird dadurch gleichzeitig gekittet und gehärtet, ſowie übrigens das ganze Neſt durch 
dieſen an der Luft ſehr bald hart und glänzend werdenden Leim an Derbheit ſehr gewinnt.“ 
In das Neſt werden Anfang Mai 2 bis 3 mattweiße, walzenförmige Eier abgelegt. Wie 
der Verwandte, ſo brütet auch der Alpenſegler nur einmal im Jahre. 

Im Fluge zeigen ſich die Alpenſegler als vollkommene Beherrſcher des Luftmeeres und 
erregen dadurch unſere Bewunderung. Sie vermögen wie Schwalben niedrig über dem 
Boden dahinzugleiten, ſich aber auch zu ſchwindelnder Höhe zu erheben. Oft ſegeln ſie lange, 
ohne einen Flügelſchlag zu tun, rütteln nach Falkenart, ſtürzen ſich plötzlich in die Tiefe herab 
und ſteigen dann wieder ſpielend empor. 

Feſſelnd wie der erſte Eindruck iſt auch die Beobachtung ihres täglichen Lebens und 
Treibens. „Die Umgebung eines alten Turmes, ja eines ganzen Gebirgszuges, der einer 
größeren Geſellſchaft dieſer zwar geſelligen und doch immer ſtreitſüchtigen, außerordentlich 
wilden und ſtürmiſchen Vögel zur Heimat dient“, ſo ſchildert Girtanner, „wird durch ihr 
Leben und Treiben ungemein belebt. War ſchon während der ganzen Nacht des Lärmens 
und Zankens in den Niſthöhlen kein Ende, ſo daß ſchwer zu begreifen iſt, wie ſie die ſo nötig 
erſcheinende Ruhe finden, ſo entfaltet ſich doch mit Anbruch des Tages erſt recht ihr wildes 
Treiben. Noch ſieht der junge Tag kaum in die dunkle Felsſpalte hinein, ſo ſchicken ſich deren 
Bewohner auch ſchon an, ſie zu verlaſſen. Mühſam kriechend, die Bruſt feſt auf den Boden 
gedrückt und mit den Flügeln eifrig nachhelfend, ſtreben ſie, die Offnung der Höhle zu er— 
reichen. Dort angekommen, hat alle Not für die Dauer des Tages ein Ende. Wit gellendem 
Geſchrei, das von Zeit zu Zeit in einen ſchrillenden Triller übergeht, in die lautloſe Däm— 
merung hinausrufend, auf die düſtere Stadt, die dunkle Waldſchlucht hinabjauchzend, ſchwebt 
jetzt die wunderliche Schar rätſelhafter Geſtalten durch die friſche Morgenluft dahin, im 
Fallen erſt die nie ermüdenden Schwingen zum Fluge ausbreitend. So bringt ſie, inzwiſchen 
der klaren Morgenluft Nahrung abjagend, bei freundlicher Witterung den ganzen langen 
Morgen zu. Wird ſpäter die Hitze drückend, ſo zieht ſie ſich ihren Höhlen zu, und ſtill werden 
die Segel eingezogen. Denn ſie läßt die größte Hitze lieber in den kühlen ſchattigen Fels— 
niſchen liegend vorübergehen. Offenbar ſchläft dann die ganze Bande; wenigſtens iſt in 
dieſer Zeit faſt kein Laut zu hören, erſt der Abend bringt wieder neues Leben. In großen, 
ruhigen Kreiſen bewegt ſich der Schwarm durcheinander, im vollen Genuſſe unbedingter 
Freiheit. Von Beginn der Abenddämmerung bis zu ihrem Erlöſchen hat wilde, zügelloſe 
Fröhlichkeit die Oberhand, und noch ſpät, wenn die Straßen der Stadt und die belebten 
Alpentriften ſchon lange öde geworden ſind, müſſen ſie noch dieſen wilden Geſellen der Lüfte 
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zum Tummelplatze dienen. . . . Dieſes ungebundene Leben dauert fort, bis das Neſt mit 
Eiern beſetzt iſt, deren Bebrütung der freien Zeit ſchon Abbruch tut. Iſt aber das Gelege 
ausgeſchlüpft, ſo iſt einzig die volle Tätigkeit auf Herbeiſchaffung der nötigen Nahrung ge— 
richtet. Mit wahrer Wut, den Rachen weit aufgeſperrt, ſchießt der Vogel jetzt nach allen 
Richtungen dahin, und wo ein Kerbtier ſeinen Weg kreuzt, hängt es im nächſten Augenblick 
auch ſchon an dem kleberigen Gaumen. Weiter ſtürmt er in wilder Jagd, bis ſo viele Kerfe 
geſammelt worden, daß ſie im Rachen einen großen Klumpen bilden. Wit ihm eilt er dem 
Neſte zu und ſtößt ihn dem hungrigſten Jungen tief in den Schlund. Das Fütterungsgeſchäft 
dauert 7—8 Wochen, da die Jungen natürlich erſt dann ausfliegen, wenn ſie ohne vorherige 
Flugverſuche ſich gleich in die weiten Lüfte hinauswerfen dürfen.“ 

In der Regel führt der Alpenſegler, geſchützt ſowohl durch die zu Nachforſchungen 
wenig einladende Lage ſeiner Brutplätze als auch durch ſeinen beſtändigen Aufenthalt in hoher 
Luft und den reißenden Flug, ein ziemlich unbehelligtes Daſein. Nur in Portugal, Italien 
und Griechenland ſtellt man ihm des Fleiſches halber nach, wobei dem Vogel die Sorge für 
die Brut zum Verderben gereicht. „Ein Knabe“, ſagt Bolle, „liegt am ſteilen Klippenrande 
oder auf dem Dache eines Hauſes ausgeſtreckt und ſo gut wie möglich verborgen. Ein langes 
Rohr dient ihm zur Angelrute bei ſeiner Luftfiſcherei. Himmelblau muß der feine Faden 
ſein, der daran befeſtigt iſt und an ſeinem äußerſten Ende das zwiſchen Federn und Baum— 
wolle verſteckte Häkchen trägt. Er flattert im Winde zwiſchen anderen gelegentlich umher— 
geſtreuten Federn. Beim Schnappen danach, um ſie zum Neſtbau zu verwenden, wird der 
Vogel gefangen.“ Früher war die Weinung verbreitet, ein auf den flachen Boden gelangter 
Alpenſegler ſei unfähig, ſich wieder zu erheben, und dem Hungertode preisgegeben. Dem iſt 
aber nicht ſo. Der Vogel vermag ſich unzweifelhaft durch einen kräftigen Flügelſchlag vom 
Boden emporzuſchnellen und weiterzufliegen, nur darf er dabei nicht in engem Raume, 
z. B. einem Zimmer oder Käfig, eingeſchloſſen ſein. 

Der ſchon wiederholt erwähnte Verwandte des Alpenſeglers, unſer Mauer- oder Turm— 
ſegler, Cypselus apus L. (ſ. die Abbildung ©. 403), erreicht eine Länge von 18, eine Breite 
von 40 em; die Flügellänge beträgt 17, die Schwanzlänge Sem. Das Gefieder iſt einfarbig 
rauchbraunſchwarz mit ſchwarzgrünem Erzſchimmer, der am ſtärkſten auf Mantel und Schul— 
tern hervortritt. Kinn und Kehle werden durch einen rundlichen weißen Fleck geziert. Die 
Iris iſt tiefbraun, das Auge ſehr groß, denn der Vogel iſt ein halbes Dämmerungstier. Er 
mauſert ſich bei uns nicht, kommt vielmehr im Frühjahr friſch gemauſert an und iſt dann 
viel dunkler; im Laufe des Sommers bleicht er ab. 

Der Mauerſegler iſt es, den wir vom 1. Mai an bis zum Auguſt unter gellendem Ge— 
ſchrei durch die Straßen unſerer Städte jagen oder die Spitzen alter Kirchtürme umfliegen 
ſehen. Der Vogel iſt weit verbreitet. Ich fand ihn von der Domkirche Drontheims an bis 
zu der von Malaga in allen Ländern Europas, die ich kennen gelernt habe. Er gehört zu 
den Vogelarten, die in hiſtoriſcher Zeit nordwärts vorgedrungen ſind, und zwar ziemlich 
raſch: 1840 erſchien er zuerſt in Ranenfjord (66° 18, nördl. Br.), 1854 brütete er ſchon bei 
Iwalojocki in Lappland (zwiſchen dem 68. und 69.“ nördl. Br.). Andere Beobachter begeg— 
neten ihm in dem größten Teile Nord- und Wittelaſiens. Den Winter verbringt er in Afrika 
und Südindien. Afrika durchſtreift er vom Norden bis zum Süden. Er trifft mit merkwür— 
diger Regelmäßigkeit bei uns ein, gewöhnlich am 1. oder 2. Mai, und verweilt hier bis zum 
1. Auguſt. In ſehr günſtigen Frühjahren kann es geſchehen, daß ſich einzelne auch ſchon in 
der letzten Woche des April bei uns zeigen. In und bei Leipzig trifft der Mauerſegler, nach 
E. Rey, jedoch regelmäßig ſchon Ende April ein. In ungünſtigen Sommern, wenn die Er— 
nährung der Jungen kärglich war und ihre Entwickelung ſich verzögerte, kann es wohl ſein, 
daß man unſeren Brutvogel noch während der erſten Hälfte des Auguſt bemerkt; das eine 
wie das andere aber ſind Ausnahmen. Wie es ſcheint, wandern die Mauerſegler ſtets in 
großen Geſellſchaften. Sie kommen gemeinſchaftlich an, und man ſieht da, wo man tags 
vorher nicht einen einzigen bemerkte, mit einem Male Dutzende oder ſelbſt Hunderte, und 

. ebenjo verlaſſen fie eine Stadt gewöhnlich in ein und derſelben Nacht. 
Urſprünglich wohl ausſchließlich Felſenbewohner, hat ſich der Mauerſegler im Laufe 

der Zeit zu den Behauſungen der Menſchen gefunden und iſt allgemach zu einem Stadt— 
und Dorfvogel geworden. Hohe und alte Gebäude, namentlich Türme, wurden zuerſt zu 
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Wohnſitzen oder, was dasſelbe, zu Brutſtätten erkoren; als die hier vorhandenen Löcher nicht 
mehr ausreichten, ſah ſich der Vogel genötigt, auch natürliche oder künſtliche Baumhöhlungen 
aufzuſuchen, und wurde ſo zum Waldbewohner. Er gehört zu der keineswegs unbeträcht— 
lichen Anzahl von Vögeln, die ſich bei uns zulande ſtetig vermehren, leidet daher ſchon gegen— 
wärtig an vielen Orten und ſelbſt in ganzen Gegenden unſeres Vaterlandes an Wohnungsnot. 
Da, wo für ihn paſſende Felſen ſich finden, bewohnt er nach wie vor ſolche und ſteigt im 
Gebirge bis ungefähr 2000 m Höhe empor. 

Es wird auch dem Laien nicht ſchwer, unſeren Mauerſegler zu erkennen. Er iſt ein im 
höchſten Grade lebendiger, unruhiger, bewegungsluſtiger und flüchtiger Vogel. Sein Reid) 
iſt die Luft; in ihr verbringt er ſozuſagen ſein ganzes Leben. Vom erſten Morgenſchimmer 
an bis zum letzten Glühen des Abends jagt er in weiten Bogen auf und nieder, meiſt in 
bedeutenden Höhen, nur abends oder bei heftigem Regen in der Tiefe. Seine Flugzeit richtet 
ſich nach der Tageslänge. Zur Zeit der Sonnenwende fliegt er von morgens 3 Uhr 10 Wi— 
nuten an ſpäteſtens bis abends 8 Uhr 50 Winuten, wie es ſcheint, ohne Unterbrechung, um— 
her. Jedenfalls ſieht man ihn in Deutſchland auch über Wittag ſeinen Geſchäften nachgehen; 
in ſüdlichen Ländern dagegen ſoll er um dieſe Zeit ſich in ſeinen Höhlen verbergen. 

Wir kennen feinen deutſchen Vogel, der den Mauerſegler im Flug überträfe. Letzterer 
kennzeichnet ſich durch ebenſoviel Kraft und Gewandtheit wie durch geradezu unermüdliche 
Ausdauer. Der Vogel verſteht es zwar nicht, die zierlichen und raſchen Schwenkungen der 
Schwalben nachzuahmen, aber er jagt dafür mit einer unübertrefflichen Schnelligkeit durch 
die Luft. Seine ſchmalen, ſichelartigen Flügel werden zeitweilig mit ſo großer Kraft und 
Hurtigkeit bewegt, daß man nur ein undeutliches Bild von ihnen gewinnt. Dann aber breitet 
der Vogel ſie plötzlich weit aus und ſchwimmt und ſchwebt nun ohne jegliche ſichtbare Flügel— 
bewegung prächtig dahin. Der Flug iſt ſo wundervoll, daß man alle uns unangenehm er— 
ſcheinenden Eigenſchaften des Seglers darüber vergißt und immer und immer wieder mit 
Entzücken dieſem ſchnellſten Flieger unſeres Vaterlandes nachſieht. Jede Stellung iſt ihm 
möglich. Er fliegt auf- oder abwärts mit gleicher Leichtigkeit, dreht und wendet ſich mühelos, 
beſchreibt kurze Bogen mit derſelben Sicherheit wie ſehr flache, taucht jetzt ſeine Schwingen bei— 
nahe ins Waſſer und verſchwindet dem Auge wenige Sekunden ſpäter in ungemeſſener Höhe. 
Doch iſt er nur in der Luft wirklich heimiſch, auf dem Boden hingegen fremd. Man kann ſich 
kaum ein unbeholfeneres Weſen denken als einen Segler, der am Fliegen verhindert iſt und 
ſich auf dem Boden bewegen ſoll. Von Gehen iſt bei ihm keine Rede mehr; er vermag nicht 
einmal zu kriechen. Man hat behauptet, daß er unfähig ſei, ſich vom Boden zu erheben; 
dies iſt aber, wie ich mich durch eigene Beobachtung genügend überzeugt habe, keineswegs 
der Fall. Legt man einen friſch gefangenen Segler platt auf den Boden nieder, ſo breitet 
er ſofort ſeine Schwingen, ſchnellt ſich durch einen kräftigen Schlag mit ihnen in die Höhe 
und gebraucht die Flügel ſodann mit gewohnter Sicherheit. Übrigens weiß der Mauerſegler 
ſeine Füße immer noch recht gut zu benutzen. Er häkelt ſich geſchickt an ſenkrechten Mauern 
oder Bretterwänden an und verwendet die ſcharfbekrallten Zehen außerdem zur Verteidigung. 

Der Segler iſt ein Schreier, ſeine Stimme iſt ein ſchneidender, gellender Laut, der durch 
die Silben „ſpi ſpi“ oder „kri“ wiedergegeben werden kann. Bei Erregung irgendwelcher Art 
vernimmt man dieſen Schrei oft zum Überdruß, und wenn eine zahlreiche Geſellſchaft durch 
die Straßen hindurchjagt, iſt es manchmal kaum zum Aushalten. In ihren Schlaf- oder 
Niſthöhlen zwitſchern Alte und Junge. Über die höheren Fähigkeiten des Mauerſeglers iſt 
wenig Günſtiges zu ſagen. Unter den Sinnen ſteht das Geſicht unzweifelhaft obenan; auch 
bei Nacht muß der Vogel gut zu ſehen imſtande ſein, wie wahrſcheinlich alle echten Segler— 
arten. Im übrigen iſt der Mauerſegler ein herrſchſüchtiger, zänkiſcher, ſtürmiſcher Geſell, der, 
ſtrenggenommen, mit keinem Geſchöpfe, nicht einmal mit ſeinesgleichen, in Frieden lebt und 
unter Umſtänden anderen Tieren ohne Grund beſchwerlich fällt. 

Der Niſtort wird je nach den Umjtänden gewählt. In Deutſchland waren es früher 
nur Kirchtürme und andere hohe Gebäude, in deren Mauerſpalten er niſtete, höchſtens noch 
Baumhöhlungen der verſchiedenſten Art, ſeltener Erdhöhlungen in ſteilen Wänden, in denen 
unſer Segler ſein Neſt anbrachte; jetzt iſt er aber, wenigſtens in den großen Städten, in ſeinen 
Anſprüchen in dieſer Beziehung aus Wohnungsnot entſchieden beſcheidener geworden: jeder 
Dachkaſten, der nur ein Loch zum Zu- und Abfliegen hat, iſt ihm recht. Regelmäßig vertreibt 
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er Stare oder Sperlinge aus den für ſie auf Bäume gehängten Niſtkäſten und iſt dabei ſo 
rückſichtslos, daß er ſich ſelbſt von den brütenden Staren- oder Sperlingsweibchen nicht ab— 
halten läßt, ſondern ihnen oder ihrer Brut ſein weniges Geniſte buchſtäblich auf den Kücken 
wirft und ſie ſo lange quält, bis ſie das Neſt verlaſſen. Findet er ernſteren Widerſtand, ſo 
greift er auch zu ſeinen natürlichen Waffen, den ſcharfen Krallen, und kämpft verzweifelt 
um eine Stätte für ſeine Brut. Erſtaunlich iſt es, mit welcher Sicherheit der Mauerſegler, 
wenn er in voller Fahrt wie aus einer Piſtole geſchoſſen zum Neſte fliegt, das Eingangsloch 
zum Brutraum, und wäre es nicht größer als ein Zweimarkſtück, zu treffen weiß. Marſhall 
hatte Gelegenheit, das ſehr oft zu beobachten, da in dem Dachkaſten über ſeiner Studier— 
ſtube in Leipzig ſich ein Neſt befand, das einen ſo engen Zugang hatte. 

Im Hochgebirge, wo er bis über den Waldgürtel und an ſchönen Sommertagen bis 
zum höchſten Gürtel aufſteigt, kümmert ſich der Mauerſegler weder um alte Gebäude noch 
um Baumhöhlungen, weil ihm hier zahlloſe Spalten und Ritzen höherer Felswände ge— 
eignete Niſtplätze in beliebiger Menge bieten; er bevorzugt dann höchſtens große, trockene 
Höhlen vor anderen, minder zweckdienlichen Brutſtätten und bewohnt ſie oft zu Hunderten. 
Gleichgültig oder rückſichtslos anderen Vögeln gegenüber, drängt er ſich ohne Bedenken in 
deren Mitte. Wo beide europäiſche Seglerarten zuſammen vorkommen, wie in den Gebirgen 
der Schweiz und Spaniens, ſiedeln auch ſie ſich gemeinſchaftlich an einem Orte an. Wenn 
ein Pärchen ſich einmal eine Niſthöhle erworben hat, kehrt es alljährlich zu ihr zurück und 
verteidigt ſie hartnäckig gegen jeden anderen Vogel, der Beſitz von ihr nehmen will. Die 
Wiege der Jungen beſteht aus Halmen, Heufäden, dürren Blättern, Zeuglappen, Haaren 
und Federn, die entweder aus Sperlingsneſtern weggenommen oder bei heftigem Winde 
aus der Luft aufgeſchnappt, ſeltener aber vom Boden oder von den Baumäſten abgeriſſen, 
ohne Auswahl zuſammengelegt, dann aber ganz mit dem kleberigen Speichel, der wie bei 
anderen Seglern an der Luft erhärtet, überzogen werden. Das Weibchen brütet nach Steele— 
Elliot 18 Tage lang und allein auf den 2 bis 3 weißen, faſt walzenförmigen Eiern und 
wird währenddem von dem Männchen gefüttert. Man findet die Eier früheſtens Ende Mai, 
die eben ausgekrochenen Jungen Witte Juni oder Anfang Juli, die ausgeflogenen Jungen 
erſt zu Ende des Monats. Ihre Flugfähigkeit iſt gleich ſo vollkommen, daß ein in der Ge— 
fangenſchaft aufgezogener Mauerſegler, den Rey zum erſten Flugverſuch ins Freie brachte, 
ſich ſofort gegen 100 Meter hoch emporſchwang und mit ſeinen Artgenoſſen dort kreiſte, als 
ob ihm das Fliegen eine alte Gewohnheit ſei. 

Der Mauerſegler ernährt ſich von ſehr kleinen Inſekten, die in ſehr hohen Luftſchichten 
und erſt nach Eintritt entſchieden günſtiger Witterung fliegen. Nur ſo läßt ſich das ſpäte und 
nach den Ortlichkeiten zwar verſchiedene, aber für jedes einzelne Gebiet doch zeitlich geregelte 
Kommen und Verweilen des Mauerſeglers erklären. In ſeinem Magen fand man die Weite 
von kleinen Käfern und Schmetterlingen, von Fliegen, Mücken, Blattläuſen, Libellen und 
Eintagsfliegen. Auch er bedarf einer ſehr erheblichen Menge von Nahrung, um den außer— 
ordentlichen Verbrauch ſeiner Kräfte zu erſetzen. Seine faſt ununterbrochene Tätigkeit erklärt 
ſich einzig und allein durch ſeinen beſtändigen Heißhunger; gleichwohl kann er im Notfalle 
erſtaunlich lange faſten: gefangene Segler, die ohne Nahrung gelaſſen wurden, ſollen erſt 
nach 6 Wochen dem Hungertode erlegen ſein. 

Alle Seglerarten haben wenig Feinde. In Deutſchland jagt höchſtens der Baumfalke 
dem nur fliegend ſich zeigenden und im Fluge ſo überaus raſchen Vogel nach. Der Menſch 
verfolgt ihn bei uns zulande erſt, ſeitdem, oder nur da, wo er den Staren läſtig und gefähr— 
lich wird; jeder Verſtändige aber würde wohltun, ihm, wie Liebe anrät, Wohnungen, flache 

Käſtchen von etwa 50 em lichter Länge, 15 em Breite und halb ſoviel Höhe mit rundlichem, 
5 em weitem Eingangsloche an der Stirnſeite und innen neſtartig ausgefüttert, zu ſchaffen, 
um dadurch ihm und mittelbar den jetzt bedrohten Staren Schutz zu gewähren. Im Süden 
Europas erleidet der nützliche Vogel ohnehin Verfolgungen genug, da man ihm dort die 

Jungen wegnimmt, um ſie als Leckerbiſſen zu verzehren. 

Wir heben hier noch den nur 15 em langen Zwergſegler, Tachornis parva Leht., hervor, 
der die Nilländer und das mittlere Afrika bewohnt und zwar überall nur dort zu finden iſt, wo 
die Dumpalme vorkommt, da ſich auf dieſem Baume das höchſt merkwürdige Brutgeſchäft des 
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Vogels vollzieht. Die Dumpalme hat große, ſchwere, faſt ſenkrecht herabhängende Blätter, bei 
denen die beiden Hälften der Blattfläche ſo zuſammengeneigt ſind, daß zwiſchen ihnen eine tiefe 
Rinne entjteht, und in dieſer ſchützenden Vertiefung befeſtigt der Zwergſegler ſein Neſtchen, 
größtenteils aus Baumwollfaſern, die ganz mit Speichelkleiſter überzogen ſind. Der Geſtalt 
nach könnte man es mit einem tief ausgebogenen runden Löffel vergleichen, der an einem ſenk— 

recht dazu ſtehenden Stiele befeſtigt iſt. Der letztere iſt an das Blatt angeleimt und muß das 

eigentliche Neſt halten und tragen. Weiche Federn, die ebenfalls angekleiſtert werden, kleiden 
die etwa 5 em im Durchmeſſer haltende Neſtmulde aus; auf ihr liegen die zwei Eier oder die 
beiden Jungen. Der Zwergſegler verfährt aber mit beſonderer Vorſicht, um zu verhüten, daß 

Eier oder Junge aus dem Neſte fallen oder aus ihm geſchleudert werden. Bei heftigem Winde 

wird ſelbſtverſtändlich das große Blatt mit Macht bewegt, und dabei würden die kleinen Jungen 
oder mindeſtens die Eier unfehlbar aus dem flachen Neſte geworfen werden. Dem kommt der 
Vogel zuvor, indem er die Eier und die Jungen ebenfalls mit ſeinem Speichel feſtleimt. Beſon— 
ders auffallend war mir, daß die walzenförmigen, weißen, 17mm langen Eier nicht der Länge 
nach im Neſte lagen, ſondern mit der einen Spitze aufgeleimt waren. Ich fand ziemlich große 
Junge, die noch feſtgekittet waren, vermute aber, daß dieſe Vorſichtsmaßregel unnötig wird, 
ſobald die Jungen das Dunenkleid angelegt haben und imſtande ſind, ſich ſelbſt feſtzukrallen. 

Salanganen (Collocalia Gray) nennt man 18 zum Teil ſeit mehreren Jahrhun— 
derten bekannte, aber noch heutigestages wenig gekannte Seglerarten, zu denen die berühmten 
Verfertigerinnen der eßbaren Neſter gehören. Die Kennzeichen der Gattung ſind: geringe 
Größe, ſehr kleiner, ſtarkhakiger Schnabel und ſehr ſchwache Füße, deren Hinterzehe ſich nach 
hinten richtet, nackter Lauf, lange, den Schwanz überragende Flügel und mittellanger, gerade 
abgeſtutzter oder leicht ausgeſchnittener Schwanz. Unter den inneren Teilen verdienen vor 
allem die ſehr entwickelten, zur Brutzeit außerordentlich großen Speicheldrüſen Beachtung. 

Das Urbild der Gattung, die Salangane, Collocalia fuciphaga Thunb. (ſ. die beigeheftete 
Tafel), übertrifft unſere Uferſchwalbe kaum an Größe. Das Gefieder der Oberſeite iſt dunkel 
rauchſchwarzbraun mit Erzſchimmer, das der Unterjeite rauchgraubraun. Früher kannte man 
die Salangane nur als Bewohnerin der Sunda-Injeln; ſpäter hat man fie auch in den Gebirgen 
von Vorder- und Hinterindien, auf Ceylon, den Nikobaren und Andamanen beobachtet. Es iſt 
die Art, über die das meiſte berichtet und über deren Neſtbau am meiſten gefabelt worden iſt. 

Nach Bernſtein iſt die Beobachtung der eigentlichen Salangane mit ziemlichen Schwierig— 
keiten verbunden, da dieſe Tiere in dunklen, kaum zugänglichen Höhlen niſten, in denen es 
oft ſchwer fällt, die nächſten Gegenſtände deutlich zu unterſcheiden, wie vielmehr erſt das Ver— 
halten der äußerſt beweglichen Vögel zu ſtudieren. Die eßbaren Neſter haben im allgemeinen 
die Geſtalt des Viertels einer Eiſchale, wenn man ſich dieſe ihrem Längsdurchmeſſer nach in 
vier gleiche Teile zerlegt denkt. Von oben ſind ſie offen, während der Felſen, an dem ſie 
befeſtigt find, zugleich die hintere Wand des Neſtes bildet. Dieſes ſelbſt iſt ſehr dünnwandig, 
doch breitet ſich ſein oberer, freier Rand nach hinten an der Felswand entlang auf beiden 
Seiten in einen flügelförmigen Anhang von verſchiedener Stärke aus. Indem dieſer Anhang 
mit breiter, platter Grundlage mit dem Geſtein verbunden iſt, bildet er die hauptſächlichſte 
Stütze für das Neſt ſelbſt. In ein ſolches Neſt legt der Vogel ohne weitere Unterlage ſeine 
beiden mattweißen, ziemlich langgeſtreckten Eier. 

Durch Bernſteins umfaſſende Beobachtungen wiſſen wir jetzt genau, aus welchem Stoffe 
die eßbaren „Schwalbenneſter“ beſtehen. Er fand, daß die beiden Unterzungendrüſen der 
Salangane während der Brutzeit zu zwei großen Wülſten anſchwellen, ſchon während des 
Eierlegens aber wieder zuſammenſchrumpfen und dann wenig größer erſcheinen als dieſelben 
Drüſen bei anderen Vögeln. „Gedachte Drüſen ſcheiden in reichlicher Menge einen dicken, 
zähen Schleim ab, der ſich im vorderen Teile des Mundes, in der Nähe der Ausführungs- 
gänge der genannten Drüſen unterhalb der Zunge anſammelt. Dieſer Schleim, der eigent— 
liche Speichel, hat viele Ahnlichkeit mit einer geſättigten Löſung von arabiſchem Gummi und 
iſt gleich dieſem ſo zähe, daß man ihn in ziemlich langen Fäden aus dem Munde herausziehen 
kann. Bringt man das Ende eines ſolchen Schleimfadens an die Spitze eines Hölzchens und 
dreht dieſes langſam um ſeine Achſe, ſo läßt ſich auf dieſe Weiſe die ganze Maſſe des augen— 
blicklich vorhandenen Speichels aus dem Munde und ſelbſt aus den Ausführungsgängen 
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der genannten Drüſen herausziehen. An der Luft trocknet er bald ein und iſt dann in nichts 
von jenem eigentümlichen Neſtſtoffe verſchieden. Auch unter dem Vergrößerungsglaſe verhält 
er ſich wie dieſer. Zwiſchen Papierſtreifen gebracht, klebt er dieſe wie arabiſches Gummi zu— 
ſammen. Ebenſo kann man Grashalme damit überziehen und dann zuſammenkleben. 

„Wenn nun die Vögel mit der Anlage ihres Neſtes beginnen wollen, ſo fliegen ſie, wie 
ich öfters beobachtet habe, wiederholt gegen die hierzu gewählte Stelle an und drücken hierbei 
mit der Spitze der Zunge ihren Speichel an das Geſtein. Dies tun ſie oft 10 —20mal hinter- 
einander, ohne ſich inzwiſchen mehr als einige Meter weit zu entfernen. Within holen ſie 
den Bauſtoff nicht jedesmal erſt herbei, ſondern haben ihn in größerer, ſich ſchnell wieder 
anſammelnder Menge bei ſich. So beſchreiben ſie zunächſt eine halbkreis- oder hufeiſenförmige 
Form an der erwählten Stelle. . . . Die Salangane klammert ſich dann, je mehr der Neſt— 
bau fortſchreitet, an den Bau an, und indem ſie unter abwechſelnden Seitenbewegungen des 
Kopfes den Speichel auf den Rand des ſchon beſtehenden und verhärteten Neſtteiles aufträgt, 
entſtehen wellenförmige Querſtreifen. Bei dieſer Gelegenheit mögen dann wohl auch die 
einzelnen kleinen Federn, die wir an den Neſtern finden, an dem halb eingetrockneten Speichel 
kleben bleiben und als zufällige Beſtandteile dem Neſtſtoff beigefügt werden. Übrigens muß 
ich noch erwähnen, daß die Abſonderung des Speichels in geradem Verhältnis zur Menge 
der aufgenommenen Nahrung ſteht. Wenn ich meine einige Tage lebend unterhaltenen Vögel 
gut gefüttert hatte, trat alsbald reichliche Speichelabſcheidung ein, die hingegen ſehr gering 
war, wenn die Tiere einige Stunden gehungert hatten. Und hiermit ſtimmt der Umſtand 
überein, daß zu manchen Zeiten die Vögel ihre Neſter ſchneller bauen und dieſe größer und 
ſchöner ſind als zu anderen Zeiten. Im erſteren Falle hatten die Tiere höchſtwahrſcheinlich 
Überfluß an Nahrung, im letzteren Mangel.“ Solchen Beobachtungen gegenüber bedarf es 
weiterer Auslaſſungen nicht. Wir wiſſen jetzt ganz genau, welchen Stoff die Gutſchmecker 
verzehren, wenn ſie die berühmten indiſchen Vogelneſter zu ſich nehmen. 

Wie ſchon erwähnt, wohnen und brüten die Salanganen in ſchwer zugänglichen Felſen— 
höhlen, die an der Küſte des Meeres, oft aber auch viele Kilometer weit im Inneren des Landes 
gelegen ſind. Mit Aufgang der Sonne fliegen die Vögel in gedrängtem Schwarme hinaus, 
um erſt bei Sonnenuntergang in pfeilgeſchwindem Fluge zurückzukehren. Wo ſie ſich den Tag 
über aufhalten, und welcher Nahrung ſie dabei nachgehen, iſt bisher unbekannt geblieben. 
Ihre Neſter bringen ſie meiſt an der Decke der oft viele Meter hohen Höhlen an. Sie werden 
von waghalſigen Männern, den Neſtpflückern, mit Verwendung von Leitern und Seilen 
geſammelt, wobei freilich mancher ſeinem halsbrecheriſchen Gewerbe zum Opfer fällt. 

Man erntet drei- oder viermal im Jahre, in den Bandongſchen Höhlen auf Java das 
erſtemal im April oder Mai, das zweitemal im Juli oder Auguſt, das drittemal im November 
oder Dezember. Beim Beginn des Einſammelns der Neſter ſind die Jungen erſt aus der 
Hälfte der Neſter ausgeflogen. In der anderen Hälfte findet man teils noch unflügge Junge, 
teils Eier. Erſtere werden gegeſſen, letztere weggeworfen; die Hälfte der jungen Brut geht 
alſo bei jeder Ernte verloren. Gleichwohl vermindert ſich die Anzahl der Salanganen nicht. 
Die erſte Ernte in den Bandongſchen Höhlen gilt als die ſchlechteſte, die zweite als die beſte, 
die dritte als eine ziemlich gute. Diejenigen Neſter, in denen Junge mit keimenden Federn 
liegen, ſind die beſten und bilden Ware erſter, die Neſter mit noch ganz nackten Jungen ſolche 
zweiter und die Neſter mit Eiern endlich ſolche dritter Güte. Neſter mit flüggen Jungen ſind 
ſchwarz und unbrauchbar. Außer auf Java erntet man auch an verſchiedenen anderen 
Plätzen, eigentlich im ganzen indiſchen Inſelmeere, Salanganenneſter, ſo daß den Schätzungen 
der Reijenden zufolge alljährlich Millionen von ihnen nach China ausgeführt werden. Die 
Preiſe, die für die Neſter erzielt werden, ſind ganz beträchtlich. So zahlte man 1885 für 
70 Stück der beſten weißen Neſter auf Borneo 50 Mk., in Hongkong aber 200 Mk. Dabei 

wiegt ein Neſt durchſchnittlich nur 6 g, koſtet alſo in Honkong 2,85 Mk., und drei ſolcher 
Neſter ſind nötig, um eine Suppe für eine Perſon zu kochen. Die Neſter zweiter und dritter 
Güte werden natürlich entſprechend billiger verkauft. 

„Unter allen belebten Weſen iſt der Kolibri das ſchönſte der Geſtalt, das prächtigſte der 
Färbung nach. Edelſteine und Metalle, denen unſere Kunſt ihren Glanz gibt, laſſen ſich mit 
dieſen Kleinodien der Natur nicht vergleichen. Ihr Meiſterſtück iſt dieſer kleine Vogel. Ihn 
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hat ſie mit allen Gaben überſchüttet, die den übrigen Vögeln nur vereinzelt beſchieden worden 
ſind. Leichtigkeit, Schnelle, Gewandtheit, Anmut und reicher Schmuck: alles iſt dieſem ihrem 
kleinen Liebling zuteil geworden. Der Smaragd, der Rubin, der Topas ſchimmern auf ſeinem 
Gewande, das er nie mit dem Staub der Erde beſchmutzt; denn ſein ganzes ätheriſches Leben 
hindurch berührt er kaum auf Augenblicke den Boden. Er iſt ſtets in der Luft, von Blume 
zu Blume gaukelnd, deren Friſche und deren Glanz ihm eigen iſt, und deren Nektar er trinkt. 

„Der Kolibri bewohnt nur die Himmelsſtriche, wo Blumen ſich immerdar erneuern; 

denn die des Sommers bis in die gemäßigten Gürtel vordringenden Arten ſeiner Familie 

Adlerſchnabel, Eutoxeres aquila Boure. ½% natürlicher Größe. 

bleiben daſelbſt nur kurze Zeit. Sie ſcheinen der Sonne zu folgen, mit ihr vor- und rückwärts 
zu gehen und auf Zephirflügeln im Gefolge eines ewigen Frühlings zu wandern.“ 

So ſchildert Buffon in ſeiner maleriſchen Weiſe; aber auch alle folgenden Naturforſcher, 
ſelbſt die ernſteſten unter ihnen, ſtimmen in die Bewunderung dieſer Prachtvögel ein. 

Die Größe der Kolibris ſchwankt in weiten Grenzen, denn einige kommen kleinen Bienen— 
freſſern an Leibesumfang gleich, andere ſind kaum größer als eine Hummel. Der Leib iſt in 
den meiſten Fällen geſtreckt, muß aber dabei ſehr kräftig genannt werden. Der Schnabel iſt 
pfriemenförmig gebaut, dünn, ſchlank, fein zugeſpitzt, gerade oder ſanft auf- oder abwärts 
gebogen, bald viel länger, bald nur ebenſolang wie der Kopf oder gar kürzer; der Rand der 
Kiefern iſt zuweilen am vorderen Ende fein ſägeartig gekerbt. Nach innen ſind die Schnabel— 
hälften tief ausgehöhlt; der Oberſchnabel umfaßt den unteren und bildet mit ihm ein Rohr, 
worin die Zunge liegt. Die feinen, ſchlitzartigen Naſenlöcher liegen weit nach außen, unmittelbar 
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neben dem Schnabelrande. Auffallend klein und zierlich gebaut und nur zum Sitzen und 
Anklammern tauglich ſind die Füße. Die Krallen ſind ungemein ſcharf, ſpitzig und beinahe 
ebenſolang, in einzelnen Fällen faſt länger als die Zehen ſelbſt. Die Flügel ſind lang, meiſt 
ſchmal und etwas ſichelförmig gebogen. Der Schwanz beſteht aus zehn außerordentlich 
verſchieden gebildeten Federn. Sehr viele Arten haben einen Gabelſchwanz; die äußerſten 
Federn verlängern ſich jedoch mehr oder weniger über die mittleren, bei einzelnen ſo, daß 
ſie das Sechs- und Mehrfache von deren Länge erreichen, bei anderen nur wenig. Nicht 
ſelten ſind die Steuerfedern verkümmert, d. h. zu Gebilden geworden, die man eher Stacheln 
als Federn nennen möchte. Das bei dem Männchen prachtvoll metallglänzende Gefieder iſt 
ziemlich derb, im Verhältnis zur Größe des Vogels reichlich und bekleidet den Leib nicht immer 
gleichmäßig, ſondern verlängert ſich an verſchiedenen Stellen. So tragen einzelne Kolibris 
längere oder kürzere Kopfhauben, andere verlängerte Bruſtkragen oder bartähnliche Feder— 
büſchel uſw. Das Kleid unterſcheidet ſich je nach Geſchlecht und Alter mehr oder weniger, nicht 
bloß hinſichtlich ſeiner Färbung, ſondern auch bezüglich der Entwickelung der Schmuckfedern. 

Von den Verhältniſſen des inneren Baues der Kolibris ſei hervorgehoben, daß die Teile 
ihres Skelettes und ihres Muskelſyſtems, die zum Flug in unmittelbarer oder mittelbarer 
Beziehung ſtehen, verhältnismäßig weit kräftiger entwickelt find als bei irgendwelchen anderen 
Vogelformen. Das Bruſtbein iſt ſehr umfangreich, und ſein Kamm ſpringt außerordentlich 
weit vor. Dementſprechend ſind auch die flügelbewegenden Bruſtmuskeln entwickelt, und ihr 
Gewicht iſt hier im Verhältnis zum Geſamtgewicht des Körpers bedeutend größer als bei 
anderen guten Fliegern. Der Bau der Zunge erinnert an den der Spechtzunge. Sie iſt lang 
und ſchlank und kann wie bei den Spechten weit hervorgeſtoßen werden. In ihrem vorderen 
Abſchnitte iſt ſie aber ganz anders als bei dieſen Vögeln beſchaffen, indem ſie tief geteilt iſt 
und jede Hälfte der Länge nach zuſammengerollt faſt eine vollſtändige Röhre bildet. Das 
Herz iſt auffallend muskelſtark und ſo groß, daß es die Hälfte des Raumes der Leibeshöhle 
einnimmt. Der Stoffwechſel der Kolibris iſt entſprechend ihren Bewegungen äußerſt leb— 
haft, und vermutlich wird auch ihre Bluttemperatur höher ſein als die anderer Vögel. 

Gegenwärtig kennen wir das Leben der verſchiedenen Kolibris noch viel zu wenig, als 
daß wir imſtande wären, die Unterſchiede hervorzuheben, die ſich im Betragen dieſer und 
jener Art unzweifelhaft bekunden werden. Jede Beſchreibung, die bisher entworfen wurde, 
gibt mehr oder weniger ein Lebensbild der Geſamtheit. Auch eine nur annähernde Vor— 
ſtellung von der Formenfülle dieſer reizendſten aller Vogelfamilien kann hier nicht gegeben 
werden. Sind doch, nach Hartert, nicht weniger als 475 ſichere Arten in 118 Gattungen 
bekannt, wozu noch 33 unſichere und 130 Unterarten kommen, und fehlt doch jede Möglich— 
keit, dieſen Reichtum auf einigermaßen natürliche Weiſe in Unterfamilien einzuteilen. 

Wir beſchränken uns hier auf die Beſchreibung weniger, beſonders auffälliger und 
wichtiger Arten und laſſen dann das allgemeine Lebensbild der geſamten Familie folgen. 

Der Adlerſchnabel, Eutoxeres aquila Bo , kennzeichnet ſich ohne weiteres durch den 
ſichelförmig gebogenen, kräftigen Schnabel und den kegelförmig zugeſpitzten Schwanz. Er iſt 
auf der Oberſeite glänzend graugrün, unterſeits bräunlichſchwarz, an der Kehle mit dunkel 
graugelben, an der Bruſt mit weißlichen Längsflecken gezeichnet; das Kopfgefieder und eine 
kleine Holle ſind bräunlichſchwarz, die Schwingen purpurbraun, die Steuerfedern glänzend 
dunkelgrün, an der Spitze weiß. Das Vaterland iſt Bogota. 

Beim Rieſenkolibri, Patagona gigas Vieill., iſt der Schnabel ſehr lang, gerade und 
vorn zugeſpitzt; die Flügel ſind ebenfalls ſehr lang und ſchmal; der Schwanz iſt mittellang, 
in der Mitte ausgeſchnitten. Der Rieſenkolibri iſt ein Vogel, der unſerem Mauerſegler an 
Größe ungefähr gleichkommt. Die Oberſeite iſt braun mit grünem Schimmer, die Unterſeite 
rötlichbraun; der Kopf, die Oberbruſt und der Kücken ſind leicht dunkler gewellt. Die Länge 
beträgt 21 em. Ein großer Teil des weſtlichen Südamerika iſt die Heimat dieſes auffallenden 
Kolibris. In den ſüdlichſten Teilen ſeiner Heimat iſt er Zugvogel, der regelmäßig erſcheint 
und regelmäßig wieder wegzieht. Man hat ihn in Höhen von 4A—5000 m gefunden. 

Der Topaskolibri, Topaza pella L. (Abb. S. 412), hat einen kräftigen, ſanft gebogenen 
Schnabel, kleine Füße und lange Flügel; in dem Schwanze ſind die beiden mittleren Federn 
ſehr verlängert, nach außen gebogen und kreuzweiſe übereinandergelegt. Er kann an Pracht 
der Färbung mit allen anderen Kolibris wetteifern. Der Scheitel und ein Band, das die Kehle 
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umgibt, ſind ſamtſchwarz; der Rumpf iſt kupferrot, in Granatrot übergehend und goldig 
glänzend, die Kehle golden, in gewiſſem Lichte ſmaragdgrün, in anderem topasgelb glänzend; 
die Schwingen ſind rotbraun, die mittleren Schwanzfedern grün, die hierauf folgenden, 8 em 
über die anderen verlängerten, kaſtanienbraun, die äußeren rotbraun. Die Färbung des 
Weibchens iſt weit weniger ſchimmernd als die des Männchens, außerdem fehlen ihm die 
überragenden Schwanzfedern. Der Topaskolibri ſcheint auf Guayana beſchränkt zu ſein. Er 
bewohnt die dichtbeſchatteten Ufer der Flüſſe. 

Bei der Flaggenſylphe, Ocreatus unterwoodi Less., find die beiden äußerſten ſehr 
verlängerten Schwanzfedern gegen die Spitze hin fahnenlos, an ihr aber mit ſehr breiten 

Topaskolibri, Topaza pella Z. 3, natürlicher Größe. 

Fahnen beſetzt. Die kleinen Füße ſind dicht beflaumt. Das Tier iſt erzgrün gefärbt, auf der 
Kehle und Oberbruſt tief ſmaragdgoldgrün; die Schwingen ſind purpurbraun, die Flaggen 
der äußerſten Federn ſchwarz mit grünlichem Schiller. Die Länge beträgt 15, die Schwanz— 
länge 9 em. Der ſchöne Vogel iſt in Venezuela und Kolumbien verbreitet, wo er die Küſten⸗ 
und die Hochgebirge bis zu 2000 m Höhe bewohnt. 

Der Helmkolibri, Oxypogon lindeni Parz., kennzeichnet ſich durch ſehr kurzen Schnabel, 
einen Helmbuſch, breitere Flügel, gerade abgeſchnittenen Schwanz und glanzloſes Gefieder, 
das ziemlich gleichmäßig bräunlich erzgrün gefärbt iſt. Der zierliche Vogel bewohnt die 
Anden von Venezuela und Kolumbien. Hier hauſt er in Höhen von 3—4000 m und trägt 
ungemein viel dazu bei, das einſame Gebirge zu beleben. 



Rakenvögel II. 

1. Schweifelfe, Heliactin bilophum Temm. 

5% nat. Gr., S. S. 413. Zeichnung von W. Kuhnert. 

2. Wendehals, Iynx torquilla 

nat. Gr., S. S. 452. W. S. Berridge, F. Z. 8 ındon phot. 
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Flaggenſylphe. Helmkolibri. Sapphokolibri. Schweifelfe. Gemeiner Kolibri. 413 

Der Sapphofolibri, Lesbia sparganura Shaw, fällt auf durch feinen abgeſtuften 

Schwanz, in dem die Steuerfedern nach außen gleichmäßig an Länge zunehmen und die äußer— 

ſten über fünfmal ſo lang ſind als die mittleren. Er iſt auf der Oberſeite ſcharlachrot, auf 

dem Kopf und der Unterjeite metalliſchgrün. Die Schwingen ſind purpurbraun, die Schwanz— 

federn braun, an der Wurzel glänzend und feurig orangerot bis gegen die Spitze hin, an 

dieſer tief ſchwarzbraun. Das Vaterland iſt Bolivia, Argentinien und die Anden von Chile. 

Gemeiner Kolibri, Trochilus colubris L. Natürliche Größe. 

Bei dem Männchen der Schweifelfe, Heliactin bilophum Tem. (. die beigeheftete Tafel 

„Rafenvögel II“, 1), bildet das Kopfgefieder über jedem Auge einen Büſchel von ſchmalen, 

wunderbar glänzenden Federn, die an der Wurzel purpurglänzend, nach der Spitze goldig 

und grünlich ſind; nur die längſten von ihnen ſind glanzlos ſchwarz. Kehle, Vorderhals und 

Wangen find tief ſamtſchwarz, die übrige Anterſeite iſt weiß, die Oberſeite erzgrün, der Ober— 

kopf ſtahlblau. Im keilförmigen Schwanze ſind die äußeren weißen Steuerfedern ſtark ſtufig 

abgeſetzt. Die Länge beträgt 12 em. Der prachtvolle Vogel bewohnt die Campos im Inneren 

der braſiliſchen Provinz Minas Geraes. 

Der Kolibri ſchlechthin, Trochilus colubris L., iſt gekennzeichnet durch den glatten, 

mehr als kopflangen Schnabel, den tief ausgeſchnittenen Schwanz und die kurzen, ſchwachen, 
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ſchlankläufigen Füße. Das Gefieder der Oberſeite iſt dunkel bronzegrün, das des Kinnes 
und der Kehle bis auf die Halsjeiten hoch kupferig feuerrot, unter gewiſſem Lichte leicht ins 
Grüne ſchimmernd, das der Unterſeite ſchmutzig weiß, der Leibesſeiten erzgrün, der Schwingen 
und äußeren Schwanzfedern dunkelbraun mit ſchwachem Metallſchimmer. Das Auge iſt 
braun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß bräunlich. Der Kolibri bewohnt vorzugsweiſe die 
öſtlichen Vereinigten Staaten von Nordamerika, vom 57. Breitengrad bis zum äußerſten 
Süden, verbreitet ſich aber hier von der Küſte des Atlantiſchen bis zu der des Stillen Meeres; 
auf ſeinem Winterzuge beſucht er auch Mittelamerika und die Weſtindiſchen Inſeln. 

Die Gattung der Zwergelfen (Chaetocercus Gray) enthält die kleinſten aller Kolibris 
und damit die kleinſten Vögel überhaupt. Der Schnabel iſt ganz gerade oder ſehr ſchwach 
gebogen. Im kurzen Schwanze der Männchen ſind die mittleren Paare der Steuerfedern ſtark 
verkürzt, die äußeren aber ſteif und fadenförmig. 

Unter den Zwergelfen iſt die hHummelelfe, Chaetocercus bombus Gd., die allerkleinſte, 
kaum 6,5 em lang. Oberſeite und mittlere Schwanzfedern ſind metalliſchgrün, ebenſo die Bruſt 
und Unterjeite, dieſe jedoch in der Mitte grau. Die Kehle iſt von einem glitzernd roſenroten 
Schuppenſchild bedeckt. Ecuador und Nordperu ſind die Heimat des winzigen Vögelchens. 

Ein überaus reizendes Tier iſt die Prachtelfe, Lophornis magnificus Vieill. (ſ. die 
beigeheftete farbige Tafel), die das ſüdöſtliche Braſilien bewohnt. Das Halsgefieder der 
Männchen iſt beſonders entwickelt, indem es einen prächtigen Kragen bildet, der aus langen, 
wundervoll gezeichneten Federn beſteht und entweder angelegt oder abſtehend getragen 
wird; das Gefieder des Scheitels iſt ebenfalls verlängert. Es iſt braunrot gefärbt, Kopf, 
Bruſt und Kücken find grün, herrlich ſchillernd, die Kragenfedern ſind weiß, an der Spitze 
goldgrün, an der Wurzel zimtfarben. Aber die Vorderbruſt zieht ein weißes Band, der 
Schwanz iſt rotbraun. 

Bei weitem die merkwürdigſte unter allen Kolibriarten iſt die Wunderſylphe, Lod- 
digesia mirabilis Doure. Der Schwanz des alten Männchens enthält nicht mehr als vier 
Steuerfedern. Davon iſt das innere Paar ganz kurz, kaum 1 em lang, ſteif und unter den 
Schwanzdeckfedern verborgen, von denen ein Paar lang und ſpitz, wie ein Schwalbenſchwanz, 
Sem weit nach hinten vorragt. Die beiden äußeren Steuerfedern ſind von geradezu abenteuer— 
licher Bildung: ſie ſind enorm verlängert, tragen am Ende ihres kahlen Schaftes eine breite 
Fahne, ſind in ſeitlicher Richtung halbkreisförmig nach vorn gekrümmt und — kreuzen ſich. 
Das wunderbare Vögelchen lebt in Nordperu in Höhe von 2100 bis 2700 m. Nachdem es 
1836 von dem Botaniker Matthews entdeckt worden war, blieb das von dieſem gefundene 
Exemplar bis 1881 das einzig bekannte. Neuerdings gelangte es in etwas größerer Zahl 
in die europäiſchen Sammlungen, gilt aber immer noch als außerordentliche Seltenheit. 

Die Kolibris gehören ausſchließlich Amerika an und ſind mehr als die meiſten übrigen 
Vögel für dieſen Erdteil bezeichnend. Sie finden ſich hier, ſoweit die Erde fähig iſt, Blumen 
zu erzeugen, vom Fraſerfluſſe und Labrador im Norden bis zum Feuerland im äußerſten 
Süden. Dabei ſteigen fie in den Bergen der Andenkette bis zu 4000 und 5000 m empor; ſie 
beſuchen die Krater der noch tätigen wie der erloſchenen Vulkane, zu denen ſich kaum ein an— 
deres höheres Wirbeltier verirrt. Der vom Forſchungsdrang emporgetriebene Menſch hat ſie 
in ſolchen Höhen brütend gefunden, während Schnee und Hagel ihn umtobten, und während 
er meinte, in jenen Höhen neben dem Kondor das einzige lebende Weſen zu ſein. 

Im allgemeinen darf behauptet werden, daß jede Gegend, ja jede Ortlichkeit ihre eigenen 
Arten beſitzt, denn mehr als alle übrigen Vögel ſind dieſe Kleinodien der Klaſſe wenigſtens 
der Mehrzahl nach an das Vorhandenſein beſtimmter Blumen oder Blüten gebunden: ſie 
haben innigſte Verbindung mit der Pflanzenwelt. Blüten, die dieſen Beute gewähren, werden 
von jenen niemals beſucht, und Blumen, die einige ernähren, ſcheinen für andere nicht vor— 
handen zu ſein. Damit ſteht im Zuſammenhang, daß für eine beſtimmte Gegend nicht die 
Menge der Blütenpflanzen, ſondern deren Mannigfaltigkeit den größeren Artenreichtum an 
Kolibris zur Folge hat. Dieſe Bedingung iſt am beſten in den tropiſchen Gegenden Amerikas 
erfüllt, aber nicht etwa in den Wäldern der Niederungen, ſondern in den Gebirgsgegenden 
Süd- und Mittelamerikas mit ihrer außerordentlich geſtaltenreichen Pflanzenwelt, und hier 
werden tatſächlich die meiſten Arten von Kolibris angetroffen. 
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Aus dieſem Grunde ſcheint auch Mexiko ein von den Kolibris beſonders bevorzugtes 
Land zu ſein: es iſt die Heimat von etwa einem Fünftel aller bekannten Arten, und es läßt ſich 
vorausſagen, daß zu denen, die man hier fand, bei einer weiteren Durchforſchung dieſes 
großen Gebietes wohl noch eine Anzahl bisher unbekannter hinzukommen wird. Mexiko 

vereinigt freilich alle Bedingungen für eine ſolche Mannigfaltigkeit: es iſt das wechſelreichſte 
Land Mittelamerikas, hat alle Höhengürtel und damit gleichzeitig die verſchiedenen Jahres- 

zeiten oder wenigſtens deren Wärmegrade. Der Beobachter, der dieſes wunderbare Stück Erde 
betritt, ſieht ſich überall umſchwebt von den ſchimmernden Geſtalten. Er findet ſie in der 
heißen Tiefe wie in der eiſigen Höhe, da, wo das Waſſer ſeine belebende Kraft äußerte und die 
ganze Fülle der Tropenländer erzeugte, dort, wo die ſonnenverbrannte Ebene nur den Kaktus 

ernährt, und von hier aus bis zu den ſteinigen Halden der Feuerberge empor. Ihre belieb— 
teſten Aufenthaltsorte bleiben aber unter allen Amſtänden die blumigen Wieſen und das 

Wunderſylphe, Loddigesia mirabilis Boure. ½ natürlicher Größe. 

blühende Geſtrüpp der Steppenlandſchaften, in Blüte ſtehende Gebüſche und Gärten. Hier 
ſieht man ſie dicht über dem Boden dahinjagen, von einer Blume zur anderen gaukeln und 
oft in inniger Gemeinſchaft mit honigtrinkenden Bienen und nektarſaugenden Schmetterlingen 
ihrer Jagd obliegen. 

Noch konnte nicht mit Sicherheit feſtgeſtellt werden, inwieweit auch die nicht wandern— 
den Kolibriarten als Standvögel anzuſehen ſind. Man darf vorausſetzen, daß keine einzige 
Art jahraus jahrein an derſelben Ortlichkeit verweilt, vielmehr, der Jahres- oder wenigſtens 
der Blütezeit entſprechend, bald hierhin, bald dorthin ſich wendet, möglicherweiſe mit Aus— 
ſchluß der Niſtzeit beſtändig umherſtreicht. Insbeſondere werden die Bewohner der Höhe 
zeitweilig gezwungen fein, in tiefere Gegenden hinabzuſteigen. Einen regelmäßigen Zug haben 
die in dem nördlichen oder ſüdlichen gemäßigten Gürtel heimiſchen Arten. Sie erſcheinen faſt 
mit derſelben Regelmäßigkeit wie bei uns die Schwalben, verweilen im Lande, brüten und 
treten mit Einbruch der kalten Jahreszeit wiederum eine Reiſe nach wärmeren Gegenden an. 

Das Kommen und Gehen der ſtreichenden und ziehenden Kolibris iſt freilich immer 
ſchwer zu beobachten. Auch das ſchärfſte Auge verliert den fliegenden Vogel oder iſt nicht 
mehr fähig, ihn wahrzunehmen, und ebenſowenig kann das Ohr Aufſchluß geben über die 
Richtung und Entfernung, in der er ſich bewegt. Der Kolibri überraſcht ſtets, denn ſein 
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Erſcheinen iſt immer zauberhaft. Er iſt plötzlich da, ohne daß man eigentlich recht weiß, 
woher er gekommen iſt, und verſchwindet ebenſo plötzlich wieder. 

Wenn man das Leben dieſer Vögel begreifen will, muß man vor allen Dingen ihren 
Flug kennen zu lernen ſuchen. Er beſtimmt ſozuſagen ihr ganzes Leben; er ſtellt den Kolibri 
erſt als das dar, was er iſt. Kein anderer Vogel fliegt wie er, und deshalb kann er auch mit 
anderen nicht verglichen werden. „Bevor ich ſie nicht geſehen hatte“, ſagt H. de Sauſſure, 
„konnte ich mir niemals eine Vorſtellung davon machen, daß ein Vogel mit ſolcher Schnellig— 
keit ſeine Flügel zu bewegen vermöge, wie die Kolibris es tun. Sie luſtwandeln in der Luft, 
bald blitzſchnell dahinſchießend, bald wiederum auf einer Stelle ſich erhaltend. Ihr Flug iſt 
zweifach verſchieden: das pfeilſchnelle Dahinſchießen in gerader Richtung unterſcheidet ſich 
in jeder Beziehung von dem Schweben auf einer Stelle. Es iſt klar, daß letztere Bewegung 
die größte Kraftanſtrengung erfordert; denn der Kolibri muß, um ſich im Gleichgewicht zu 
erhalten, mit gleicher Kraft die Flügel nach oben wie nach unten ſchlagen. Dieſe Bewegung 
iſt ſo ſchnell, daß man von den Flügeln zuletzt nichts mehr wahrnimmt.“ Aber auch das 
ganze Betragen und Weſen dieſer Vögel iſt haſtig, „fieberiſch“, wie Sauſſure jagt. „Sie 
leben in erhöhter, kräftigerer Weiſe als irgendein anderes Weſen unſeres Erdballes. Vom 
Morgen bis zum Abend durcheilen ſie die Lüfte beim Suchen nach honiggefüllten Blumen. 
Man ſieht ſie ankommen, wie der Blitz ſich ſenkrecht vor einer Blume aufſtellen, ohne jegliche 
Stütze ſich ſtillhalten, den Schwanz fächerförmig breiten und währenddem ihre Zunge wieder— 
holt in das Innere der Kelche tauchen. Niemals laſſen ſie ſich auf einer Blüte nieder, und es 
gewinnt den Anſchein, als wären ſie ſtets bedrängt, immer ſo eilig, daß ihnen hierzu die Zeit 
gebräche. Sie ſchießen herbei, halten jählings an, ſetzen ſich höchſtens einige Sekunden lang 
auf einem kleinen Zweige nieder und fliegen wiederum davon mit ſolcher Schnelligkeit, daß 
man ihr Abfliegen kaum bemerkt.“ „Die Genauigkeit und Sicherheit des Fluges“, bemerkt 
Stolzmann, „it faſt unbegreiflich für ein jo kleines Vögelchen, das während einer Sekunde 
ſeine Richtung blitzſchnell wechſelt, und gerade hierin liegt ſeine größte Meiſterſchaft.“ Weitere 
Bewunderung erregt ihre Ausdauer, denn die meiſten Arten fliegen während des ganzen 
Tages und laſſen ſich nur für Augenblicke nieder. 

Solange der Kolibri ſich auf einer Stelle erhält, vernimmt man kein Geräuſch des Flügel— 
ſchlages; ſowie er ſich aber in ſchnellere Bewegung ſetzt, bringt er einen eigentümlich ſcharfen, 
ſummenden Ton hervor, der der Geſamtheit geradezu den Namen „humming birds“, d. h. 
„Summvögel“, verſchafft hat. Dieſer Laut iſt verſchieden, je nach den verſchiedenen Arten, 
bei den größeren im allgemeinen dumpfer als bei den kleineren, bei einzelnen ſo ausgeſprochen, 
daß man ſie mit aller Sicherheit an ihrem Geſumme erkennen kann. 

Unmwillfürlich kommt man immer wieder darauf zurück, den Kolibri als einen gefiederten 
Schmetterling anzuſehen. Dies iſt nicht bildlich, ſondern buchſtäblich zu verſtehen. „Bei 
meinem erſten Schritte in die Steppen Jamaicas“, erzählt Sauſſure, „ſah ich ein ſchimmernd 
grünes Inſekt eiligen Fluges vor einem Buſch ankommen und wiederholt von einem Zweige 
zum anderen gleiten. Ich war im höchſten Grade überraſcht von der außerordentlichen Ge— 
wandtheit, mit der das Tierchen meinem Netz entging, und als ich es endlich erlangt hatte, 
noch weit mehr, anſtatt eines Kerbtieres einen Vogel gefangen zu haben. In der Tat und 
Wahrheit, nicht allein die Geſtalt, ſondern auch die Haltung, die Bewegungen, die Lebens— 
weiſe der Inſekten ſind die der Kolibris.“ Aber merkwürdig genug: die Kolibris ſcheinen in 
den ihnen äußerlich ſehr ähnlichen Schmetterlingen mindeſtens Beeinträchtiger ihres Gewerbes 
zu erblicken. Nach Sauſſures Beobachtungen liefern ſie den Schwärmern förmliche Kämpfe, 
verfolgen ſie von Blume zu Blume, von Zweig zu Zweig und ſtoßen auf ſie los, um fie zu 
vertreiben. Häufig zerſtoßen ſie ihnen die Flügel. Dieſe Angriffe geſchehen offenbar aus 
Futterneid und ſind im höchſten Grade bezeichnend für die Verfolger wie für die Verfolgten. 
Die unerreichbare Gewandtheit und Schnelligkeit der Bewegungen verleiht dem Tierchen 
eine Sicherheit und Furchtloſigkeit, die auf das höchſte überraſcht. 

Das prachtvolle Farbenſpiel der Kolibris ſchildert uns Schomburgk in begeiſterten 
Worten. „Das Auge“, ſagt er, „das einen Augenblick vorher die Blüte noch ſtill bewundert 
hatte, ſah im nächſten Augenblicke einen Topaskolibri darüber ſchweben, ohne ſich Rechen— 
ſchaft geben zu können, wie er dahin gekommen, bis dieſer ebenſo gedankenſchnell an einer 
anderen Stelle zitternd und flimmernd über dem Blütenſchmucke hing. Wandte ich das 
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trunkene Auge einer anderen Richtung, einem anderen Baume zu, jo fand ich dasſelbe täu- 
ſchende und entzückende Spiel: hier begegnete ich dem lieblichen Rubin, dort dem glühenden 
Goldtropfen oder dem tauſendfach widerſtrahlenden Saphir, bis ſich endlich alle dieſe fliegenden, 
flimmernden Funken zum reizendſten Kranze vereinigten, plötzlich aber, wieder geſchieden, 
das frühere neckende Spiel begannen.“ Bemerkt muß hierzu werden, daß der Farbenſchimmer 
gewöhnlich nur bemerkt wird, wenn der Kolibri ruht oder ſich ſchwirrend auf einer Stelle 
hält, nicht aber, wenn er ſich fliegend weiterbewegt. 

Sind unſere Vögel vom längeren Fluge ermüdet, ſo ſuchen ſie im Gezweig eine geeig— 
nete Stelle zur Ruhe, benutzen aber dieſe Zeit gewöhnlich noch zur Ordnung des Gefieders 
und Reinigung ihres Schnabels. Auf dem Boden ſind ſie ebenſo fremd wie die Segler: ſie 
wiſſen ſich hier nicht zu behelfen, denn ſie ſind unfähig, zu gehen. 

Einer althergebrachten Meinung zufolge ſoll kein Kolibri ſingen können. Dem iſt aber 
entgegenzuhalten, daß bei mehreren Arten ein gegliederter, wohltönender Geſang feſtgeſtellt 
wurde, daß man bei anderen lodende, feine, zwitſchernde Töne hörte, während freilich die 
meiſten Beobachter nur von rauhen, ſchrillen, ſchnarrenden Lauten zu berichten wiſſen. 

Die Sinne der Kolibris ſcheinen ziemlich gleichmäßig und hoch entwickelt zu ſein. Alle 
Beobachtungen laſſen mit Beſtimmtheit ſchließen, daß das Geſicht ausnehmend ſcharf ſein muß. 
Man erkennt dies an ihren Bewegungen im Fluge und muß es vorausſetzen, wenn man ſieht, 
wie ſie unſerem Auge vollſtändig unſichtbare Inſekten im Fluge fangen. Ebenſo dürfen wir 
überzeugt ſein, daß ihr Gehör dem anderer Vögel nicht nachſteht, wenn auch hierüber be— 
ſtimmte Beobachtungen nicht vorliegen. Der Taſtſinn iſt wenigſtens in der Zunge gewiß hoch 
entwickelt; denn wäre dies nicht der Fall, ſo würde es den Vögelchen unmöglich ſein, den Haupt— 
teil ihrer Nahrung aus der Tiefe der Blumen hervorzuziehen. Die Zunge übernimmt hier 
faſt genau dieſelbe Arbeit wie die der Spechte: ſie prüft die anderen Sinnesorganen unzugäng— 
lichen Schlupfwinkel. Ihr feines Gefühl erkundet die Beute und leitet das Werkzeug ſelbſt 
beim Aufnehmen. Geſchmack beweiſen die Kolibris durch ihre Vorliebe für Süßigkeiten. 

Dies führt uns weiter zur Betrachtung der Ernährungsweiſe der Kolibris. Wir wiſſen 
bereits, daß ſie ihre Nahrung hauptſächlich in Blüten ſuchen. „Die Kolibris“, ſagt Stolzmann, 
„nehmen zufolge ihres eigentümlichen Nahrungserwerbes im Haushalte der Natur eine Stel— 
lung ein wie kein einziges anderes geflügeltes Tier. In der Alten Welt werden ſie in dieſer 
Beziehung durch bienenartige Inſekten und Schmetterlinge vertreten. Die Schmetterlinge des 
ſüdlichen Amerika aber können mit jenen viel ſtärkeren Wettbewerbern nicht konkurrieren und 
haben ihre Lebensgewohnheiten zum Teil in anderer Richtung ausgebildet. Während die Tag— 
falter der Alten Welt eine große Menge des Blumenhonigs genießen, verſammeln ſich die Süd— 
amerikas an den Ufern der Bäche (was viele der Alten Welt auch tun!) bei verweſenden Früchten 
und tieriſchen Exkrementen und ſaugen verſchiedene andere Säfte. Im Verlauf der ſechs Jahre, 
die ich in Südamerika zubrachte, habe ich, ſoweit ich mich erinnere, nie einen Tagſchmetterling 
auf einer Blume geſehen. Die Kolibris müſſen bei der Befruchtung der Blumen eine wichtige 
Rolle ſpielen. Ich habe oft Individuen mit von Pollen gelben Stirnen geſehen, und gewiß 
werden ſie in dieſer Beziehung viel tatkräftiger wirken als Inſekten. Ein Kolibri, die ver— 
körperte Beweglichkeit, kann ſeinen Schnabel innerhalb einer Minute in ein Dutzend Blumen— 
kelche ſtecken, und dieſes Geſchäft beſorgt er faſt den ganzen Tag lang. Eine Biene oder 
Hummel iſt zufolge des Baues ihrer Saugwerkzeuge und der Füllung ihres Saugmagens 
im Intereſſe der Brut lange an einer Blume beſchäftigt.“ Es beſteht in der Tat unzweifel— 
haft zwiſchen Kolibris und amerikaniſchen Blütenpflanzen ein ähnliches Verhältnis gegen— 
ſeitiger Anpaſſung, das in der Länge und Form der Schnäbel einerſeits, der Blüten anderſeits 
zum Ausdruck kommt, wie in anderen Ländern zwiſchen Blüten und Inſekten. 

Lange Zeit beſtand die irrige Meinung, daß die Kolibris die Blüten nur des Honigs 
wegen beſuchten und ſich in der Hauptſache davon nährten. Die wiſſenſchaftliche Unter— 
ſuchung aber hat gezeigt, daß der Blütenhonig hierbei nur eine mittelbare Rolle ſpielt, in— 
dem er zunächſt kleine Inſekten, meiſt in ſehr großer Zahl, veranlaßt, kurz nach dem Auf— 
blühen in die Blüten zu kriechen, um dort den ſüßen Saft zu naſchen, und dieſe Kerbtiere erſt 
ſind es, denen die Kolibris nachſtellen und die letztere zu den Blüten herbeilocken. Wir laſſen 
hierüber noch die Ausführungen Audubons folgen. „Die Nahrung der Kolibris“, ſchreibt er, 
„beſteht vorzugsweiſe aus Inſekten, hauptſächlich aus Käfern. Dieſe, zuſammen mit kleinen 
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Fliegen, werden gewöhnlich in ihrem Magen gefunden. Sie leſen die erſteren von den Blumen 
ab und fangen die letzteren im Fluge. Der Kolibri könnte als ausgezeichneter Fliegenfänger 
angeſehen werden. Nektar oder Honig, der aus den verſchiedenen Pflanzen aufgeſogen wird, 
iſt gewiß ungenügend, ihn zu erhalten; er dient vielleicht mehr, um den Durſt zu ſtillen. Von 
vielen dieſer Vögel, die in der Gefangenſchaft gehalten und mit Honig oder Zucker ernährt 
wurden, habe ich erfahren, daß ſie ſelten mehrere Monate am Leben blieben, und wenn ſie 
dann unterſucht wurden, fand man ſie im höchſten Grade abgemagert; andere hingegen, 
denen zweimal täglich friſche Blumen aus den Wäldern oder aus den Gärten gebracht wurden, 
und deren Gefängnis nur mit Gazenetzen, durch die kleine Inſekten eindringen konnten, ver— 
ſchloſſen war, lebten zwölf Monate und wurden dann noch freigelaſſen.“ Selbſtverſtändlich 
werden die Kolibris die Inſekten nicht nur in den Blüten, ſondern auch an allen anderen 
Orten wegnehmen, wo ſie ihrer habhaft werden können. 

Heimat, Ortlichkeit und andere äußere Verhältniſſe ſowie beſonders die Verſchiedenheit 
der Blumen, die Nahrung gewähren, üben einen ſehr großen Einfluß auf die Lebensweiſe 
der einzelnen Kolibris aus. Faſt alle Kolibris ſind echte Tagvögel. Sie lieben die Wärme 
und ſuchen den Schatten nicht, leiden dagegen ſehr unter der Kälte. Deſſenungeachtet gibt 
es mehrere, die als Dämmerungsvögel bezeichnet werden dürfen und nur in den Früh- oder 
Abendſtunden ihre Jagd betreiben, während des heißen Mittags aber im tiefen Schatten 
der Bäume der Ruhe pflegen. Oft werden Kolibris in großen Schwärmen beobachtet, und 
Stedmann berichtet, daß er um gewiſſe Bäume oft ſo viele Kolibris zugleich habe ſchwärmen 
ſehen, daß ein Geſumme entſtanden ſei wie von einem Weſpenſchwarme. Dasſelbe hat mir 
Röhl, der länger als zwanzig Jahre in Venezuela gelebt hat, erzählt; er bemerkte jedoch 
ausdrücklich, daß eine ſolche maſſenhafte Anſammlung nur dann ſtattfinde, wenn im An— 
fange der Blütezeit ein Baum plötzlich viele ſeiner Blüten geöffnet habe. Gewöhnlich er— 
ſcheint ein Kolibri nach dem anderen, und jeder verweilt nur kurze Zeit an demſelben Orte. 
Auch von anderen Forſchern werden die Kolibris keineswegs als geſellig geſchildert; viel— 
mehr folgt jeder ſeinem eigenen Willen und treibt nur eigene Geſchäfte, nicht einmal die 
Pärchen halten zuſammen, dagegen ſind Kampf und Streit mit Artgenoſſen, mit Angehörigen 
anderer Kolibriarten und auch ganz anderer Vogelarten an der Tagesordnung. 

Im Vergleich zu ihrer liliputaniſchen Größe ſind die Kolibris überhaupt äußerſt heftige 
und reizbare Geſchöpfe. Sie fühlen ſich keineswegs ſchwach, ſondern ſind ſo ſelbſtbewußt, dreiſt 
und angriffsluſtig, daß ſie, wenn ihnen dies nötig ſcheint, jedes andere Tier anfallen. Wütend 
ſtoßen ſie auf kleine Eulen und ſelbſt auf große Falken herab; angriffsluſtig nahen ſie ſich 
ſogar dem Menjchen. Bullock, der ebenfalls von ihren Angriffen auf Falken erzählt, glaubt, 
daß ſie den nadelſcharfen Schnabel gegen die Augen anderer Vögel richten und dieſe da— 
durch in eilige Flucht treiben: das Wahre an der Sache wird wohl ſein, daß ſie ſelbſt einem 
Falken den Mut rauben, weil dieſer nicht imſtande iſt, ſie zu ſehen, und trotz ſeiner gewal— 
tigen Waffen ſeine Machtloſigkeit ihnen gegenüber erkennen muß. Es mag ein reizender An— 
blick ſein, wenn ein ſolcher Rieſe vor jo zwerghaften Feinden flüchtet. Abgeſehen von der Brut- 
zeit, während der die Kolibris jedes Weſen angreifen, das ſich dem Neſte nähert, beweiſen ſie 
ſich dem Menſchen gegenüber in hohem Grade zutraulich. Sie ſind durchaus nicht ſcheu, laſſen 
ſich in größter Nähe betrachten, fliegen ohne Bedenken dicht vor dem Auge des Beobachters 
hin und her und verweilen, ſolange dieſer ſich ruhig verhält, ohne jegliche Beſorgnis. 

Gegen die Paarungszeit hin zeigen ſich die Kolibris noch einmal ſo lebendig und noch 
einmal ſo kampfluſtig wie ſonſt. „Nichts“, ſagt Bullock, „kann die Wildheit erreichen, die ſie 
bekunden, wenn ein anderes Männchen derſelben Art während der Brütezeit dem Standort 
eines Paares ſich nähert. Unter dem Einfluſſe der Eiferſucht werden ſie geradezu wütend und 
kämpfen jetzt miteinander, bis einer der Gegner entſeelt zu Boden fällt. Ich habe einen der— 
artigen Kampf mit angeſehen, und zwar während eines ſchweren Regens, deſſen Tropfen 
meiner Anſicht nach genügend ſein mußten, die wütenden Kämpfer zu Boden zu ſchlagen.“ 
Bei vielen Kolibriarten hat man ein bejonderes Liebeswerben der Männchen beobachtet, das 
in Flugkünſten und Lufttänzen, in eigenartigen Stellungen und Haltungen des Körpers, in 
ungewöhnlichen Lauten oder auch in wohltönendem Geſange beſtehen kann. Eine anmutige 
Schilderung gibt Audubon. „Ich wünſchte“, ſagte er, „daß ich auch andere des Vergnügens 
teilhaftig machen könnte, das ich empfunden habe bei der Beobachtung einzelner Pärchen 
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dieſer lieblichen Geſchöpfe, während ſie ſich gegenjeitig ihre Liebe erklären: wie das Männ- 
chen ſein Gefieder und ſeine Kehle ſträubt, wie es auf den Schwingen dahintanzt und um ſein 
Weibchen ſich bewegt, wie raſch es ſich zu den Blumen herabſenkt und mit beladenem Schnabel 
wieder zurückkehrt, um dieſen der Gattin zu reichen, wie beſeligt es zu ſein ſcheint, wenn ſie 
ſeine Zärtlichkeiten erwidert, wie es mit ſeinen kleinen Schwingen ſie fächelt, als ob ſie eine 
Blume wäre, und wie es ſie mit Inſekten atzt, die es ihr zu Gefallen geſucht hat, wie dieſe 
Aufmerkſamkeit ihrerſeits mit Genugtuung empfangen, und wie kurz darauf die wonnevolle 
Vereinigung beſiegelt wird, und dann, wie der Mut und die Sorgfalt des Männchens ſich 
verdoppelt, wie es ſelbſt den Kampf mit dem Tyrannen aufnimmt, wie es den Blauvogel und 
die Purpurſchwalbe bis zu ihren Niſtkaſten verfolgt und hierauf mit ſummenden Flügelſpitzen 
freudig zurückkehrt an die Seite der Gattin; doch dieſe Proben der Zärtlichkeit, Treue und des 
Mutes, die das Männchen vor den Augen der Gattin an den Tag legt, die Sorgfalt, die es 
ihr beweiſt, während es auf dem Neſte ſitzt, kann man wohl ſehen, nicht aber beſchreiben!“ 

Alle Arten von Kolibris bauen ähnliche Neſter, und alle Arten legen nur zwei weiße, 
längliche, im Verhältnis ſehr große Eier, die beiſpielsweiſe beim Gemeinen Kolibri 13,3 mm 
in der Länge und 9 mm in der Breite meſſen. 

„Im allgemeinen gilt von den Neſtern“, ſagt Burmeiſter, „daß ihre Grundlage ein weicher, 
baumwollähnlicher Stoff, aber gerade keine echte Baumwolle iſt, und daß mit ihm andere 
feſte Pflanzenteile, namentlich Baumflechten, trockene, zartere Pflanzenſtoffe und die braunen 
Schuppen der Farnkrautwedel verwebt ſind. Solche verſchiedene Lagen kommen mitunter 
an einem Neſte zugleich vor, bei anderen dagegen nur dieſe oder jene. Die Flechten find ſehr 
verſchieden, nur ſcheint eben jede Art von Kolibris eine beſondere Sorte und keine andere 
bei ihrem Bau zu verwenden.“ Ebenſo werden von den verſchiedenen Arten meiſt ganz be— 
ſtimmte Orte zur Anlage des Neſtes ausgewählt: manche bauen in die Aſtgabeln der Bäume 
und Sträucher, andere auf die Wedel hoher Farne, viele aber auch auf den Boden, zwiſchen 
die ſteifen Halme wilder Gräſer. Bei einigen Arten beteiligt ſich das Männchen am Bau 
des Neſtes, im allgemeinen aber ſcheint das Weibchen den größten Teil der Arbeit verrichten 
zu müſſen. Die meiſten Arten ſollen jährlich mehrere Male brüten, der Gemeine Kolibri im 
nördlichen Nordamerika nur einmal. Bei letzterem dauert die Bebrütung 14 Tage; die Jungen 
kommen nackt, blind und höchſt unbeholfen zur Welt und werden erſt nach vier Wochen flügge. 

Die Schönheit und Zierlichkeit der Kolibris haben dieſen die Liebe aller Amerikaner er— 
worben. Deshalb ſtellt man ihnen auch eigentlich nur dann nach, wenn ein Sammler dies 
wünſcht. Mit feinem Vogeldunſt kann man ſie leicht erlegen. Man braucht ſich nur unter 
einen blühenden Baum auf die Lauer zu legen und im geeigneten Augenblick aus der rich— 
tigen Entfernung auf den vor der Blume ſchwebenden Kolibri zu ſchießen. Auf dieſe Art 
kann man in einem Vormittag ſo viele erlegen, wie man eben will. Wirklichen Nutzen gewähren 
die Toten übrigens nur dem Naturforſcher, denn die Zeiten, in denen die vornehmen Meri- 
kaner ihr Kleid mit Kolibribälgen ſchmückten, ſind vorüber. Freilich iſt es auch jetzt noch zeit— 
weilig Mode, Damenhüte mit den Bälgen der reizenden Geſchöpfe auszuſtatten. 

Außer dem Menſchen ſcheinen die Kolibris wenige oder gar keine Feinde zu haben. Es 
it kaum anzunehmen, daß ſie dem Angriffe der Raubvögel oder der Raubtiere überhaupt 
ausgeſetzt ſind, denn es gibt kein Raubtier, das ihnen an Schnelligkeit gleichkäme; außerdem 
würde die dürftige Beute die große auf ſie verwendete Mühe nicht entfernt lohnen. Die 
Jungen hingegen mögen oft die Beute der kletternden Raubſäugetiere und der neſterplün— 
dernden Vögel werden: darauf läßt wenigſtens der Eifer ſchließen, mit dem Kolibris der— 
artige Vögel anzugreifen pflegen. Die gefährlichſten Feinde der Eier und der Jungen dürften 
aber die kletternden Baumſchlangen ſein, und zwar die Nachtformen noch mehr als die Tag— 
formen, deren fie ſich beſſer zu erwehren verſtehen: „Sogar die flüchtige Baumſchlange“, 
ſagt Martin, „welche es auf die Jungen im Neſte abgeſehen hatte, wird von dem Kolibri mit 
dem Schnabel in die Augen geſtochen, bevor ihr giftiger Zahn ihn erreichen kann. Sie krümmt 
ſich in ohnmächtigem Schmerze und fällt endlich hilflos zu Boden.“ Im allgemeinen ſcheinen 
die geflügelten Edelſteine wenig behelligt zu ſein. Dies beweiſt ſchon die außerordentliche 
Anzahl, in der ſie ungeachtet ihrer geringen Vermehrung überall auftreten. 

Die fünfte, ſehr kleine Unterordnung der Rakenvögel, die ausſchließlich auf Afrika be- 
ſchränkten Mäuſevögel, wollen wir hier übergehen. 

97 * 



420 13. Ordnung: Rakenvögel: Familie: Nageſchnäbler. 

Sechſte Unterordnung: Nageſchnäbler. 

Arge Träumer, bei denen aber das prachtvolle Gefieder einigermaßen mit dem ſtillen 

und langweiligen Weſen ausſöhnt, ſind die Angehörigen der Anterordnung der Nage— 
ſchnäbler oder Surukus, die 
nur eine aus 54 Arten beſtehende, 
über die Wendekreisländer der 
Alten und der Neuen Welt ver— 
breitete Familie bilden. Sie kenn⸗ 
zeichnen ſich durch geſtreckten, aber 
reichbefiederten Leib, ſehr kurzen, 
breiten Schnabel mit hakiger Spitze 
und bauchig nach hinten vortreten— 
den Kieferrändern, die oft gezäh— 
nelt ſind, ferner ſehr kleine und 
ſchwache Füße, deren erſte und 
zweite Zehe dauernd nach rück— 
wärts gewendet ſind. Der Schna— 
belgrund iſt mit Borſten umſtellt. 
Eigentümlich zart und dünn iſt die 
Körperhaut, ſo dünn, daß das 
Präparieren der Bälge überaus 
ſchwierig iſt. Durch die Weichheit 
ihrer Haut und ihres Gefieders ſo— 
wie durch den weit geſpaltenen 
Schnabel und die auffallend klei— 
nen Füße erinnern die Nage— 
ſchnäbler an die Nachtſchwalben. 
Die Ahnlichkeit beider Gruppen 
tritt bei den ganz unſcheinbar 

bräunlich gefärbten, ſehr großköpfigen und weitſchnäbeligen 
jungen Vögeln noch auffälliger hervor. Die Unterordnung 
iſt alt: ſchon in den oberen Tertiärſchichten Frankreichs ſind 
Reſte eines echten Nageſchnäblers gefunden worden. 

In den unteren Teilen der Baumkronen der dichteſten 
Wälder ſieht man die Surukus meiſt entweder einzeln oder 
paarweiſe ihr Weſen treiben. Je reicher, je üppiger der 
Wald, um ſo häufiger finden ſie ſich. Aber ſie beſchränken 
ſich keineswegs auf die Niederungen, ſondern ſteigen auch 
zu ſehr bedeutenden Höhen in den Gebirgen empor. 

Träge und träumeriſch ſitzen die Nageſchnäbler auf 
einem Aſt und ſpähen von hier aus in die Runde. Ein 
fliegendes Inſekt reizt ſie zu kurzem Fluge an; ſie verfolgen 
die Beute mit großer Gewandtheit, fangen ſie ſehr geſchickt 
und kehren dann wieder zu einem Ruhepunkte zurück. Aber 
nicht bloß Inſekten, ſondern auch Früchte dienen ihnen zur 
Nahrung; manche Arten ſcheinen ſogar ausſchließlich auf 

e Pflanzenſtoffe angewieſen zu ſein und bemächtigen ſich dieſer 
. in gleicher Weiſe wie einer fliegenden Beute, indem ſie von 

e ap le N ihrem Ruheſitz aus auf eine Frucht oder Beere zufliegen, 
e Gr ſie abpflücken, verſchlingen und hierauf wieder zu ihrem Sitze 

zurückkehren. Die Nageſchnäbler ſind Höhlenbrüter und 
legen 2—4 einfarbige Eier; die meiſten Arten niſten in Baumhöhlen. Die Farbenpracht 
ihres Gefieders, zu deren Beſchreibung die Worte mangeln, iſt in einem Grade hinfällig wie 
bei keinem anderen Vogel. Die Farben ſcheinen wie angehaucht zu ſein: ſie verlieren ſich an 
ausgeſtopften Stücken, wenn ſie dem Lichte ausgeſetzt werden, ſchon nach ſehr kurzer Zeit. 
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Auf Afrika beſchränkt iſt die Gattung der Blumenſurukus (Hapaloderma Sw.), deren 
drei Arten durch den gezähnelten Rand des Oberſchnabels, die ſeitlich verkürzten Schwanz— 
federn und einen hinter dem Auge ſtehenden nackten Fleck gekennzeichnet ſind. 

Hierher gehört die Narina, Hapaloderma narina Steph., ein jehr ſchöner Vogel von 
27—29 em Länge. Beim Männchen ſind die ganze Oberſeite einſchließlich der kleinen Flügel— 
ded- und mittleren Steuerfedern, die Kehle und der Hals prachtvoll und ſchimmernd gold— 
grün, die Unterbrujt und der Bauch dunkel roſenrot, die größeren Flügeldeckfedern grau, 
ſchwärzlich gebändert, die Schwingen ſchwarz mit weißen Schäften, die äußeren Schwanz— 
federn an der Außenfahne weiß, die mittleren grün oder purpurn. 

Levaillant entdeckte die nach einer ſchönen Hottentottin von ihm Narina, d. h. „Blume“, 
genannte Art in den Wäldern Südoſtafrikas, doch findet ſich, nach Neumann, der Vogel über— 
all in Afrika, wo hoher Urwald an Flüſſen anſteht. Er iſt ſcheu und vorſichtig und ver— 
ſteckt ſich vor dem Menſchen hinter Stämme und Aſte, wie ein Eichhörnchen kletternd. 

In ihrem Sein und Weſen hat die Narina etwas ſo Eigentümliches, daß es unmöglich 
iſt, ſie zu verkennen. Sie hält ſich im Sitzen ſehr aufrecht; der Kopf wird tief eingezogen, 
und der Schwanz hängt ſchlaff gerade nach abwärts. Der Flug iſt weich und lautlos, ſanft 
ſchwebend und, ſoviel ich beobachten konnte, ohne jähe Wendungen. „Während der Zeit der 
Liebe“, ſagt Levaillant, „läßt die männliche Narina Laute vernehmen, die Schmerz aus— 
zudrücken ſcheinen; während der übrigen Zeit des Jahres iſt ſie ſehr ſchweigſam.“ Verreaux 
beſtätigt dieſe Angabe und nennt die Stimme ein klagendes und lang verhallendes Geſchrei. 
Aber neben dieſen Lauten gibt der Vogel auch noch andere zu hören: er beſitzt nämlich bauch— 
redneriſche Begabung. Nicht ſelten glaubt man ihn in weiter Ferne, während er in unmittel— 
barſter Nähe ſitzt. Dieſe Angabe kann ich bekräftigen, denn ich habe beſtimmt das ſonderbare 
Schwatzen vernommen, ohne es mir anfänglich erklären zu können. 

Die tropiſchen Urwälder von Wittel- und Südamerika werden bewohnt von der 
25 Arten zählenden Gattung der echten Surukus (Trogon J.), die durch ihre Farbenpracht 
und ihre laute, melancholiſch klagende Stimme viel zur Belebung der ſtillen Wälder bei— 
tragen. Bei der 26 em langen Surukua, Trogon surucura Vieill., iſt das Männchen wirk— 
lich prachtvoll gefärbt. Kopf und Hals bis zur Bruſt herab ſind blauſchwarz; der Rücken iſt 
grün, der Bauch blutrot; die Kopf-, Hals- und Nüdenfedern ſchimmern in Wetallfarben, 
die Kopfſeiten ſtahlblau oder violett, die Kückenteile grünlich, bläulich oder golden; die Flügel— 
deckfedern ſind fein wellenförmig ſchwarz und weiß gezeichnet, der Schwanz iſt blau, an den 
Seiten weiß geſäumt. Beim Weibchen iſt die Oberſeite grau, die Unterſeite roſenrot. 

Der Bompeo, Trogon viridis L., unterſcheidet ſich von der vorigen Art beſonders durch 
den lebhaft dottergelben Bauch und Steiß, iſt aber im übrigen ähnlich gefärbt. Seine Länge 
beträgt 33 em, wovon auf den Schwanz 13 em kommen. 

Die Surukua bewohnt die Urwälder des ſüdlichen Braſilien und nördlichen Paraguay; 
der Pompeo verbreitet ſich über Nordbraſilien und Guayana. Die eine wie die andere Art 
iſt, wo ſie vorkommt, niemals ſelten; der Pompeo gehört ſogar zu den gemeinſten Vögeln 
der Arwälder, die der Prinz von Wied beſuchte. Er lebt in ebenen und bergigen Gegenden 
gleich gern und hält ſich auch an der Seeküſte auf, wo dieſe von Urwald bedeckt iſt. „Aberall“, 
jagt der Prinz von Wied, „ſind dieſe Vögel verbreitet, ſowohl im Sertong und den inneren 
trockenen und erhitzten Waldungen als in den hohen, dunklen, prachtvollen Küſtenwäldern, 
die in Hinſicht der Schönheit und durch ihren erhabenen, majeſtätiſchen Charakter bei weitem 
die Waldungen des inneren Braſilien übertreffen. Sie ſcheinen aber in den Küſtenländern 
viel zahlreicher vorzukommen als in den Gebüſchen des höheren Landes.“ Auf einem freien, 
mäßig hohen Aſte ſitzen beide Arten ſtundenlang unbeweglich oder, wie Schomburgk ſich aus— 
drückt, unverdroſſen, mit eingezogenem Hals und ſchlaff herabhängendem Schwanz auf In— 
ſekten lauernd. Kommt ein ſolches in ihre Nähe, ſo erheben ſie ſich mit leiſem, ſanftem, eulen— 
artigem und nicht reißendem Fluge, fangen die Beute und kehren wieder zu demſelben Sitze 
zurück. Häufig bemerkt man ſie, laut Schomburgk, auf Feigenbäumen, deren Früchte ſie gern 

zu freſſen ſcheinen, gewöhnlich in Geſellſchaft von Schmuckvögeln. 
Die Surukua niſtet in Höhlungen, die ſie ſich in die auf den Bäumen befeſtigten Ter— 

mitenneſter eingräbt. „Ich ſah“, ſagt Azara, „das Männchen wie einen Specht angehängt 
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und beſchäftigt, mit ſeinem Schnabel das Neſt auszuhöhlen, währenddem das Weibchen 
ruhig auf einem benachbarten Baume ſaß und das Männchen durch ſeine Blicke anzufeuern 
ſchien.“ Im September iſt das Neſt vollendet, und das Weibchen legt nun ſeine 2—4 
weißen Eier. Die Erlegung dieſer und anderer Surukus iſt leicht und mühelos. Denn ſelbſt 
wenn man einen ſolchen Vogel zunächſt nicht ſieht, kann man ſich ſeiner bemächtigen, da er 
ſich durch den unſchwer nachzuahmenden Ruf herbeilocken läßt und dann in unmittelbarer 
Nähe des Jägers ſeinen Sitz nimmt. Die Braſilier wenden dieſes Kunſtſtück an, wenn es 
ihnen, wie es in den menſchenleeren Waldungen oft vorkommt, an Lebensmitteln mangelt. 
Das Fleiſch des Vogels ſoll ſchmackhaft ſein. 

Die Pfauen- oder Prachtſurukus, Pharomacrus Llave, die größten Mitglieder der 
Ordnung, ſind beſonders gekennzeichnet durch das zumal auf den Flügeln und dem Bürzel 
ſehr entwickelte Gefieder, das an Pracht das aller übrigen Nageſchnäbler noch übertrifft und 
kaum ſeinesgleichen innerhalb der ganzen Klaſſe hat. Die ſechs Arten umfaſſende Gattung 
lebt in Zentral- und Südamerika. 

Der Queſal, Pharomacrus mocinno Llave, der prachtvollſte von allen, kennzeichnet 

ſich durch einen vollen, aus zerſchliſſenen Federn gebildeten, ſeitlich zuſammengedrückten, 
hohen, halbkugelförmigen Helm und die außerordentliche Entwickelung des Deckgefieders, 
das über die Flügel und den Schwanz wallend herabhängt. Die vorherrſchende Färbung des 
Gefieders iſt ein glänzendes Smaragdgoldgrün; die Bruſt und die übrigen Unterteile ſind 
hoch ſcharlachrot, die Schwingen und deren Deckfedern ſowie die vier mittelſten Schwanz— 
federn ſchwarz, die übrigen Steuerfedern weiß. Von den oberen, außerordentlich verlängerten 
goldgrünen Schwanzdeckfedern können die beiden mittleren gegen 80 em Länge erreichen. 
Das Weibchen unterſcheidet ſich durch den nur ſchwach angedeuteten Schopf und das viel 
weniger entwickelte Deckgefieder, das nicht über die Steuerfedern hervorſteht. Die Länge 
beträgt 42 em, wobei aber die längſten Schwanzdeckfedern des Männchens außerdem die 
Steuerfedern um 65 em überragen. 

Über die Lebensweiſe, die der Queſal in den Gebirgswäldern Mexikos und Mittel- 
amerikas führt, ſind wir durch Salvins und Daniel Owens Beobachtungen unterrichtet 
worden. „Der Vogel“, ſagt erſterer, „wählt zu ſeinen Aufenthaltsorten einen Gürtel in 
ungefähr 2000 m Höhe. Hier ſcheint er in allen Waldungen vorzukommen, wenn auch nur 
in denen, die aus den höchſten Bäumen beſtehen. Die niederen Zweige der letzteren, d. h. 
die ungefähr im zweiten Drittel der Baumhöhe befindlichen, dienen ihm zur bevorzugten 
Warte. Hier ſieht man ihn faſt bewegungslos ſitzen; denn er dreht höchſtens den Kopf lang— 
ſam von einer Seite zur anderen oder breitet und ſchließt abwechſelnd den faſt ſenkrecht herab— 
hängenden Schwanz, erhebt ihn auch wohl und bringt dann die lang überhängenden Deck— 
federn in ſanfte Bewegung. Sein Auge erſpäht eine reife Frucht: er erhebt ſich von ſeinem 
Zweige, erhält ſich einen Augenblick rüttelnd, pflückt eine Beere und kehrt zu demſelben Zweige 
zurück. Ein derartiger Ausflug wird mit einer Zierlichkeit ausgeführt, die jeder Beſchreibung 
ſpottet. Seine Pracht bleibt dieſelbe, welche Stellung er auch annehmen möge, und er feſſelt 
durch ſie ſofort das Auge. Kein anderer Vogel der Neuen Welt erreicht ihn, kein anderer der 
Alten Welt übertrifft ihn. Dies waren meine Gedanken, als ich den erſten lebenden vor mir 
ſah. Der Flug iſt raſch und wird in gerader Richtung ausgeführt; die langen Schwanz— 
deckfedern, die ihm durchaus nicht im Wege zu ſein ſcheinen, ſtrömen hinter ihm drein. Die 
Laute, die er ausſtößt, ſind verſchieden. Seine Lockſtimme iſt ein doppelter Laut, den Silben 
‚wiu wiu‘ ungefähr vergleichbar. Der Vogel beginnt mit einem ſanften Pfeifen und verſtärkt 
dieſes nach und nach zu einem lauten, aber nicht klangloſen Schrei. Oft dehnt er dieſen Laut, 
beginnt ihn leiſe, verſtärkt ihn und läßt ihn dann allgemach wieder verſtummen. Beide 
Töne können leicht nachgeahmt werden. Andere Schreie ſind rauh und mißtönend, und ſie 
laſſen ſich nur mit Hilfe von Blättern wiedergeben. Die Nahrung beſteht vorzugsweiſe aus 
Früchten, doch findet man gelegentlich auch eine Heuſchrecke in ſeinem Magen.“ 

Die Jagd des Queſals iſt für den, der den Laut ſeines Wildes nachzuahmen verſteht, 
ſehr einfach. Der Jäger, der ſich des Prachtvogels bemächtigen will, geht gemächlich durch 
den Wald und ahmt dabei ab und zu den Lockruf des Männchens nach. Sobald ein ſolches ihn 
vernimmt, antwortet es. Der Jäger bleibt ſtehen und wiederholt die verſchiedenen Schreie, 
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bis der Vogel auf einem der nächſten Bäume vor ihm erſcheint. Salvin jagt ausdrücklich, daß 
er ſelten lange habe warten müſſen. Gewöhnlich fliegt das Weibchen voraus und ſetzt ſich in 
großer Nähe über dem Jäger nieder. Dieſer fährt aber fort, nach dem Männchen zu rufen, bis 
letzteres ſich einſtellt. Nur zuweilen wird von dem Queſaljäger auch das Weibchen erlegt. 

Siebente Unterordnung: Spechtvögel. 

Zu der Unterordnung der Spechtvögel gehören die Familien der Glanzvögel, Bart— 
vögel, Pfefferfreſſer und Spechte, denen unter anderen folgende Merkmale gemeinſam ſind. 
Alle ſind blind geborene, nackte, in Höhlen erbrütete Neſthocker, denen auch im erwachſenen 
Zuſtande Dunen fehlen. Die Zahl der Handſchwingen beträgt immer zehn. Die Füße ſind 
Kletterfüße, deren erſte und vierte Zehe dauernd nach rückwärts gerichtet ſind, und deren 
zweite mit der dritten wenigſtens bis zum erſten Gliede verwächſt. Die Eier ſind rundlich 
und glänzend weiß. Der ſtammesgeſchichtliche Urſprung der Spechtvögel dürfte im Kreis 
der Kaken, wahrſcheinlich in der Nähe der Eisvögel, zu ſuchen ſein. 

Wir übergehen hier die Glanzvögel und beſprechen ſogleich die Bartvögel, die wir mit 
Gadow in zwei Unterfamilien: die Eigentlichen Bartvögel und die Honigkuckucke, einteilen. 

Die Eigentlichen Bartvögel kennzeichnen ſich durch etwas ſchwerfälligen, gedrungen— 
walzigen Leib, mittellangen, kräftigen, an der Wurzel weiten, gegen die Spitze hin zuſammen— 
gedrückten Schnabel, kurze, aber kräftige Füße, gerundete Flügel, aus zehn Federn gebildeten 
Schwanz ſowie endlich weiches, aber feſtſitzendes, zumeiſt in bunten Farben: Schwarz, Blau, 
Rot, Gelb und beſonders Grün, prangendes Gefieder, das ſich in der Schnabelgegend zu 
zahlreichen Borſten umgeſtaltet hat. Die Schlüſſelbeine ſind verkümmert. 

Dieſe Unterfamilie, von der man 140 Arten kennt, iſt in dem heißen Gürtel beider 
Welten heimiſch, wird jedoch in den verſchiedenen Erdteilen durch beſondere Gattungen ver— 
treten. Ihre größte Entwickelung erlangt ſie in Afrika und in Aſien. Die meiſten Bartvögel 
ſind lebhafte, muntere, rührige Vögel, lieben die Geſelligkeit und vereinigen ſich deshalb oft 
zu kleinen Scharen, die längere Zeit gemeinſchaftlich ihre Geſchäfte betreiben. Ihre Nahrung 
erwerben ſie ſich, indem ſie Baumwipfel und Gebüſche nach allen Richtungen hin durchſtöbern 
und fleißig aufleſen, was ſie finden. Sie beſteht aus Inſekten wie aus verſchiedenen Beeren 
und Früchten. Die größeren Arten begnügen ſich nicht mit kleinen Kerbtieren, ſondern gehen 
unter Umſtänden auch kleine Wirbeltiere an, tun dies wenigſtens zuweilen in Gefangenſchaft. 
Deſſenungeachtet müſſen wir annehmen, daß Früchte doch den Hauptteil ihrer Mahlzeiten 
bilden. Hierauf deutet namentlich das Ausſehen der freilebenden Vögel. Selten iſt deren 
Gefieder in Ordnung, ein mehr oder minder ausgedehnter Teil, insbeſondere die Schnabel— 
gegend, vielmehr faſt ſtets von dem kleberigen Safte der Früchte zuſammengekleiſtert und 
infolgedeſſen unſcheinbar geworden. Den Früchten zuliebe kommen die Bartvögel aus den 
Waldungen in die Gärten herein und treiben ſich oft tagelang nacheinander darin umher, 
von einer fruchtbehangenen Baumkrone zur anderen fliegend. 

Auf dem Boden ſcheinen ſie fremd zu ſein, im Klettern hingegen zeigen ſie ſich nicht 
ungeſchickt. Der Flug iſt kurz, aber ſchnell; die Flügel werden ſchwirrend bewegt, um die 
verhältnismäßig ſchwere Laſt des Leibes zu tragen. Faſt alle ſind mit einer lauten Stimme 
begabt, und mehrere Arten führen regelmäßig Tonſtücke aus, an denen alle Witglieder der 
Geſellſchaft teilnehmen. Dem Menſchen gegenüber bekunden die meiſten geringe Scheu; ſie 
ſcheinen auf den Schutz zu vertrauen, den ihnen die dichten Baumkronen, ihre Lieblingsplätze, 
gewähren, und in der Tat hält es ſchwer, ſie hier zu entdecken. Diejenigen aber, die ſich 
gern frei zeigen und offen ihr ſonderbares Lied in die Welt ſchmettern, pflegen vorſichtig zu 
ſein und das Gewiſſe für das Ungewiſſe zu nehmen. Das Neſt hat man in hohlen Bäumen, 
aber auch in Erdhöhlen gefunden; die Eier, die man kennen lernte, waren weiß. 

Als Vertreter der aſiatiſchen Arten habe ich den Goldbartvogel oder Gelbkehl— 
bartvogel, Xantholaema haematocephala P. L. S. Müll., erwählt, weil wir über ſeine 
Lebensweiſe einigermaßen unterrichtet find. Die Gattung der Grünbärtlinge (Xantho- 
laema Bp.), die er vertritt, kennzeichnet ſich durch kurzen, ſeitlich ausgebauchten, unge— 
zahnten Schnabel, ziemlich ſpitzige Flügel und einen kurzen, faſt gerade abgeſchnittenen 
Schwanz. Das Gefieder des Goldbartvogels iſt oberſeits düſter olivengrün; Vorder- und 
Oberkopf ſind ſcharlachrot, Hinterkopf und Kopfſeiten ſchwarz, ein ſchmaler über und ein 
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breiter Streifen unter dem Auge, Kinn und Kehle ſchwefelgelb; ein die Kehle unterſeits 
einfaſſendes Querband hat tief ſcharlachrote, ein dieſes unterſeits wiederum begrenzendes 
Band orangegelbe Färbung, die übrige Anterſeite iſt gelblichweiß, durch breite, tief apfel— 
grüne Schaftlängsflecke gezeichnet. Nicht ſelten trifft man eine gelbe Abart, die früher als 
eigene Art angeſehen wurde. Die Länge beträgt 17 em. 

Der Goldbartvogel verbreitet ſich, laut Jerdon, über ganz Indien bis Cochinchina, Cey— 
lon und die Malaiiſchen Inſeln, namentlich Sumatra, und die Philippinen, fehlt aber im 
Himalaja und im Pandſchab. Er iſt überall häufig, wo es Bäume gibt, bewohnt hochſtäm— 
mige Wälder, Haine, Anlagen und Gärten, kommt auch ohne jegliche Scheu unmittelbar bis 
zu den Häuſern heran und läßt ſich ſogar nicht ſelten auf dieſen ſelbſt nieder. Die Stimme 
iſt laut, den Silben „duk duk“ vergleichbar, und hat einen eigentümlich metalliſchen Klang. 
Der Goldbartvogel läßt dieſe Laute gewöhnlich vernehmen, wenn er auf der Spitze eines 
Baumes ſitzt, und pflegt bei jedem Ton mit dem Haupte zu nicken, erſt nach der einen, dann 
nach der anderen Seite hin. Stimme und Bewegungen des Hauptes haben ihm den Namen 
„Kupferſchmied“ verſchafft, und dieſer iſt bei Europäern wie bei Indern gang und gäbe. 
Sundevall bemerkt, daß ein und derſelbe Goldbartvogel immer gleichlautend ſingt, ſelten 
aber zwei gefunden werden, die ihr Lied genau in gleicher Weiſe vortragen, weshalb, wenn 
zwei oder mehrere dieſer Vögel nahe beieinander ſitzen und gleichzeitig ſchreien, ein nicht 
unangenehmes Tonſtück entſteht. 

Früchte verſchiedener Art, zeitweilig vielleicht auch Inſekten, bilden die Nahrung des 
Vogels. Das Neſt wird in ſelbſtverfertigten Baumlöchern angelegt und dieſelbe Höhle wahr— 
ſcheinlich jahrelang nacheinander benutzt. Das Gelege beſteht aus 2 oder 3 weißen Eiern. 

Unter den afrikaniſchen Bartvögeln hat mich der Perlvogel, Trachyphonus mar- 
garitatus Rupp, am meiſten angezogen. Er vertritt die Gattung der Shmudbartvögel 
(Trachyphonus Ranz.), deren Kennzeichen in dem ſchlanken, mittellangen, nicht ausgeſchweif— 
ten Schnabel, den verhältnismäßig hohen Füßen, den ziemlich langen Flügeln und in dem 
mittellangen, abgerundeten Schwanze zu ſuchen ſind. Das Gefieder der Oberſeite iſt umber— 
braun, weiß geperlt und gebändert, das des Hinterkopfes, Hinterhalſes, der Halsſeiten und 
Unterteile glänzend ſchwefelgelb, in der Bruſtgegend rötlich überflogen; Stirn und Scheitel, 
beim Männchen auch ein Kehlfleck ſowie ein aus Punkten gebildetes Bruſtband ſind ſchwarz, 
Steiß und Bürzel dunkel ſcharlachrot. Die Länge beträgt 19 em. 

Südlich des 17. Grades nördl. Br. iſt der Perlvogel in allen von mir durchreiſten 
Gegenden Nordafrikas keine Seltenheit, in den Waldungen und Gärten Sennars und Kor— 
dofans, hier und da wenigſtens, ſogar eine regelmäßige Erſcheinung. Ubrigens tut er ſein 
möglichſtes, ſich bemerkbar zu machen, denn er weiß auf der Suche nach Früchten und Kerb— 
tieren die Gärten in den Dörfern der Niederungen, die Steppe und den Wald zu beleben. 
Gewöhnlich trifft man ihn paarweiſe, nach der Brutzeit aber auch in kleinen Geſellſchaften. 
Niemals verſteckt er ſich wie andere Bartvögel Afrikas, ſondern zeigt ſich, namentlich zu ge— 
wiſſen Zeiten, ſehr gern frei. Zumal in den Morgen- und Abendſtunden ſchwingt er ſich auf 
die höchſte Spitze gewiſſer Bäume und ſchreit von hier aus munter und fröhlich in die Welt 
hinaus. Sofort nach dem Eintreffen auf einem Baume beginnen beide Gatten vereint einen 
höchſt eigentümlichen Geſang, der nach meinem Urteil durch die Silben „gukguk girre guk— 
guk“, nach Hartmanns Anſicht durch „tiur tiur“, nach der Antinoris durch „tſchioi tſchio i“, 
nach der Auffaſſung Heuglins endlich durch „du du dui dui dui dui du“ wiedergegeben 
werden kann. Beider Stimmen verſchmelzen in der ſonderbarſten Weiſe miteinander, ſo daß 
ein wahrer Tonunfug entſteht, ein Geſang, ſo verworren und dunkel, daß man die einzelnen 
Laute nicht unterſcheiden kann, „ein Schnurren“, wie Hartmann mit vollem Rechte ſagt. 
„Jedenfalls“, meint dieſer Reiſende, „iſt der Geſang des Perlvogels einer der ſonderbarſten 
und bezeichnendſten Naturlaute, die man in dieſer Gegend vernimmt.“ Aber der Geſang 
unterhält gerade deshalb und vielleicht noch aus dem Grunde, weil er mit ſo viel Herzens— 
freude vorgetragen wird, daß man die Gefühle des Vogels notwendig teilen muß. 

Über das Weit find wir durch Heuglin unterrichtet worden. „In einem zum Ain-Saba 
führenden Regenbett“, jagt er, „fand ich am 26. September das Neſt dieſes Vogels in einer 
ſenkrechten Erdwand. Es war ungefähr 3 m über der Talſohle angebracht. Ein kreisrundes, 
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5 em im Durchmeſſer haltendes Loch führte mit wenig Neigung nach aufwärts etwa 50 em 
tief in die Wand in einen größeren, rundlichen, nach unten zulaufenden Kaum, der von dem 
zu ihm führenden Gange noch durch eine Art kleiner Wand geſchieden war. Im Inneren lag 
ein friſches Ei, ohne alle Unterlage auf etwas aufgelockerter Erde. Es iſt im Verhältnis zum 
Vogel mittelgroß, eigeſtaltig, an beiden Enden ziemlich ſtumpf, rein weiß, roſenrot durch— 
ſcheinend, außerordentlich feinſchalig und glänzend. Am 8. Oktober entdeckte ich an einem 
ähnlichen Orte ein Neſt mit vier bebrüteten Eiern. Das Neſt war dem oben beſchriebenen 
ganz gleich; nur war das Bett für die Eier mit Malvenſamen gefüllt. Ob der Perlvogel 
ſeine Niſthöhle ſelbſt gräbt, vermag ich nicht zu ſagen.“ 

* 

Die 18 auf drei Gattungen verteilten Arten der Honigkuckucke find verhältnismäßig 
gedrungen gebaut, langflügelig, kurzſchwänzig, ſtarkſchnäbelig und kurzfüßig. Der Schnabel 
iſt kürzer als der Kopf, ſtark, faſt gerade, nach der Spitze zu oben und unten gekrümmt, ſeit— 
lich zuſammengedrückt und hakig übergebogen. Die Füße ſind kräftig, die Läufe kürzer als 
die Außenzehe, die Zehen lang, aber nicht ſchwach. Der Flügel iſt ſpitzig, jedoch ziemlich 
breit. Der höchſtens mittellange Schwanz, der aus zwölf Steuerfedern gebildet wird, iſt ab— 
gerundet und in der Witte ein wenig ausgeſchweift. Das düſterfarbige Gefieder iſt dicht, 
glatt und derb; die einzelnen Federn ſitzen feſt in der ſtarken Haut. Dieſe wird, nach Alex— 
ander, wenn ſie einigermaßen trocken iſt, ſteif und zäh wie Pergament, ſo daß die Vögel ſehr 
ſchwer abzubalgen ſind. Im Gegenſatz zu den Bartvögeln ſind die Schlüſſelbeine vollſtändig. 

Die Honigkuckucke gehören hauptſächlich Afrika an. Sie leben in waldigen Gegenden, 
gewöhnlich paarweiſe, höchſt ſelten in kleinen Trupps, flattern von einem Baume zum anderen 
und laſſen dabei ihre ſtarke, wohlklingende Stimme vernehmen. „Trotz ihrer unſcheinbaren 
Größe und Färbung“, ſagt Heuglin, „ſind alle an der eigentümlichen Art der Bewegung im 
Fluge ſowie an der weißen Farbe der äußeren Steuerfedern leicht und auf weithin zu er— 
kennen.“ Sie gehören zu den volkstümlichſten Vögeln Afrikas; da, wo ſie leben, ſind ſie jeder— 
mann bekannt. Alles Auffallende nämlich, das ſie bemerken, verſuchen ſie anderen Tieren 
und beſonders auch dem Menſchen mitzuteilen, indem ſie in dreiſter Weiſe herbeifliegen — 
und durch Geſchrei und ſonderbare Gebärden einladen, zu folgen. 

Über ihre Fortpflanzungsgeſchichte find wir ſeit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
zuverläſſig unterrichtet. Wir wiſſen jetzt, daß die Honigkuckucke zu den Schmarotzern gehören, 
die ſich nicht ſelbſt um ihre Brut bekümmern, ſondern ſie der Obhut und Fürſorge anderer 
Vögel anvertrauen. Aus den bisher bekannt gewordenen Beobachtungen der Reiſenden geht 
hervor, daß alle Honigkuckucke ſich hinſichtlich ihrer Lebensweiſe im weſentlichen ähneln. Da— 
her dürfte es für uns vollkommen genügen, wenn ich eine Art der Unterfamilie beſchreibe 
und die Berichte der reiſenden Forſcher über die Lebensweiſe auf ſie beziehe. 

Der Honiganzeiger, Indicator indicator Gm. (Abb. S. 426), iſt auf der Oberſeite 
graubraun, auf der Unterſeite weißgräulich, an der Gurgel ſchwarz, ein Fleck in der Ohrgegend 
gräulichweiß; die Schultern ſind durch einen gelben Fleck geziert, die mittleren Schwanz— 
federn ſind braun, die drei äußerſten weiß mit brauner Spitze. Die Länge beträgt 18 em. 

Vom Süden an verbreitet ſich dieſe Art über den größten Teil von Afrika bis zum 
16. Grade nördl. Br. Scheinbar kommen dieſe Vögel überall nur vereinzelt vor. Ihre geringe 
Größe, einfache Färbung und die Gewohnheit, ſich in dichtbelaubten Bäumen aufzuhalten, 
find jedoch Urjachen genug, daß fie dem Sammler weniger in die Augen fallen, obgleich ſie, 
namentlich im Fluge, ſich ſehr leicht an der eigentümlichen Schwanzzeichnung erkennen laſſen 
und ihre Anweſenheit auch durch ihren bekannten Ruf anzeigen. Abgeſehen davon ſtellen ſie 
ſich als ſtille, einſame Geſellen dar, klettern nach Art des Wendehalſes im Gezweig umher 
und machen ſich nur dann vernehmlich, wenn ſie durch einen ihnen beſonders auffallenden 
Gegenſtand gefeſſelt werden, insbeſondere aber Weſpenneſter oder Bienenſtöcke entdeckt haben. 

Schon ältere Forſcher aus dem 17. und 18. Jahrhundert wiſſen von dem höchſt eigen— 
artigen Weſen der Honigkuckucke zu berichten, und Sparrmann gibt darüber bereits Ende des 
18. Jahrhunderts eine vollſtändige Schilderung, die von allen nachihmfolgenden Naturforſchern 
lediglich beſtätigt worden iſt. „Der Bienenverräterkuckuck“, ſagt er, „verdient, daß ich hier 
ſeine ſonderbare Geſchichte ausführlicher bekanntmache. Der Größe und Farbe wegen iſt er 
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zwar eben nicht merkwürdig, denn bei flüchtigem Anblick gleicht er bloß dem gemeinen grauen 
Sperling, obſchon er etwas größer und falber iſt und einen kleinen gelben Fleck auf jeder Schul— 
ter hat, auch ſeine Steißfedern mit Weiß gemiſcht ſind. Eigentlich iſt es wohl weiter nichts als 
Eigennutz, um deſſenwillen er dem Menſchen und dem Natel (Honigdachs) die Bienenneſter 
entdeckt; denn Honig und Bienenmaden find ſein liebſter Fraß, und er weiß, daß beim Plündern 
der Bienenneſter allezeit etwas verloren geht, das auf ſeinen Anteil fällt, oder daß man mit 
Fleiß etwas als eine Belohnung ſeines geleiſteten Dienſtes übrigläßt. Bei alledem ſetzt die 
Art, wie dieſer Vogel ſeine Verräterei bewerkſtelligt, viel Überlegung voraus und iſt bewun— 
derungswürdig. Der Morgen und der Abend ſcheinen vornehmlich die ihm paſſende Zeit zu 
ſein; wenigſtens zeigt er dann den meiſten Eifer, mit ſeinem ſchnarrenden ‚Cherr cherr‘ die 

Honiganzeiger, Indicator indicator Gm. 1½ natürlicher Größe. 

Aufmerkſamkeit des Natels oder der Hottentotten zu erregen. Man nähert ſich ſodann dem 
Vogel, der unter fortgeſetztem Rufen dem Striche des nächſten Bienenſchwarmes allmählich 
nachfliegt. Man folgt und nimmt ſich in acht, durch Geräuſch oder zahlreiche Geſellſchaft ſeinen 
Wegweiſer ſcheu zu machen, ſondern antwortet ihm lieber, wie es einer meiner ſchlauen Buſch— 
männer tat, dann und wann mit leiſem und ganz gelindem Pfeifen, zum Zeichen, daß man 
mitgehe. Ich habe bemerkt, daß, wenn das Bienenneſt noch weit weg war, der Vogel jedes— 
mal nur nach einem langen Fluge halt machte, um mittlerweile den Bienenjäger zu erwarten 
und von neuem aufzufordern, in eben dem Verhältnis aber, als er dem Neſte näher kam, 
zwiſchendurch immer eine kürzere Strecke flog und ſein Geſchrei eifriger und öfter erneuerte. 
Wenn er endlich beim Neſt angekommen iſt, es mag nun in der Kluft eines Berges oder in 
einem hohlen Baum oder in einem unterirdiſchen Gange gebaut ſein, ſo ſchwebt er einige 
Augenblicke darüber, ſetzt ſich hierauf, und zwar gewöhnlich in einem benachbarten Buſche, 
ſo daß er nicht geſehen werden kann, ganz ſtill nieder und ſieht zu, was geſchieht und was 
von der Beute für ihn abfällt. Es iſt glaublich, daß er auf dieſe Weiſe jedesmal längere oder 
kürzere Zeit über dem Neſte herumflattert, ehe er ſich verſteckt, ob man gleich nicht immer ſo 
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genau acht darauf gibt. Dem ſei, wie ihm wolle, jo kann man allezeit verjichert ſein, daß 
ein Bienenneſt ſehr nahe iſt, wenn der Vogel ganz ſtill ſchweigt. An einem Orte, wo wir 
einige Tage verweilten, wurden meine Hottentotten von einem etwas ſcheuen Bienenkuckuck 
mehrmals nach einer Gegend hingelockt, ehe ſie aufmerkſam wurden und, durch ihn geführt, 
das Neſt aufſpürten. Wenn man nun nach der Anweiſung des Vogels das Bienenneſt ge— 
funden und ausgeplündert hat, pflegt man ihm aus Erkenntlichkeit einen anſehnlichen Teil 
der ſchlechten Scheiben, worin die junge Brut ſitzt, zu überlaſſen, wiewohl gerade dieſe Schei— 
ben die leckerſten für ihn ſein mögen, ſo wie auch die Hottentotten ſie keineswegs für die 
ſchlechteſten halten. Meine Begleiter ſowohl als auch die Anſiedler ſagten mir, wenn man 
abſichtlich auf den Bienenfang ausgehe, müſſe man das erſtemal nicht ſo freigebig gegen 
dieſen Vogel ſein, ſondern nur ſo viel übriglaſſen, als erforderlich ſei, um ſeinen Appetit zu 
reizen; denn hierdurch werde er in Erwartung einer reichlicheren Vergeltung noch einen 
Schwarm verraten, wenn dergleichen etwa in der Nachbarſchaft noch vorhanden ſein ſollten.“ 

Es braucht wohl kaum hervorgehoben zu werden, daß das Verhalten der Honiganzeiger 
nicht wirklich auf „Dienſteifer“ gegenüber dem Menſchen und ebenſowenig auf „Überlegung“ 
beruht, wie Sparrmann meinte. Vielmehr handelt es ſich um einen angeborenen Inſtinkt. 
Der Vogel wird durch den Fund eines Bienenneſtes in eine gewiſſe „Stimmung“ verſetzt, in 
der er bei dem Anblick von Menſchen und anderen großen Geſchöpfen mit dem Geſchrei und 
den auffallenden Flugbewegungen reagiert, die wie eine Mitteilung, ein Locken erſcheinen. 
Ob der Inſtinkt von Anfang an auf den Menſchen gemünzt war, iſt fraglich. Vielleicht hat 
er urſprünglich nur dem Honigdachs gegolten und übertrug ſich erſt ſpäter auf jenen. 

Gordon Cuming erzählt, daß man, um das Bienenneſt auszunehmen, eine Maſſe 
trockenes Gras am Eingange des Baues anzünde, den Honig heraushole und dem Vogel 
gäbe, was ihm gebührt, worauf dieſer, falls man ſein Gezwitſcher mit Pfeifen erwidere, oft 
noch zu einem zweiten und dritten Neſte führe. Unangenehm bei der Sache iſt, daß er ſehr 
häufig auch zu einem Stock zahmer Bienen führt, aus dem leicht erklärlichen Grunde, weil 
die Biene dieſelbe wie die wilde iſt und die „Muſſinga“ oder Bienenkörbe unfern der Bäume 
angebracht werden zu dem Zwecke, die Bienen zu ihrer Beſitznahme einzuladen. Die Abſicht 
des Vogels richtet ſich deutlich genug auf die Brut der Bienen, weniger auf den Honig. Er 
führt auch zu Neſtern ohne Honig und ſcheint ebenſo erfreut zu ſein, wenn anſtatt des Honigs 
mit Larven gefüllte Waben aus dem Neſte genommen werden. 

Bei den Raubzügen gegen Bienen mag den Honiganzeigern das dichte, harte Gefieder 
und die dicke Haut weſentlich zuſtatten kommen, d. h. ſie in erwünſchter Weiſe gegen die Stiche 
der Immen ſchützen. Daß dieſe ſich nicht gutwillig ihrer Brut berauben laſſen, iſt erklärlich; 
von einem tödlichen Ausgang der Kämpfe zwiſchen Honigangeber und Bienen, von dem Le— 
vaillant berichtet, weiß aber keiner der neueren Beobachter etwas zu melden. Außer den 
Larven der Immen und ihrer Verwandten vertilgen die Honigkuckucke auch Raupen und 
ſtellen unzweifelhaft anderweitigen Kerfen ebenfalls mit Eifer nach. 

Wie ſchon erwähnt, find die verſchiedenen Honiganzeiger Brutſchmarotzer. Die Gebrüder 
Verreaux fanden ihre Eier und Jungen in den Neſtern von Würgern, Grauvögeln, Spechten, 
Pirolen und ähnlichen Vögeln. Das Weibchen legt ſein etwa 24><18 mm meſſendes weißes 
Ei auf die flache Erde und trägt es mit dem Schnabel in das zuvor erwählte fremde Neſt, 
nachdem es ein Ei herausgeworfen hat. Wenn der junge Honigkuckuck etwas herangewachſen 
iſt, nach Verreaux' Beobachtungen etwa nach Monatsfriſt, beginnen die Alten ihn zu füttern 
und fordern ihn auf, das Neſt der Stiefeltern zu verlaſſen. Verreaux beobachtete, daß ein 
Weibchen ſeine Eier einzeln in je ein Neſt eines kleinen Vogels legte. 

* 

Die Pfefferfreſſer oder Tukane, die dritte Familie der Spechtvögel, ſind an ihrem 
koloſſalen und ſonderbar geformten, an den Schneiden ſägeartig gezähnelten Schnabel auf 
den erſten Blick zu erkennen. Wie bei den Nashornvögeln, ihren einzigen Rivalen in dieſer 
Hinſicht, iſt der Schnabel trotz ſeiner Größe ungemein leicht, denn er iſt dünnwandig und hohl, 
von Lufträumen erfüllt, die nur von einem feinen Netzwerk knöcherner Bälkchen locker durch 
zogen werden. Da aber dieſe Bälkchen ſo geordnet ſind, daß ſie äußeren Druckwirkungen all— 
ſeitig begegnen, ſo beſitzt der Schnabel trotz ſeines geringen Gewichtes zureichende Feſtigkeit. 
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Im Schnabel liegt eine Zunge, die ſehr lang, aber ſchmal und entlang den Rändern mit nach 
vorn gerichteten, franſenartigen Faſern beſetzt iſt. Das Gefieder iſt lang und weich und mit 
den bunteſten Farben geſchmückt, ebenſo auch der Schnabel und die nackten Stellen an Zügel 
und Augengegend. Die Tufane find in 60 Arten über die Wendekreisländer des Feſtlandes 
von Amerika verbreitet. In den braſiliſchen Urwäldern zählen ſie nächſt den Papageien zu 
den gemeinſten Vögeln. Man ſollte meinen, daß der rieſige Schnabel den Tukanen bei ihren 
Bewegungen, beſonders im Fluge, ſehr beſchwerlich fallen müſſe. Dem iſt aber nicht ſo, denn 
ſie fliegen hoch und weit und in ſanften Bogen ſich fortſchwingend, und oft kann man ſie über 
den höchſten Waldbäumen ihre Schwenkungen ausführen ſehen. Dabei werden, wenigſtens 
beim Durchmeſſen kleinerer Strecken, Hals und Kopf wagerecht ausgeſtreckt, genau wie bei 
anderen Vögeln, und keinesfalls iſt ihnen eine beſondere Anſtrengung anzumerken. Ihre 
Hauptnahrung ſind Früchte und Fruchtkerne, wodurch ſie z. B. den Pflanzungen von Bananen 
und Guayavabäumen ſehr gefährlich werden. Daneben verzehren fie aber auch Inſekten und 
kleine Wirbeltiere, und im gezähmten Zuſtande ſind ſie Allesfreſſer, ähnlich den Krähen, nur 
daß ſie letztere im Heißhunger noch übertreffen. Auch die Neugier haben ſie mit den Krähen 
gemein, ebenſo den Haß gegen die Raubvögel, die ſie, oft zu größeren Scharen vereint, necken 
und verfolgen. Die Tukane niſten in Baumhöhlen und legen 2 Eier. 

Wir beſchreiben hier von der ganzen Familie nur die Gattung der Pfefferfreſſer 
(Rhamphastos I.), die gekennzeichnet iſt durch beſonders großen, am Grunde ſehr dicken, 
gegen das Ende hin bedeutend zuſammengedrückten, auf dem Firſt kantigen Schnabel mit 
nach hinten geöffneten Naſenlöchern, ſtarke, hohe, langzehige, mit großen, platten Tafeln 
belegte Beine, kurzen, ſtumpfgerundeten Schwanz und kurze Flügel. 

Die größte Art der Gattung iſt der Kieſentukan oder Toko, Rhamphastos toco Müll. 
Bei ihm iſt das Gefieder gleichmäßig ſchwarz, der Bürzel hell blutrot; Backen, Kehle, Wangen 
und Vorderhals, obere und untere Schwanzdeckfedern ſind weiß, im Leben ſchwach gelblich 
überhaucht. Der ſehr große, hohe Schnabel, deſſen Rand einige Kerben zeigt, iſt lebhaft 
orangerot, gegen den Rücken hin und an der Spitze des Unterkiefers feuerrot, die Spitze des 
Oberkiefers wie der Rand des Schnabels vor dem Kopfgefieder ſchwarz, ein dreieckiger Fleck 
vor dem Auge dottergelb, der Augenring kobaltblau, die Iris dunkel flaſchengrün, der Fuß 
hellblau. Die Länge beträgt 57 em. Der Toko bewohnt die hochgelegenen Teile Südamerikas 
von Guayana an bis nach Paraguay, kommt jedoch auch in Mittelamerika vor. 

Im Norden Südamerikas vertritt ihn der etwas kleinere, ſchlanker gebaute, ihm aber 
ſehr ähnliche Kotſchnabeltukan, Kirima der Eingeborenen, Rhamphastos erythrorhyn- 
chus @m. Er unterſcheidet ſich hauptſächlich durch den niedrigen, größtenteils ſcharlach— 
roten, auf dem Firſte und am Grunde gelb gefärbten Schnabel, den breiten roten Saum am 
unteren Rande der weißen Kehle und den gelben Bürzel. 

In den Küſtenwaldungen Braſiliens lebt der Orangetukan, Tukana der Braſilier, 
Rhamphastos ariél Jig. Vorderhals oder Backen, Ohrgegend, Halsſeiten, Kinn und Kehle 
ind hochorange, Bruſt, Bürzel und Steiß ſcharlachrot. Der Schnabel iſt glänzend ſchwarz 
mit graublauem Firſt, am Grunde mit breiter blaßgelber Binde. Die Länge beträgt 48 em. 

Aus den mir bekannten Schilderungen aller Forſcher, die die Pfefferfreſſer in ihrer 
Heimat beobachteten, geht hervor, daß die Lebensweiſe der verſchiedenen Arten ſich im weſent— 
lichen ähnelt, ſo daß man das von dem einen Bekannte wohl auch auf den anderen beziehen 
kann. Gewöhnlich halten ſich die Pfefferfreſſer hoch oben in den Waldbäumen auf. Hier 
durchſchlüpfen ſie, Nahrung ſuchend, mit mehr Behendigkeit, als man ihnen zutrauen möchte, 
die Kronen oder ſitzen ausruhend auf den äußerſten Spitzen der höchſten Bäume und laſſen 
von ihnen aus ihre knarrende oder pfeifende Stimme hören. Während der Tageshitze halten 
ſie ſich im Laubwerk verſteckt. Zum Boden hinab fliegen ſie ſelten, wahrſcheinlich bloß, um zu 
trinken oder um abgefallene Baumfrüchte oder Sämereien aufzunehmen. Sie bewegen ſich 
hier in eigentümlicher Weiſe, hüpfen mit weiten Sprüngen, wobei die Fußwurzeln ſehr ſchief 
nach vorn geſtellt und die Zehen lang ausgeſtreckt werden. Der Schwanz wird dabei entweder 
wagerecht nach hinten gehalten oder ein wenig geſtelzt. Die eben geſchilderte Stellung und 
Bewegung läßt ſie jo abjonderlich erſcheinen, daß man ihnen ihr Fremdſein auf dem Boden 
deutlich anmerkt und dann der Unterſchied zwiſchen ihrer Beweglichkeit im Gezweig und 
den holperigen Sätzen auf der Erde um ſo klarer hervortritt, wenn man ſie wieder beim 
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Durchſchlüpfen der Baumkronen beobachtet. Hier erſt entfaltet ſich ihre hervorragendſte leibliche 
Begabung. Mit viel weiteren Sprüngen als auf dem Boden hüpfen ſie längs der Aſte dahin, 
bald in gerader Richtung, bald ſchief zu ihnen ſich haltend, nicht ſelten auch im Sprunge 
ſich drehend, ſteigen ſo mit großer Behendigkeit auf- und abwärts und nehmen die Flügel, 
die ſich bei jedem Sprunge ein wenig lüpfen, nur dann wirklich zu Hilfe, wenn ſie ſich von 

einem ziemlich entfernten Aſt auf einen anderen verfügen wollen. Ihr Flug iſt verhältnis— 
mäßig gut. Sie ſchweben ſanft von einer Baumkrone zur anderen, wogegen ſie, wenn ſie 
größere Strecken durchmeſſen, mit kurzen, abgebrochenen Stößen dahineilen und dabei den 
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Kopf, wahrſcheinlich infolge der überwiegenden Größe des Schnabels, etwas niederbeugen. In 
dieſer Weiſe fliegend und ſpringend, durchwandern ſie während der Morgen- und Abendſtun— 
den beträchtliche Strecken des Waldes, von einem Baume zum anderen fliegend und die Wip— 
fel nach allen Richtungen durchſchlüpfend und durchſpähend, um Beute zu gewinnen. In vie— 
len Fällen kommt es ihnen allem Anſcheine nach nicht einmal auf ſolche an: ſie hüpfen und 
ſpringen, wie man annehmen muß, einzig und allein aus der ihnen angeborenen Luſt zur 
Bewegung. „Zuweilen“, bemerkt Bates, „ſieht man eine Geſellſchaft von 4—5 Stück ſtunden— 

lang auf den Wipfelzweigen eines der höchſten Bäume ſitzen und hört ſie dann ein ſonder— 
bares Tonſtück ausführen. Einer von ihnen, der höher ſitzt als die anderen, ſcheint der Leiter 
des mißtönenden Ganzen zu ſein; von den übrigen ſchreien oft zwei abwechſelnd in verſchie 
denen Tonarten.“ Beſonders ſchreiluſtig ſollen ſie, nach Verſicherung der Indianer, vor kom 
mendem Regen ſein und deshalb als gute Wetterpropheten gelten. Neben dem Schreien 
aber hat Martin auch einen wohltönenden Ruf vernommen, den die Vögel in A-dur hören 



430 13. Ordnung: Rakenvögel. Familien: Pfefferfreſſer und Spechte. 

laſſen. Da Martin immer nur einen Teil der Vögel ſo ſchreien hörte, ſo glaubt er, es handle 
ſich dabei um den Paarungsruf der Männchen, den man, wie bei uns den Kuckucksruf, nur 
kurze Zeit zu hören bekomme. „Es macht wirklich“, fährt unſer Gewährsmann fort, „einen 
ganz eigentümlichen Eindruck, aus der Stille des Urwaldes dieſen deutlich artikulierten und 
ſchönklingenden Ruf zu vernehmen, der uns ganz feierlich zu ſtimmen vermag und, in Noten 
ausgedrückt, wie a—e—h—a klingt. Sie (die Tukans) richten dabei den Kopf rückwärts, 
wodurch der aufgeſperrte Schnabel ſich ſenkrecht ſtellt, und bewegen den Körper hin und her, 
worauf ein ſtorchartiges Klappern mit dem Schnabel folgt, das, als ein Zeichen guter Laune, 
von balzartigem Schütteln des Gefieders begleitet iſt.“ 

Alle Arten, ohne Ausnahme, ſind bewegliche, muntere, ſcheue, aber doch neugierige Vögel. 
Nur wenn ſie ſich nach der Mauſer zu größeren Flügen verbinden, legen ſie weniger Scheu 
an den Tag. Sonſt weichen ſie dem Menſchen mit großer Vorſicht aus und laſſen ſich nur 
von geübten Jägern beſchleichen, necken den Schützen auch, indem ſie nach Art unſeres Hähers 
vor ihm dahin, niemals weit, aber immer zur rechten Zeit wegfliegen und ſich ſtets wieder 
einen Sitz wählen, der die Annäherung erſchwert. Aber dieſelben Vögel ſind augenblicklich 
zur Stelle, wenn es gilt, einen Raubvogel, z. B. eine Eule, zu ärgern. Ihre Aufmerkſamkeit 
erſtreckt ſich auf alles, was um ſie herum vorgeht, und deshalb ſind ſie es auch, die gewöhnlich 
zuerſt Feinde ausgekundſchaftet haben und dieſe nun der übrigen gefiederten Welt anzeigen. 

Schomburgk behauptet mit aller Beſtimmtheit, daß die Tukane nur Früchte freſſen, und 
Bates ſagt, daß Früchte unzweifelhaft ihr hauptſächlichſtes Futter ſeien, ihr langer Schnabel 
ihnen auch das Pflücken ſehr erleichtere, weil er ihnen geſtatte, un verhältnismäßig weit zu 
reichen; Azara hingegen verſichert, daß ſie ſich keineswegs auf Pflanzennahrung beſchränken, 
ſondern auch viele Vögel vertilgen und wegen ihres großen Schnabels allen Angſt einjagen, 
daß ſie die kleineren von den Neſtern treiben und Eier und Junge, ſelbſt ſolche der Aras, 
verzehren, daß ſie zur Regenzeit, wenn das harte Neſt des Töpfervogels weich geworden, ſogar 
dieſes angehen, es zerhacken und die Brut hervorziehen. Ich bin von der Richtigkeit dieſer 
Angaben vollkommen überzeugt, denn alle Tukane, die man bisher in Gefangenſchaft beob— 
achtet hat, nahmen nicht nur ohne Bedenken tieriſche Nahrung zu ſich, ſondern verfolgten 
kleine Wirbeltiere mit ſo großem Eifer, daß man wohl bemerken konnte, ſie müßten etwas 
ihnen durchaus Natürliches tun. Ein mit ihnen denſelben Raum teilender kleiner Vogel ver— 
fällt ihnen früher oder ſpäter, möge der Käfig ſo groß ſein, wie er wolle, und möge man 
ihnen die leckerſten Speiſen auftiſchen. Sie erlauern den günſtigen Augenblick, werfen plötz— 
lich den großen Schnabel vor, ergreifen mit außerordentlichem Geſchick ſelbſt einen fliegenden, 
in ihre Nähe kommenden kleineren Vogel, töten ihn auf der Stelle und verzehren ihn mit 
unverkennbarem Behagen. Erwähnenswert dünkt mir noch die Geſchicklichkeit zu ſein, die 
der Vogel bekundet, wenn er mit ſeinem anſcheinend ſo ungefügen Schnabel einen kleinen 
Gegenſtand, z. B. ein Hanfkorn, vom Boden aufnimmt. Er faßt dann den betreffenden Körper 
ſozuſagen zart mit den Spitzen des Schnabels, hebt dieſen ſenkrecht in die Höhe und läßt 
das Korn in den Rachen hinabfallen. Nicht weſentlich anders verfährt er, wenn er trinken 
will. Der Vogel füllt dabei ſeinen Schnabel mit Waſſer, hebt dann langſam ſeinen Kopf in 
die Höhe wie ein trinkendes Huhn und läßt die Flüſſigkeit in die Kehle rinnen. 

Die Tukane niſten in Baumlöchern und legen 2 weiße Eier, die von regelmäßig ovaler 
Geſtalt und etwas glänzend ſind. Die Jungen erhalten bald das ſchöne Gefieder der Eltern, 
ihr Schnabel aber erſt im zweiten oder dritten Jahre die ihm eigenen ſchönen Farben. Hier— 
auf beſchränkt ſich die Kunde über dieſen wichtigen Lebensabſchnitt der Vögel. 

Allen Pfefferfreſſern wird in Braſilien eifrig nachgeſtellt, ſowohl ihres Fleiſches und 
ihrer ſchönen Federn halber, als auch in der Abſicht, ſich die ſonderbaren Geſellen zu Haus— 

genoſſen zu erwerben. 
Über die Verwendung der Schmuckfedern durch die Indianer gibt Schomburgk aus— 

führliche Nachricht. Er beſchreibt ein Zuſammentreffen mit den Maiongkongs und ſagt: „Ihr 
geſchmackvollſter Federſchmuck beſtand größtenteils in dicken Kopfbinden aus den roten und 
gelben Federn, welche die Pfefferfreſſer unmittelbar über der Schwanzwurzel haben. Da 
nun nicht allein die Maiongkongs, ſondern auch die Guinaus, Uaupes und Pauixanas ſowohl 
ihre Kopfbedeckung als auch förmliche Mäntel aus dieſen Federn verfertigen, ſo würden 
die beiden Arten der Pfefferfreſſer, denen beſonders nachgeſtellt wird, bald ausgerottet 
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fein. Dieſem Untergang ihrer Kleiderlieferer beugen die Wilden jedoch auf eine höchſt 
ſcharfſinnige Weiſe dadurch vor, daß ſie die Vögel zu dieſem Zweck mit ganz kleinen und 
mit äußerſt ſchwachem Gift beſtrichenen Pfeilen ſchießen. Die Wunde, die ein ſolcher Pfeil 
verurſacht, iſt zu unbedeutend, um tödlich zu werden, während das ſchwache Gift den Ver— 
wundeten nur betäubt. Der Vogel fällt herab, die gewünſchten Federn werden herausgezogen, 
und nach kurzer Zeit erhebt er ſich wieder, um vielleicht wiederholt geſchoſſen und beraubt 
zu werden.“ Richard Schomburgk, der Bruder des hier oft angeführten Sir Robert Schom— 
burgk, erzählt, daß Dom Pedro J., Kaiſer von Braſilien, an Galatagen einen aus den Bruſt— 
teilen von Tukanhäuten verfertigten Mantel getragen habe. 

Jung aufgezogene Tukane gehören zu den anziehendſten Gefangenen. „In Lebensweiſe 
und geiſtiger Anlage“, jagt A. v. Humboldt, „gleicht dieſer Vogel dem Raben. Er iſt ein 
mutiges, leicht zu zähmendes Tier. Sein langer Schnabel dient ihm als Verteidigungswaffe. 
Er macht ſich zum Herrn im Hauſe, ſtiehlt, was er erreichen kann, badet ſich oft und fiſcht 
gern am Ufer des Stromes. Der Tukan, den wir gekauft hatten, war ſehr jung, dennoch 
neckte er während der ganzen Fahrt mit ſichtbarer Luſt die trübſeligen, zornmütigen Nacht— 
affen.“ Pfefferfreſſer bedürfen, wenn ſie ſich in ihrer ganzen Schönheit, Beweglichkeit und 
Lebendigkeit zeigen ſollen, eines ſehr weiten und hohen Käfigs, der ihnen vollſten Spielraum 
gewährt. In ſolchem Gebauer halten ſie ſich, falls man die Einwirkung rauher Witterung 
ſorgfältig von ihnen abhält, viele Jahre lang, werden ungemein zahm, unterſcheiden den 
Pfleger von anderen Leuten, laſſen ſich von ihm berühren, nach Art der Papageien im Ge— 
fieder neſteln und gewinnen ſich dadurch noch wärmere Zuneigung als durch die ſo ſchönen 
und eigentümlichen Farben ihres ſtets glatt getragenen Gefieders, ihre Munterkeit und an— 
dauernde gute Laune. Aber ſie haben auch ihre Eigenheiten, die in unſeren Augen förmlich zu 
Unarten werden können. Ganz abgeſehen von ihrer Raub- und Mordluſt, die alle ſchwächeren 
Geſchöpfe aus ihrer Nähe verbannt, vertragen ſie ſich nicht einmal in allen Fällen untereinander, 
beginnen im Gegenteil nicht ſelten mit ihresgleichen Streit, bilden Parteien und verfolgen 
und quälen einen Artgenoſſen, der ihr Mißfallen erregte, auf das äußerſte. Die gleichzeitig 
in einen noch leeren Käfig gebrachten vertragen ſich in der Regel recht gut. Einer erwirbt 
ſich die Oberherrſchaft, die anderen fügen ſich, und alle leben in gutem Einverſtändnis. So— 
bald aber zu ſolcher Geſellſchaft ein neuer Ankömmling gebracht wird, ändern ſich die Verhält— 
niſſe in oft höchſt unerquicklicher Weiſe. Der Neuling wird zunächſt mit unverhüllter Neu— 
gier und Aufmerkſamkeit betrachtet; einer nach dem anderen von den älteren hüpft herbei und 
muſtert ihn auf das genaueſte, als habe er noch niemals einen zweiten ſeinesgleichen geſehen. 
Dicht neben ihm ſitzend, dreht er langſam den Kopf mit dem unförmlichen Schnabel und be— 
ſchaut ſich den Fremdling buchſtäblich von vorn und hinten, von oben und unten. Der 
letztere gerät durch dieſes Anſtaunen nach und nach in erſichtliche Verlegenheit, bleibt zunächſt 
ruhig ſitzen und verläßt den Platz oft auch dann nicht, wenn jener ſich bereits wieder entfernt 
hat. Dem einen Neugierigen folgen alle übrigen: der neuangekommene muß förmlich Spieß— 
ruten laufen. Eine Zeitlang geht alles gut; irgendwelches Unterfangen des Fremdlings aber, 
z. B. wenn er ſich dem Futternapf nähert, erregt allgemeine Entrüſtung und zieht ihm die 
Verfolgung aller Genoſſen zu. Erkämpft er ſich in wackerer Gegenwehr ſeinen Platz, ſo erwirbt 
er ſich wenigſtens Duldung; nicht allzu ſelten aber verliert ein ſo gehetzter Pfefferfreſſer in— 
folge der ewigen Angriffe alle Luſt zum Leben, wenn nicht dieſes ſelbſt. Erſt wenn es ihm 
gelingt, unter ſeinesgleichen ſich einen Freund, vielleicht gar einen Liebhaber zu erwerben, 
endet der Zwieſpalt. Weibliche Pfefferfreſſer ſind daher ungleich beſſer daran als männliche, 
die nicht allein vom Neide, ſondern auch von der Eiferſucht der übrigen zu leiden haben. 

* 

Die Angehörigen der Familie der Spechte kennzeichnen ſich durch folgende Merkmale: 
Der Leib iſt geſtreckt, der Schnabel ſtark, meiſt gerade, meißelartig, auf dem Kücken ſcharf— 
kantig und an der Spitze ſenkrecht zugeſchärft. Die Füße ſind kurz, ſtark und einwärts ge— 

bogen, die Zehen lang, das vordere Paar iſt bis zur Hälfte des erſten Gliedes verwachſen. 
Zu der eigentlichen Hinterzehe, welche die kleinſte von allen iſt oder auch bei manchen Arten 
immer, bei anderen gelegentlich fehlt, hat ſich die äußere Vorderzehe, die längſte des Fußes, 
geſellt. Alle Zehen ſind mit ſehr großen, ſcharfen, halbmondförmigen Nägeln bewehrt. Die 
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Flügel ſind mittellang und etwas abgerundet. In dem Gefieder fehlen Dunen faſt gänzlich, 
und die Außenfedern herrſchen daher unbedingt vor. Sehr zweckmäßig ausgebildet iſt in der 
Familie der echten Spechte der Schwanz. Er beſteht aus zehn großen und einem äußeren 
Paare ſehr kleiner Steuerfedern, die aber nicht unter, ſondern über den erſteren liegen. Die 
beiden mittleren Schwanzfedern ſind die längſten und ſtärkſten. Ihre Schäfte nehmen nach 
der Spitze zu an Stärke ab, ſind ſehr biegſam und von bedeutender Elaſtizität. Während die 
Faſern ihrer Fahnen in der Wurzelhälfte der Feder dicht nebeneinander ſtehen und verbun— 
den ſind, werden ſie gegen die Spitze hin frei, nehmen an Stärke zu, ändern ihre frühere 
Richtung und wenden ſich beiderſeits nach unten, jo daß die Feder einem Dache ähnlich wird, 
als deſſen Firſt der Schaft anzuſehen iſt. Die nächſten drei Paare der Steuerfedern ſind 
ſchwächer, aber ähnlich gebaut, und nur die beiden äußerſten Paare ſind wie gewöhnlich 
gebildet. Dieſer eigenartige Bau macht den Schwanz zu einem vorzüglichen Stützorgan, in 
dem große Feſtigkeit mit bedeutender Schnellkraft vereinigt iſt. 

Die Färbung zeigt bei aller Mannigfaltigkeit doch große Übereinſtimmung: fo iſt nament- 
lich die Kopfgegend durch prachtvolles Rot oder Gelb geziert. Die Geſchlechter unterſcheiden 
ſich hauptſächlich durch größere oder geringere Ausdehnung, Vorhandenſein oder Fehlen der 
roten oder gelben Kopfzeichnung. Mit mehr Recht als jede andere Gruppe kann man die 
Spechte nach der Farbenverteilung ordnen, und deshalb iſt es üblich, von Schwarz-, Grün-, 
Buntſpechten uſw. zu ſprechen. 

Ebenſo eigentümlich wie der äußere iſt in vielen Punkten der innere Bau dieſer Vögel. 
Selbſtverſtändlich werden die Eigentümlichkeiten im Bau durch die beſondere Lebensweiſe der 
Spechte, durch ihre Bewegungen und ihren Nahrungserwerb bedingt: es handelt ſich um die 
Folgen des Kletterns, Hackens und der Art des Inſektenfanges, Beſchäftigungen, die haupt— 
ſächlich auf die Beſchaffenheit der Füße, des Schnabels und des Zungenapparates eingewirkt 
haben. Die Spechte ſind echte Klettervögel, ja ſie ſind in unſerer vaterländiſchen Tierwelt 
die „Klettervögel“ ſchlechthin. Die Papageien ſind auch Klettervögel, aber in durchaus ver— 
ſchiedener Art — die Zwecke find für beide Vogelordnungen die gleichen, aber die Mittel 
ſind grundverſchieden. Ein Papagei klettert greifend mit Füßen und Schnabel und ſteigt dabei 
gewiſſermaßen natürliche Leitern hinauf und hinab, aber ein Specht klettert rutſchend und 
mit beiden Füßen zugleich hüpfend auf ſenkrecht oder ſchräg, wohl auch wagerecht verlaufenden 
Flächen, ohne ſich dabei der Hilfe des Schnabels zu bedienen. Er hüpft in marionettenhaften, 
kurzen Sätzen an einem Baum hinauf und ſchlägt feine kräftigen und ſcharfen Zehennägel 
tief in die Kinde oder in das Holz eines Baumes ein. 

Wenn ein Specht beim Sitzen hackt, ſo wird der Druck auf die mittelſte und auf die nach 
hinten geſchlagene äußerſte Zehe gelegt; dabei ſind die Nägel der beiden nach vorn gerichteten 
Zehen zugleich die Hängvorrichtung, alſo ſehr wichtig. Nicht jo die Hinterzehe. Beim Hacken 
ſpielt ſie gar keine und beim Klettern höchſtens eine ſehr beiläufige Rolle und kann daher 
leicht verkümmern oder ganz verſchwinden was auch in der Tat nicht ſelten der Fall iſt. Die 
Spechte klettern am Baume immer von unten nach oben und bewegen ſich dabei mit 
beſonderer Vorliebe in einer weiten, meiſt, aber nicht immer, nach rechts gerichteten Spirale 
um den Stamm herum. Das Hängen ihres Körpers iſt ihnen offenbar viel bequemer als 
das Ruhen auf ihrer faſt wagerecht gehaltenen Unterſeite. Dies wird auch dadurch beſtätigt, 
daß ſie ſich in den Baumhöhlen, die ſie zum Schlafen aufſuchen, immer ſenkrecht an die Wan— 
dungen mit dem Schwanze nach unten anhängen, aber nicht auf dem Boden ruhen. 

Die Gewalt, welche die meiſten Spechtarten beim Hacken anwenden, iſt ganz bedeutend, 
und unter allen Umſtänden werden die Erſchütterungen, die der Körper der Vögel darunter 
erleidet, nicht gering ſein, namentlich im Verhältnis zu ihrer Größe, und ſo müſſen ſie Vor— 
richtungen erworben haben, die deren nachteiligen Einfluß aufheben. Beſonders in dem 
Bau des Kopfes finden ſich verſchiedene auf das Hacken zurückzuführende Eigentümlichkeiten. 
Zunächſt ſind die Knochen, die verſchmolzen den Hirnſchädel bilden, verhältnismäßig ſehr 
dick und feſter als bei irgendeiner anderen Vogelgruppe. Zwiſchen beide Augenhöhlen ſchiebt 
ſich eine faſt völlig verknöcherte trennende Scheidewand ein. Der Geſichtsſchädel iſt mit dem 
Hirnſchädel ſehr innig, faſt ganz unnachgiebig verbunden, und ebenſo iſt das Quadratbein 
nahezu unbeweglich mit der Schädelkapſel vereinigt. Das knöcherne Gaumendach des Ober— 
ſchnabels iſt eine unmittelbare Fortſetzung des Grundteils des Hirnſchädels. Durch alles das 
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wird die Möglichkeit, daß der Schnabel beim Klopfen ſich verſchiebe und ſeitwärts nachgebe, 
faſt beſeitigt, ſehr zum Vorteil der Ausführung der ihm obliegenden Hackarbeit. Nach dieſer 
richtet ſich auch in allererſter Linie die Beſchaffenheit des eigentlichen Schnabels: er iſt um 
ſo geſtreckter und um ſo feſter, je mehr eine Spechtart darauf angewieſen iſt, ihre Nahrung 
aus dem Holze durch Schlagen von Löchern zu gewinnen, und je härter der Stoff iſt, in den 
ſie ihre Bruthöhlen meißelt. Ober- und Unterſchnabel bilden namentlich bei den großen 
Arten, dem Schwarz-, dem Herrenſpecht uſw., eine nach der Spitze zu ſich allmählich ver— 
jüngende vierkantige Pyramide: der Firſt des Oberſchnabels, die Ränder, in denen Ober— 
und Unterſchnabel ſeitlich zuſammenſtoßen, und die Dillenkante des Unterſchnabels ſind die 
vier Kanten dieſer Pyramide. Der Hornüberzug des Schnabels iſt im vorderen Abſchnitt 
ſeitlich zuſammengedrückt und am Ende ſenkrecht wie ein Meißel abgeſtutzt. Er iſt bei den 
einzelnen Arten um ſo feſter und härter, je ſchwieriger deren Arbeit iſt. 

„So ſtellt der Schädel der Spechte“, ſagt Marſhall, „um bei einem ſchon von Levaillant 
gebrauchten Vergleich zu bleiben, gleichſam den Kopf oder das Eiſen eines Hammers, und 
zwar eines Kreuzſchlaghammers, dar, deſſen Finne, die meißelartig abgeſtutzte Schnabelſpitze, 
parallel zum Stiele, der Achſe des Vogelhalſes, verläuft. Die Verbindung des Hammerkopfes 
mit dieſem Stiele iſt eine entſprechende, indem nämlich der Gelenkkopf des Hinterhauptsbeines, 
der den Schädel mit der Wirbelſäule gelenkig vereinigt, ganz auf die Unterjeite geſchoben iſt, 
ſo daß die Hinterhauptsregion ſich weit nach hinten vorwölbt und das Hinterhauptsloch eine 
unter Umſtänden vollkommen wagerechte Lage hat. Schon die Griechen des Altertums 
nannten den Specht Pelekan, von Pelekys, die Axt, und der Vergleich des Vogels mit einem 
Zimmermann oder Holzhauer findet ſich in den Sprachen faſt aller Völker wieder, die mit 
ſeiner Erſcheinung vertraut ſind.“ Entſprechend den Leiſtungen des Schnabels iſt auch die 
den Kopf bewegende Muskulatur ſehr bedeutend, im Verhältnis viel bedeutender als bei 
anderen gleichgroßen Vögeln. 

Sehr merkwürdig iſt der Bau des ganzen Zungenapparats der Spechte, der in neueſter 
Zeit durch Leiber eine vorzügliche Beſchreibung erfahren hat. Das unpaare Mittelſtück ſo— 
wie die Hörner des Zungenbeines ſind außerordentlich lang. Die letzteren nähern ſich in 
ihrem hinteren Abſchnitt mehr und mehr, ſchlagen ſich um das Hinterhaupt unter der Kopf— 
haut nach oben, legen ſich auf der Stirn unmittelbar nebeneinander und reichen in den 
Fällen ſtärkerer Entwickelung mit den freien Enden bis in eine nahe an den Naſenlöchern 
gelegene Grube. Im extremſten Falle dringen die beiden Zungenbeinhörner ſogar in die 
inneren Hohlräume des Oberſchnabelknochens ein und erreichen die Schnabelſpitze; ſo beim 
Wendehals, beim Grau- und Grünſpecht. Die letztgenannte Art hat aber auch damit noch 
nicht genug: um für das Zungenbein, das eine Geſamtlänge von 23 em hat, Raum zu 
ſchaffen, biegen ſich die langen Hörner an den Halsſeiten ſchleifenförmig bis faſt zu den 
Schultern hernieder. Auf der Oberſeite des Schädels entſpricht ihnen, ſoweit ſie unmittelbar 
nebeneinanderliegen, eine Furche, in der ſie mit großer Leichtigkeit gleitend ſich bewegen. 
„Die eigentliche Zunge“, bemerkt Marſhall, „iſt klein, pfriemenförmig und an den Seiten mit 
kleinen, wie Widerhaken nach hinten gerichteten Hornpapillen beſetzt. An ihrer Baſis befindet 
ſich eine Hautſcheide, gewiſſermaßen ein großer Schleimbeutel, die ſich mit ihrem hinteren 
Teile am Boden der Kachenhöhle in deren allgemeinen Schleimhautüberzug fortſetzt und jo 
zuſammengeſchoben iſt, daß ſie nicht wenig an die Vorrichtung des ſogenannten Langhalſes 
erinnert, jener wohlbekannten Figur des Kaſperltheaters. In ihr liegt der hintere ver— 
längerte Abſchnitt des ſchlanken Mittelkörpers des Zungenbeines. Wird nun die Zunge 
hervorgeſtoßen, ſo gleiten die langen Zungenbeinhörner nach vorn und dringen, dicht an— 
einandergelagert und den Zungenbeinkörper vor ſich herſtoßend, in die aufgefaltete Haut— 
ſcheide ein, ſo daß die Zunge hervorgeſchleudert wird und als glatter Zylinder erſcheint.“ 
Die Muskelpaare, auf deren Zuſammenziehung dieſe Bewegung beruht, ſind vor allem die 
beiden Kinn-Kehlkopfmuskeln und die Kinn-Zungenbeinmuskeln. Das erſte Paar geht von 
der Spitze des Unterjchnabels zum Kehlkopf und zieht durch ſeine Verkürzung den ganzen 
Zungenapparat — beim Grünſpecht um etwa 2 em — nach vorn. Das andere Paar, das 
ſich vom Kinnwinkel längs der Zungenbeinhörner bis an deren Ende erſtreckt und hier mit 
ihnen verwachſen iſt, bewirkt, wenn es ſich zuſammenzieht, daß die Zungenbeinhörner erſt 
dicht an den Schädel herangezogen, dann um ihn herum geſchoben werden; beim Grünſpecht 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 28 
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gleitet hierbei das Ende des Horns aus dem Schnabel heraus und kommt auf die Stirn zu 
liegen. Die Vorwärtsbewegung der Zunge, die ſich daraus ergibt, iſt ſehr erheblich, beim 
Grünſpecht etwa 8 em, und da die Zunge ſchon durch die Tätigkeit des erſten Muskelpaares 
um 2 cm vorgetrieben wird, jo beträgt die Geſamtverlängerung der Zunge bei unſerer Art 
nicht weniger als 10 em. Für die Nüdziehung der Zunge ſorgt beſonders das Paar der 
Luftröhren-Zungenbeinmuskeln. Dieſe vorn am Zungenbeinkörper angehefteten Muskeln 
ſind ſehr kräftig entwickelt, beim Grünſpecht in ſonderbarer Weiſe mehrfach um die Luftröhre 
herumgelegt und können ſich außerordentlich ſtark zuſammenziehen. Die Zungenſpitze der 
Spechte iſt nach den Unterſuchungen des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bayern ſehr reich 
an Nervenendkörperchen und wird dadurch zu einem leiſtungsfähigen Taſtorgan. 

Sehr bemerkenswert ſind auch die Speicheldrüſen der Spechte; ſie verhalten ſich bei den 
einzelnen Gruppen durchaus nicht gleich, ſind aber in der Regel da am ſtärkſten, wo die 
Zunge am längſten iſt. Bei den faſt ausſchließlich von Ameiſen lebenden Wendehälſen ſind 
ſie verhältnismäßig am größten, dann folgen unter den bei uns einheimiſchen Formen die 
Grünſpechte, während ſie bei den Buntſpechten recht ſchwach ſind. Die Mundhöhlendrüſen, 

die hier hauptſächlich in Betracht kom— 
men, ſind die vorderen und die hinteren 
Unterkieferdrüjen, die ſich z. B. beim 
Grünſpecht zu einer weit nach hinten, bis 
unter den Schädelgrund reichenden Drüſe 
mit gemeinſamem Ausführungsgang 
vereinigen. Der Speichel der meiſten 
ſpechtartigen Vögel iſt in hohem Grade 
kleberig und wird reichlich abgeſondert, 
und die Zunge liegt mit ihrem vorderen Ab— 
ſchnitte gewiſſermaßen in einem Leimtöpf— 
chen. Wird ſie hervorgeſchnellt, ſo iſt ſie 
hier mit jener kleberigen Maſſe überzogen 
und dadurch zu einer Art Leimrute ge— 
worden, an der die zur Nahrung dienen— 
den Inſekten maſſenhaft hängen bleiben. 

91 e e e e 85 natürlicher Sb „Die Spechte ſind in 444 Arten über 

art 1907. 1 1085 J 0 Sin enen alle Teile der Erde, mit Ausnahme Auſtra⸗ 
3 Anterkieferdrüſe, 4 Luftröhre, 5 Ohröffnung, 6 Naſenloch. liens und der Inſel Madagaskar, ver— 

breitet und auch im Norden keineswegs 
ſeltene Erſcheinungen. Wahre Paradieſe für ſie ſind die ausgedehnten, zuſammenhängenden 
Urwaldungen der Wendekreisländer, namentlich Südamerikas und Indiens; denn in Afrika 
kommen merkwürdigerweiſe nur wenige und faſt ausſchließlich kleine Arten vor. Bei ſeinen 
Wanderungen über die Erde hat der Spechtſtamm auf Celebes vorläufig haltgemacht, und als 
er Afrika vor verhältnismäßig kurzer Zeit beſiedelte, war Madagaskar eine ſchon weit vom 
Feſtlande getrennte Inſel, die er ſo wenig wie Wiederkäuer, Pferde, Hunde, Katzen, Eichhörn— 
chen, Springmäuſe, Stachelſchweine, Haſen, Zaunkönige, Meiſen, Trappen und Kraniche zu 
erreichen vermochte. Es wäre aber ein Irrtum, annehmen zu wollen, daß die Spechte nur 
mehr oder weniger dicht mit Bäumen beſtandene Gebiete bewohnen: verſchiedene fremd— 
ländiſche Arten vermögen auch vortrefflich in waldarmen, ja völlig baumloſen Gegenden zu 
leben. Die mitteleuropäiſchen Vertreter der Familie hauſen in Waldungen, Baumpflanzungen 
und Gärten, überall aber nur einzeln; denn ſie zeigen ſich anderen ihrer Art gegenüber un— 
geſellig und vereinigen ſich zwar dann und wann mit kleinen Strichvögeln der Wälder, denen 
ſie zu Führern und Leitern werden, aber nur ſehr ſelten mit anderen Arten ihrer Ordnung 
oder Familie. Allerdings kann es geſchehen, daß beſonders reiche Nahrung zuzeiten viele 
Spechte derſelben Art oder auch mehrerer Arten von ihnen vereinigt, und ebenſo bemerkt man 
während der Strich- oder Wanderzeit oft auffallend zahlreiche Geſellſchaften, nach Ver— 
ſicherung einzelner Beobachter dann und wann ſogar Scharen von ihnen. 

Das Verbreitungsgebiet der einzelnen Arten kann ziemlich beſchränkt und auch wieder— 
um ſehr ausgedehnt ſein. Anſere deutſchen Arten, mit alleiniger Ausnahme des mittleren 
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Buntſpechtes, werden faſt in ganz Europa und ebenſo im nördlichen Mittelafien gefunden; 
andere hingegen ſind auf verhältnismäßig enge Grenzen beſchränkt. Jeder Erdteil hat ſeine 
eigenen Arten. Annähernd gleiche Verhältniſſe begünſtigen wie bei den meiſten anderen 
Vögeln weite Verbreitung, aus verſchiedenartigen Bäumen zuſammengeſetzte Waldungen 
das Vorkommen mehrerer Arten innerhalb eines Gebietes. Deutlicher als die meiſten übrigen 
Vögel ſind viele Spechtformen ſtreng an beſtimmte Baumarten gebunden, und in noch höherem 
Grade beſtimmend für ihr Vorkommen iſt die Beſchaffenheit der Bäume ſelbſt; denn nicht 
jeder Specht findet in einem weit ausgedehnten Forſt einen paſſenden Baum, wie er ihn 
braucht, um ſich ſeine Behauſung zu zimmern, und die notwendige Folge davon iſt, daß er 
ſolchen Forſt gänzlich meidet. Da er die Höhlungen nicht bloß zur Niſtſtätte ſeiner Jungen, 
ſondern auch zu Schlafplätzen benutzt, kann ſein Wohngebiet nicht ausgedehnt ſein; denn er 
muß allabendlich zu deſſen Mittelpunkt, eben der Wohnung, zurückkehren. 

Alle Spechte führen im weſentlichen dieſelbe Lebensweiſe. Den größten Teil ihres Lebens 
bringen ſie kletternd zu. Zum Boden herab kommen die meiſten Arten ſelten, und wenn ſie 
es tun, hüpfen ſie mit ungeſchickten Sprüngen umher. Sie fliegen ungern weit, doch geſchieht 
dies wahrſcheinlich weniger deshalb, weil ſie der Flug anſtrengt, als vielmehr infolge der 
ihnen überhaupt eigenen Ruhe- und Raſtloſigkeit, die ſie veranlaßt, womöglich jeden Baum 
auf ihrem Wege zu unterſuchen. Der Specht fliegt in ſehr tiefen Wellenlinien dahin. Er 
erklettert gewiſſermaßen den aufſteigenden Bogen jeder dieſer Linien mit raſchen, ſchwirrenden 
Flügelſchlägen, legt dann plötzlich die Flüget hart an den Leib und ſchießt nun in ſteilem 
Bogen wieder tief nach unten herab, worauf er das Aufſteigen von neuem beginnt. In der 
Nähe eines Baumes angelangt, pflegt er ſich tief herabzuſenken und wenige Meter über dem 
Boden an den Stamm anzuhängen; nunmehr aber klettert er mit großen, raſch aufeinander 
folgenden Sprüngen aufwärts, manchmal auch ſeitwärts oder in Schraubenlinien vorwärts 
und nach oben, bisweilen wohl ein wenig rücklings, niemals aber kopfabwärts nach unten. 

Mit dem Schnabel hämmernd oder meißelnd, arbeitet er je nach Verhältnis ſeiner Stärke 
größere oder geringere Stücke der Borke los, deckt dadurch die Schlupfwinkel der Inſekten auf, 
zieht ſie mit der Zunge hervor und verſchluckt ſie. Wenn man gefangene Spechte in einem 
Bauer mit feſter Decke hält, dieſe an verſchiedenen Stellen durchbohrt und dann beliebte 
Nahrung auf die Decke wirft, kann man das Spiel der Zunge in nächſter Nähe auf das ge— 
naueſte beobachten. Die wurmförmige Zunge wird durch das Loch des Kiſtenkäfigs geſteckt, 
biegt ſich um und bewegt ſich nun mit unvergleichlicher Geſchmeidigkeit taſtend nach allen 
Richtungen, bis ſie eine Ameiſenpuppe oder einen Mehlwurm ausgekundſchaftet hat. Bei 

der jetzt folgenden Aufnahme der Beute ſpielt der kleberige Überzug der Zunge wohl die Haupt— 
rolle, doch werden die Widerhaken der Zungenſpitze beim Erfaſſen vielfach auch beteiligt ſein. 
Gewiß aber werden Inſekten weder mit der Zunge angeſpießt noch durch ihre Umſchlingung 
feſtgehalten. Dank der außerordentlichen Beweglichkeit und Schmiegſamkeit dieſes Organs iſt 
der Specht imſtande, auch kreuz und quer verlaufenden Gängen eines holzzerſtörenden Inſektes 
zu folgen und dieſes an das Tageslicht oder in ſeinen Magen zu befördern. 

Eine oft und ſeit langer Zeit ſchon erörterte Frage iſt es: Woher weiß ein Specht, in 
welchen Bäumen er Inſekten erwarten darf? Sicher iſt es nicht das Geruchsvermögen, ſondern 
das Geſicht und Gehör, das hierbei den Vogel leitet. Das beſondere Ausſehen kränkelnder, 
von Inſekten befallener Bäume lockt ihn an; nach dem Tone, den dieſe beim Anſchlagen mit 
dem Schnabel geben, horcht er ſie darauf genauer ab. Er zerſchlägt, nach Altum, gewaltſam 
die Rinde der ihm verdächtigen Bäume zunächſt mit kräftigeren Schnabelhieben. „Entdeckt 
er dann wirklich eine Höhlung unter der Rinde, jo ändert er ſein Hämmern in der Weiſe, daß 
er nunmehr ganz leiſe aufſchlägt, und zwar wohl deshalb, um jetzt den genauen Verlauf des 
Freßkanals, den wirklichen Sitz ſeiner Beute, zu ermitteln.“ Dieſe Behauptung hängt keines— 
wegs in der Luft, denn unter den kräftig angeſchlagenen Vindenſtellen finden ſich nie, unter 
den nur leiſe angeklopften — beide ſind an den durch die Schnabelarbeit zurückgelaſſenen 
Wunden für den Kenner leicht unterſcheidbar — ſtets Inſektengänge. 

Außer den Inſekten freſſen einige Spechtarten nebenbei auch verſchiedene Beeren und 

Sämereien, legen ſich ſelbſt Vorratskammern an, die ſie mit letzteren füllen. Unſer großer 
Buntſpecht, der auch ein Liebhaber von Kiefernſamen iſt, hat die Gewohnheit, die Zapfen 
an beſtimmten Stellen, wo er es in recht bequemer Weiſe tun kann, auszuklauben. Solche 
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durch manchmal maſſenhaft am Boden liegende Zapfen gekennzeichnete Stellen werden 
„Spechtſchmieden“ genannt. 

Die Spechte erſcheinen ernſt und gemeſſen, ſind aber in Wirklichkeit eher heiter und 
fröhlich zu nennen, wie ihr Benehmen in der Gefangenſchaft bekundet. Schon ihre Stimme 
erfreut den Beobachter, und namentlich das laute, lachende Geſchrei, das weithin durch 
Wald und Flur erſchallt, hat ſo unverkennbar das Gepräge der Heiterkeit, daß man die 
Spechte unbedingt den am liebſten geſehenen Vögeln beizählen muß. Daneben bringen ſie 
noch eine eigentümliche Muſik im Walde hervor: ſie „trommeln, rollen, ſchnurren, dröhnen 
oder knarren“, wie man zu ſagen pflegt, indem ſie ſich an einen dürren Aſt hängen und dieſen 
durch ſehr ſchnelle Schläge mit dem Schnabel in zitternde Bewegung bringen. Hierdurch 
bewirken ſie ein lautſchallendes Geräuſch, das nach der Stärke des Zweiges bald höher, bald 
tiefer klingt und unter Amſtänden auf 1—1,5 km weit im Walde gehört werden kann. Wie 
der Specht trommelt, rollt oder ſchnurrt, ſchildert Altum: „Der Specht ſitzt zu dieſem Muſi— 
zieren an einem Splitter oder Zacken unbeweglich und oft lange; plötzlich hämmert er äußerſt 
ſchnell auf ſein Inſtrument, das zitternd gegen die Schnabelſpitze zurückſchlägt und ſo einen 
je nach der Größe des Spechtes und nach der Stärke und Reſonanz ſeiner Trommel verſchiede— 
nen Wirbellaut, etwa wie ‚errrrr‘ oder ‚arrrrr' oder ‚orrrrr‘ hervorbringt. Zuweilen fliegt 
er plötzlich von einem Trommelzacken an einen benachbarten, anders geſtimmten, und wechſelt 
ſo mit den beiden Pauken nach Gutdünken ab.“ Alle Beobachtungen deuten darauf hin, 
daß das Trommeln geſchieht, um das Weibchen zu erfreuen; es iſt ein Liebesſtändchen auf 
des Spechtes Leibinſtrument, dem Xylophon, wie W. Warſhall ſich ausdrückt, nicht eine 
Prophezeiung bevorjtehenden Regens, wie das Volk annimmt. Das Weibchen äußert ſeine 
Gefühle wohl nur höchſt ſelten in gleicher Weiſe wie das Männchen; ſo viel aber iſt ſicher, 
daß letzteres durch ſein Trommeln auch zu Kampf und Streit herausfordert, daß andere auf 
dieſes Trommeln hin von fern herbeieilen, um einen Strauß mit dem Nebenbuhler auszufechten, 
und daß man durch Nachahmung dieſes Trommelns viele Spechte leicht zu ſich heranlocken kann. 

Die Spechte leben in ſtrenger Einehe und ſind ſehr zärtliche Gatten. Das Neſt wird in 
der Regel in einer ſelbſtgezimmerten Baumhöhlung angelegt und iſt im Grunde genommen 
nichts anderes als der mit einigen Spänen ausgekleidete Boden der Höhle. Das Gelege be— 
ſteht aus 5—6, ſelten 7 ſehr glänzenden, rein weißen Eiern, die von beiden Geſchlechtern 
ausgebrütet werden. Die Jungen, überaus häßliche Geſchöpfe, die anfangs mit ihren Eltern 
kaum Ahnlichkeit zeigen und ihre hauptſächlichſte Fertigkeit, das Klettern, früher ausüben, 
als ſie jener Geſtalt und Bekleidung erhalten, werden nach dem Ausfliegen noch einige Zeit— 
lang von Vater und Mutter geführt, dann aber rückſichtslos aus deren Nähe vertrieben. 

Im ganzen bringen die Spechte Nutzen, manche auch ziemlichen Schaden. Man wirft 
ihnen hauptſächlich dreierlei vor: ſie ſchaden den Waldungen durch Vertilgen der nützlichen 
Ameiſen und Aufzehren der Waldſämereien, ferner durch das Bemeißeln der Bäume, das 
die Anſiedelung zerſtörender Pilze zur Folge hat, und manche endlich durch eine abſonder— 
liche, noch nicht erklärte Eigenheit, indem ſie einzelne jüngere, aber geſunde Bäume, beſonders 
Linden, „ringeln“, d. h. in deren Rinde dicht nebeneinander zahlreiche runde Löcher in wage— 
rechten Reihen einbohren. Dieſe Übeltaten find jedoch kaum ſchwerwiegender Art. Die Ameiſen— 
arten ſind in unſeren gepflegten und beaufſichtigten Forſten noch ſo häufig, und unſere Wald— 
bäume tragen in Samenjahren ſo reichlich, daß auf den in dieſer Beziehung verurſachten 
Schaden in der Tat kein Gewicht gelegt werden darf. Was ferner das Bemeißeln der Bäume 
betrifft, ſo ſtimmen alle Forſtleute und Vogelkundigen, die Spechtlöcher unterſuchten, darin 
überein, daß die Vögel behufs Ausarbeitung eines Schlaf- oder Brutraumes nur ſolche 
Bäume in Angriff nehmen, deren Kern morſch iſt, ſo geſund auch der Baum von außen er— 
ſcheinen mag. Der Specht macht, wie E. v. Homeyer ſagt, die Bäume nicht faul, ſondern zeigt 
nur die faulen Bäume an. Das „Ringeln“ der Bäume endlich wird jo ſelten beobachtet, daß 
auch hier von erheblichem Schaden nicht geſprochen werden kann. 

Wägt man Nutzen und Schaden der Spechte gewiſſenhaft und vorurteilsfrei gegen— 
einander ab, ſo kann die Entſcheidung nicht zweifelhaft ſein. Einzelne Spechte können läſtig 
werden, vielleicht auch wirklichen Schaden zufügen; das eine wie das andere wird aber auf— 
gewogen durch den Nutzen, den uns verſchiedene dieſer Vogelarten bringen. Wer glaubt, 
daß ſie nur ſolche Inſekten verzehren, die dem Walde nicht beſonders ſchädlich werden, wird 
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ſich eines Beſſeren belehren, wenn durch Ungunſt der Verhältniſſe der verderbliche Borkenkäfer 
ſich übermäßig vermehrte und von allen Seiten her die Spechte zu dem heimgeſuchten Walde 
ſtrömen, um unter der verderblichen Brut aufzuräumen. Nicht die ungefährlichſten, ſondern 
die ſchlimmſten Waldverderber ſind es, denen die Spechte entgegentreten. Der Nutzen, den 
ſie hierdurch unſeren Waldungen leiſten, läßt ſich weder berechnen noch abſchätzen und 
wird durch die Worte „Vertilgung der ſchädlichen Forſtinſekten“ nicht einmal erſchöpfend aus— 
gedrückt, ſondern iſt auch noch ein mittelbarer; denn die Spechte ſind bis jetzt die alleinigen 
Erbauer der Wohnungen unſerer übrigen nützlichen Höhlenbrüter. Gloger bemerkt hierzu, 
daß die Spechte eine gewiſſe Neigung zeigen, ſich auch während der Strichzeit überall, 
wo ſie nicht bloß ganz kurze Zeit verweilen, eine Höhle zum Schlafen zurechtzumachen, 
und daß ſie bei dieſer Arbeit einen gewiſſen Eigenſinn bekunden, indem ſie nicht ſelten eine, 
auch wohl zwei bereits angefangene und halb fertig gearbeitete Höhlen wieder verlaſſen, die 
den meiſten anderen Höhlenbrütern ſchon ausgezeichnet brauchbar erſcheinen. Leider will 
man noch immer nicht einſehen, daß dieſen Waldhütern Wohnungen gebaut oder wenigſtens 
belaſſen werden müſſen, daß ein alter hohler Baum, der ihnen geeignete Niſtplätze bietet, 
ungleich höhere Zinſen trägt, wenn er im Walde ſtehen bleibt, als wenn er gefällt und zu 
Klaftern aufgeſchichtet wird; deshalb ſollte man um ſo mehr bedacht ſein, die Spechte gewähren 
zu laſſen, und wohl dürfte es an der Zeit ſein, zu ihrer Hegung einige von den anbrüchigen 
Bäumen abſichtlich überzuhalten, damit Spechte und Höhlenbrüter ſie benutzen. Die Spechte 
haben der Feinde genug. Nicht nur Raubſäugetiere und Raubvögel ſtellen ihnen nach, ſon— 
dern auch unverſtändige Menſchen, insbeſondere Bubenſchützen aller Art, denen ſie ſich 
nur zu oft zur Zielſcheibe bieten. 

Wir teilen die Familie der Spechte mit Gadow in zwei Unterfamilien, die der Echten 
Spechte und die der Wendehälſe. N 

Bei den Angehörigen der bei weitem artenreichſten Unterfamilie der Echten Spechte 
oder Stemmſchwanzſpechte iſt der Schnabel in der Regel mindeſtens ſo lang wie der Kopf, 
vorn meißelartig, im ganzen kantig und von pyramidenförmiger Geſtalt; die zehn innerſten 
Steuerfedern des keilförmigen Schwanzes haben harte, elaſtiſche Schaftenden. 

Unſer gewöhnlicher Schwarzſpecht, Krähen-, Berg- oder Luderſpecht, Holz-, 
Holl-, Hohl- oder Lochkrähe, Holzgüggel, Waldhahn, Tannenhuhn und Tannen— 
roller ujw., Picus martius I. (ſ. die Tafel bei ©. 413, 4), iſt der einzige Vertreter der Gat— 
tung Picus I., die durch ſchwarze Farbe, von Borſten bedeckte Naſenlöcher, verhältnismäßig 

kurze äußere Hinterzehe, eine deutliche Federhaube, flachen Schwanz und befiederten Lauf 
gekennzeichnet iſt. Der Schwarzſpecht iſt einfarbig mattſchwarz, am Oberkopf aber hoch 
karminrot, und zwar nimmt dieſe Farbe beim Männchen den ganzen Oberkopf ein, wo— 
gegen ſie ſich beim Weibchen auf eine Stelle des Hinterkopfes beſchränkt. Die Iris iſt matt 
ſchwefelgelb, der Schnabel perlfarbig, an der Spitze blaß ſchieferblau, der Fuß bleigrau. 
Die Jungen unterſcheiden ſich wenig von den Alten. Die Länge beträgt 47 — 50 em. 

Europa und Aſien zwiſchen dem 38. und 60. Grad nördl. Br., oſtwärts bis Kam— 
tſchatka und Japan, ſind die Heimat des Schwarzſpechtes. In Deutſchland lebt er zurzeit 
auf den Alpen und allen Wittelgebirgen, ebenſo aber auch in allen ausgedehnten Waldungen 
der Norddeutſchen Ebene, und es ſind ſogar alle Anzeichen dafür vorhanden, daß er in großen 
Teilen von Deutſchland in ſtarker Vermehrung begriffen iſt. 

Er verlangt weite, zuſammenhängende, möglichſt wenig vom Menſchen beunruhigte 
Waldungen, in denen mindeſtens einzelne genügend ſtarke Hochbäume ſtehen. Daher ſind 
die Hochwälder in den Alpen, die regelmäßige Bewirtſchaftung wenn auch nicht unmöglich 
machen, ſo doch ſehr erſchweren, und die großen, zuſammenhängenden Waldungen Skandi— 
naviens, Rußlands und Sibiriens, in denen Stürme und Feuer ſtärkere Verwüſtungen an— 

richten als der Menſch, ſeine beliebteſten Wohnorte. Den Menſchen und ſein Treiben meidet 
er im Süden wie im Norden unferes heimatlichen Erdteils, und deshalb zeigt er ſich nur 
ausnahmsweiſe in der Nähe der Ortſchaften. Doch kann er, wo er Schutz erfährt, ſogar in ein 
überraſchend freundliches Verhältnis mit ihm wohlwollenden Menſchen treten. Wie Liebe 
mir mitteilt, werden in dem reußiſchen Frankenwalde die Schwarzſpechte auf Befehl des 
regierenden Fürſten nicht nur geſchont, ſondern auch inſofern gepflegt, als man hier und da 
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ältere Bäume, namentlich Ahorne und Tannen, ſtehen läßt. „Dort lebte auf dem einſamen 
Jagdſchloſſe Jägersruh mitten im prächtigen alten Walde ein Forſtläufer, der mit täuſchend 
nachgeahmtem Pfiffe die Hohlkrähen herbeizulocken verſtand und ſie dann auf dem Bretter— 
dache eines Schuppens mit Mehlwürmern, Holzmaden und dergleichen fütterte.“ Wer den 
Schwarzſpecht kennt, wird ermeſſen, was dieſe auffallende Zutraulichkeit zu beſagen hat. 
Ohne das Vorhandenſein ſehr ſtarker Bäume kann der Schwarzſpecht in einem beſtimmten 
Waldgebiete nicht beſtehen. In der Nähe Nenthendorfs, meines Geburtsortes, verſchwand 
der Schwarzſpecht aus einem mir von der Knabenzeit an wohlbekannten Walde ſchon 
Ende der 1830er Jahre, und faſt 40 Jahre lang wurde außer der Strichzeit kein einziger 
ſeiner Art dort mehr geſehen. In der erſten Hälfte der 1870er Jahre aber hat er ſich zu meiner 
lebhaften Freude wieder dort angeſiedelt: die forſtlich gehegten Bäume haben inzwiſchen ein 
Alter erreicht, wie ſie es haben müſſen, wenn es ihm zwiſchen ihnen behagen ſoll. In allen 
Waldungen, in denen der Schwarzſpecht einmal brütet, verweilt er jahraus, jahrein in dem— 
ſelben eng begrenzten Gebiete: 600 Hektar genügen ſeinen Anſprüchen vollſtändig. Innerhalb 
des von einem Paare behaupteten Wohnkreiſes duldet dieſes kein anderes und vertreibt 
daraus, nach Spechtesart, auch die eigenen Jungen, die ſich dann anderwärts anſiedeln müſſen. 

Das Betragen des Schwarzſpechtes, den die Sage mit der zauberkräftigen Springwurzel 
in Verbindung bringt, hat mein Vater zuerſt eingehend beſchrieben, und ſeine Schilderung 
lege ich dem Nachfolgenden zugrunde. 

Unjer Schwarzſpecht iſt ein äußerſt munterer, flüchtiger, ſcheuer, gewandter und ſtarker 
Vogel. Bald iſt er da, bald dort, und ſo durchſtreicht er ſeinen Bezirk oft in ſehr kurzer Zeit. 
Dies kann man recht deutlich an ſeinem Geſchrei bemerken, das man im Verlaufe weniger 
Minuten von ſehr verſchiedenen Orten her hört. Er läßt beſonders drei Töne vernehmen, 
zwei im Fluge und einen im Sitzen. Die erſteren klingen wie „kirr kirr“ und, klük klük“, der 
letztere wie „klüh“, einſilbig, langgezogen und ſehr durchdringend, oder wie „klihä klihä 
kliee“. Beim Neſte ſtößt er aber noch andere Laute aus. Sein Flug iſt von dem ſeiner Ver— 
wandten ſehr verſchieden. Er fliegt nicht in dem Grade ruckweiſe oder in auf- und abſteigender 
Linie, ſondern wellenförmig, faſt in gerader Richtung vorwärts, wobei er die Flügel ſehr weit 
ausbreitet und ſtark mit ihnen ſchlägt, ſo daß es ausſieht, als ob ſich die Schwingenſpitzen 
biegen, nicht unähnlich wie bei dem Eichelhäher. Prachtvoll nimmt ſich der fliegende Schwarz— 
ſpecht aus, wenn er ſich von der Höhe des Gebirges aus in eines der tiefen Täler herabſenkt. 
Bei dieſer Gelegenheit betätigt er die volle Kraft ſeines Fluges und unterbricht das ſauſende 
Herabſtürzen nur dann und wann durch einige leichte Flügelſchläge, die mehr dazu beſtimmt 
zu ſein ſcheinen, ihn in wagerechter Richtung von den Wipfeln der Bäume wegzuführen als 
wiederum auf die Höhe eines der Bogen zu bringen, die auch er beim Fliegen beſchreibt. 
Auf dem Boden hüpft er ziemlich ungeſchickt umher; deſſenungeachtet kommt er nicht ſelten, 
hauptſächlich der Ameiſenhaufen wegen, auf ihn herab. Im Klettern und Weißeln iſt er 
der geſchickteſte unter allen europäiſchen Spechten. Wenn er klettert, bewegt er immer beide 
Füße zu gleicher Zeit vorwärts, wie alle ſeine Verwandten. Er hüpft alſo eigentlich an den 
Bäumen hinauf, und zwar mit großer Kraft, ſo daß man es deutlich hört, wenn er die Nägel 
einſchlägt. Beim Klettern hält er die Bruſt weit vom Baumſtamme ab und biegt den Hals 
nach hinten zurück. 

Die großen Roßameiſen und braunroten Ameiſen ſamt ihren Puppen ſowie alle Arten 
von Holzwürmern, alſo namentlich die Larven der holzzerſtörenden Käfer, die ſich in Nadel— 
bäumen aufhalten, auch die Käfer ſelbſt, beſonders die ſchädlichen Borken- und Fichtenkäfer, 
bilden die Nahrung des Schwarzſpechtes. Als Leckerbiſſen gelten ihm die Larven der großen 
Holzweſpen. Bechſtein behauptet, daß er auch Nadelholzſamen, Nüſſe und Beeren freſſe; Rey 
fand z. B. neben Inſekten einmal Beeren von Ebereſchen im Magen eines Schwarzſpechtes. 
Um zu den Larven oder Holzweſpen und zu den Holzkäfern zu gelangen, meißelt er große 
Stücke aus den Bäumen und Stöcken heraus. 

Die Paarungszeit fällt, je nachdem die Witterung günſtig oder ungünſtig iſt, in die erſte 
oder zweite Hälfte des März. Das Männchen läßt dann oft ſein helles Geſchrei vernehmen und 
erzeugt das laute Schnurren, indem es ſo ſchnell mit dem Schnabel an den Baum klopft, daß es 
in einem fort wie „errrrr“ klingt und die raſche Bewegung ſeines roten Kopfes faſt ausſieht, 
als wenn man mit einem vorn glimmenden Span ſchnell hin und her fährt. 
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Anfang April treffen die Schwarzſpechte Anſtalten zum Bau ihres Neſtes. Sie legen 
es in einem kernfaulen Baume an, da, wo ſich ein Aſtloch oder ein abgebrochener, inwendig 
morſcher Aſt darbietet. Hier fängt das Weibchen ſeine Arbeit an. Es öffnet oder erweitert 
zuerſt den Eingang von außen, bis dieſer zum Ein- und Auskriechen geräumig genug iſt. 
Alsdann wird das Aushöhlen des inneren Baumes begonnen, und zwar mit beſonderer Ge— 
ſchicklichkeit und Emſigkeit. Dieſes Aushöhlen hält um deswillen ſehr ſchwer, weil der Schwarz— 
ſpecht bei ſeinen Schlägen nicht gehörigen Raum zum Ausholen hat. Er hat manchmal jo 
wenig Platz, daß er nur 2 em weit ausholen kann. Dann klingen die Schläge dumpf, und 
die Späne, die er herauswirft, ſind ſehr klein. Hat er aber inwendig erſt etwas Raum ge— 
wonnen, dann arbeitet er auch viel größere Späne ab. Iſt endlich nach vieler Mühe und 
10 —14tägiger Arbeit die Höhlung inwendig fertig, jo hat ſie, von der Unterſeite des Ein— 
ganges gemeſſen, gegen 40 em Tiefe und 15 em im Durchmeſſer, bisweilen einige Zenti— 
meter mehr, bisweilen weniger. Inwendig iſt ſie jo glatt gearbeitet, daß nirgends ein Span 
vorſteht. Der Boden bildet einen Abſchnitt von einer Kugel, keine Halbkugel, und iſt mit 

feinen Holzſpänen bedeckt. Auf dieſen liegen dann, regelmäßig um die Witte des April, 
4— 5, ſeltener 6 verhältnismäßig kleine Eier, die ſchön glänzendweiß wie Emaille ſind. 
Der Schwarzſpecht legt ſein Neſt gern hoch an, am liebſten bei 15— 25, manchmal aber 
auch bei nur 7 m Höhe, faſt ſtets in glattſtämmigen Buchen und Kiefern. Das Neſt wird 
mehrere Jahre gebraucht, auch wenn man die Brut zerſtört, ja ſelbſt eines von den Alten 
ſchießt. Jedesmal aber wird es etwas ausgebeſſert, d. h. der Kot der Jungen wird hinaus— 
geworfen, und einige Späne werden wieder abgearbeitet. Ein friſches Neſt kann man ſchon 
von weitem an den drei Geviertmeter weit verbreiteten Spänen erkennen. Wit ihnen iſt 
der Boden dicht beſtreut, und ſelbſt beim erneuerten liegen einige Späne unten. Dies gilt 
von allen Spechten. Wer alſo ihre Neſter ſuchen will, braucht ſich nur auf dem Boden nach 
dieſen Spänen umzuſehen. 

Das Männchen löſt das Weibchen regelmäßig im Brüten ab, die Zeit aber, in der dies 
geſchieht, iſt nicht genau beſtimmt. Gewiß iſt nur, daß das Männchen in den Mittags- und 
Nachmittagsſtunden, das Weibchen aber während der ganzen Nacht und in den Morgen— 
und Abendſtunden auf den Eiern oder Jungen ſitzt. Die Eltern brüten mit größter Hin— 
gebung, und daß man den Vogel auf den Eiern ergreifen kann, iſt eine ziemlich bekannte 
Tatſache. Die eben ausgekrochenen Jungen ſehen höchſt unförmlich aus. Sie ſind nur auf 
dem Oberkörper, und zwar ganz ſparſam, mit ſchwarzgrauen Dunen bekleidet, ihr Kopf er— 
ſcheint ſehr groß und ihr Schnabel verhältnismäßig dick. Die Alten gebärden ſich ſehr beſorgt, 
wenn man der Brut naht, und ſtoßen eigentümlich klagende Töne aus. Sie ſind, wie faſt 
alle Vögel, in der Nähe des Neſtes weit weniger ſcheu als ſonſt und laſſen der Brut zuliebe 
ihre eigene Sicherheit aus den Augen, was ſie zu anderen Zeiten niemals tun. Die Jungen 
werden, nach meines Vaters Beobachtungen, mit den Puppen der Roß- und braunroten 
Ameiſe von beiden Eltern, und zwar aus dem Schlunde, gefüttert. Stört man die Jungen 
nicht, ſo bleiben ſie im Neſte, bis ſie völlig fliegen können, klettern aber innen an den Wänden 
der Höhle auf und nieder und gucken oft mit dem Kopfe zum Neſtloche heraus. Das Weib— 
chen übernachtet mit ihnen in einer Höhle, das Männchen in irgendeiner anderen. 

Bei geeigneter Pflege gelingt es, jung aus dem Neſte genommene Schwarzſpechte längere 

Zeit am Leben zu erhalten und bis zu einem gewiſſen Grade zu zähmen. Sie vertragen ſich 
mit anderen Arten ihrer Familie, laſſen ſpäterhin auch ihre wohlklingende, weitſchallende 

Stimme hören. 

Noch größer und ſtärker als der Schwarzſpecht iſt der Herrenſpecht oder Elfenbein— 
ſchnabel der Nordamerikaner, Campophilus prineipalis /.; die Gattung (Campophilus Gray), 
der er mit 13 anderen vorwiegend ſüdamerikaniſchen Arten angehört, unterſcheidet ſich von 
der vorigen dadurch, daß die äußere Hinterzehe länger als die äußere Vorderzehe iſt; auch 
iſt der Schwanz ſehr ſtark nach unten gebogen, und die lange Haube läuft in eine Spitze aus. 
Der Schnabel iſt außergewöhnlich hart. Die Länge des Herrenſpechtes beträgt 55 em. Das 
Gefieder iſt glänzendſchwarz, einige Federchen über den Naſenlöchern und ein ſchmaler 
Streifen, der auf der Backenmitte beginnt und, ſich merklich verbreiternd, an den Hals- und 
Schulterſeiten herabzieht, ſowie die hinterſten Hand- und Armſchwingen ſind dagegen weiß, 
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die Schläfe und die Hinterhauptshaube nebſt Nacken brennend ſcharlachrot. Das Weibchen 
unterſcheidet ſich durch die ſchwarze Haube vom Männchen. Das Verbreitungsgebiet des 
Herrenſpechtes beſchränkt ſich auf das untere Tal des Wiſſiſſippi und auf Florida. 

Durch die Schönheit des Gefieders, die Anmut des wellenförmigen Fluges und die laute, 
klare, angenehme Stimme, die er beſonders zur Zeit der Liebe faſt den ganzen Tag ver— 
nehmen läßt, erregt der Herrenſpecht ſehr bald die Aufmerkſamkeit des Beobachters, zieht ſich 
aber dadurch auch eifrige Verfolgungen zu, durch die er in vielen Teilen Nordamerikas bereits 
ausgerottet wurde. Bei den Rothäuten waren die Haubenfedern und Schnäbel des Vogels 
ein beliebter Schmuck. Das Neſt legt der Herrenſpecht im Stamm lebender Bäume, am 
liebſten in Eſchen, an, regelmäßig in bedeutender Höhe und gut geborgen. Es iſt manchmal 
bloß 25 em, zuweilen aber auch über Um tief. Die Neſthöhle iſt 15 em breit und enthält 
ein Gelege von 5 rein weißen Eiern. Die Fortpflanzung beginnt ſchon im März. Die Vögel 
leben in ſtrenger Einehe, wahrſcheinlich für die ganze Lebenszeit. Seine Nahrung ſucht ſich 
der Herrenſpecht ebenfalls unter der Rinde der Bäume. „Seine Kraft iſt ſo groß“, ſagt 
Audubon, „daß er Rindenſtückchen von 15—18 em Länge mit einem einzigen Schlage des 
mächtigen Schnabels abſpalten kann, und wenn er einmal bei einem dürren Baume be— 
gonnen hat, ſchält er oft die Rinde auf 6—10 m Fläche in wenigen Stunden ab.“ Neben den 
Inſekten und Würmern, die er hier findet, verzehrt er aber ſehr gern und ſehr gierig auch 
die reifen Beeren und Früchte des Waldes. 

Für die Gefangenſchaft eignet ſich der Herrenſpecht nicht. Mit einem alten, eingefan— 
genen Vogel machte Wilſon ſehr trübe Erfahrungen. Das Tier vollführte nicht nur ein ent— 
ſetzliches Geſchrei, ſondern zertrümmerte auch in kurzer Zeit das dicke Bein eines Mahagoni— 
tiſches und hatte in kaum einer Stunde die Verkleidung des Fenſters faſt durchbrochen, um 
ſich zu befreien; obendrein biß es heftig nach ſeinem Pfleger. 

Die 55 Arten der Gattung der Buntſpechte (Dendrocopus Koch) gelten als die voll— 
endetſten Mitglieder der ganzen Ordnung, weil ſie nur ganz ausnahmsweiſe zum Boden 
herabkommen. Sie gehören zu den mittelgroßen und kleinen Arten und ſind verhältnis— 
mäßig gedrungen gebaut. Die äußere Hinterzehe iſt länger als die äußere Vorderzehe. Die 
von Borſtenfedern überdeckten Naſenlöcher ſtehen ziemlich tief, der Schneide des Ober— 
ſchnabels näher als dem Firſt. Der Schwanz iſt lang und keilförmig, das Gefieder regel— 
mäßig auf ſchwarzem Grunde weiß gezeichnet. 

Unfer Großer Bunt-, Band-, Rot- oder Schildſpecht, Dendrocopus major L. 
(j. die beigeheftete farbige Tafel), darf als das bekannteſte Mitglied dieſer Gattung betrachtet 
werden. Er trägt ſeinen Namen zu Recht, denn ſein Gefieder iſt wirklich ſehr bunt. Ober— 
kopf und obere Körperſeite ſowie ein ſchmaler Zügelſtreifen, der ſich vom Schnabelſpalt nach 
hinten zieht und an den Halsſeiten, gegen die Bruſt hin ſich erweiternd, verläuft, ſind ſchwarz, 
Zügel und Kopfſeiten bis auf die Schläfen ſowie ein breites Längsfeld auf den Schultern weiß, 
die Unterteile ebenſo, meiſt jedoch durch Schmutz getrübt, ein breiter Hinterhauptsfleck, die 
Aftergegend und die unteren Schwanzdecken hoch ſcharlachrot. Die Flügel zeigen fünf weiße 
Querbinden, und von der weißen Endhälfte der äußeren Schwanzfedern heben ſich zwei 
ſchwarze Querbinden ab. Dem Weibchen fehlt das Not des Hinterkopfes. Bei den Jungen 
beiderlei Geſchlechts iſt der Oberkopf karminrot. Die Länge beträgt 23 — 25 em. 

Ganz Europa und Sibirien bis Kamtſchatka, die Kanariſchen Inſeln und Kleinaſien 
ſind die Heimat des allbekannten Buntſpechtes. Er darf als die gemeinſte unſerer europäiſchen 
und ebenſo als die häufigſte der ſibiriſchen Arten bezeichnet werden. Er liebt Vorhölzer und 
tiefe Waldungen, kommt aber auch in Feldhölzern vor und erſcheint im Herbſt und Winter 
in den Gärten. Er bevorzugt Kiefern-, Pappel- und Weidenwaldungen. Während des 
Sommers bewohnt er ein nicht eben ausgedehntes Gebiet; im Herbſt und Winter ſtreicht 
er in einem größeren Bezirk umher und lebt dann gewöhnlich in Geſellſchaft von Kleibern, 
Baumläufern, Meiſen und Goldhähnchen. Im Sommer duldet er innerhalb ſeines Ge— 
bietes keinen ſeinesgleichen. 

Der Große Buntſpecht iſt, wie Naumann ſagt, ein kräftiger, munterer, gewandter, kecker 
und dabei ſchöner Vogel, deſſen abſtechende Farben in ihrer bunten Abwechſelung ihn auch in 
der Ferne, und beſonders wenn er fliegt, in hohem Grade zieren. Der Flug geſchieht ruckweiſe, 
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iſt ziemlich ſchnell und ſchnurrend, geht aber gewöhnlich nicht weit in einer Strecke fort. 
Sehr gern ſetzt ſich der Buntſpecht auf die höchſten Wipfel der Bäume und läßt dabei ſein 
„Pick pick“ oder „Kik kik“ wiederholt vernehmen. Gegen ſeinesgleichen zeigt er ſich keines— 
wegs liebenswürdig, vielmehr rufen Futterneid und Eiferſucht leicht Streit hervor. Auch 
trotz ſeiner Streifereien mit dem Kleingeflügel kann man ihn nicht geſellig nennen, denn 
gegen Meiſen, Goldhähnchen, Baumläufer und Kleiber benimmt er ſich ebenſowenig freund— 
ſchaftlich. Er ſcheint zwar ihr Anführer zu ſein, bekümmert ſich aber nicht um ſie, ſondern 
überläßt es dem Kleingeſindel, ihm zu folgen. Marſhall hält ihn für eine Art Standarte, 
die jene kleinen Vögel auswählen, um ſich bei ihr zu ſammeln, und die ſie auf ihren 
Streifereien immer im Auge behalten. 

Mancherlei Inſekten und deren Eier, Larven, Puppen, aber auch Nüſſe und Beeren ſind 
die Nahrung des Buntſpechtes. Nach meines Vaters Beobachtungen iſt er der Hauptfeind 
des Borkenkäfers, ſeiner Larven und Eier. Um zu dieſen zu gelangen, ſpaltet er die Schalen— 
ſtücke der Fichten ordentlich ab. Auch frißt er allerlei Käupchen, die für die Waldbäume nach— 
teilig ſind, und füttert damit feine Jungen groß. „Wenn er an ſchwachen Aſten hackt“, jagt 
Naumann, „bemerkt man, daß er oft plötzlich auf die andere Seite läuft und nachſieht, um auch 
die durch das Pochen hier aufgeſcheuchten und fliehenden Inſekten wegfangen zu können; denn 
dieſe machen es gerade wie die Regenwürmer, wenn der Maulwurf die Erde aufwühlt.“ Einigen 
Schaden verurſacht der Buntſpecht, indem er Haſelnüſſe und Kiefernſamen verzehrt. Erſtere 
bricht er ab, trägt ſie in den Spalt eines Baumes, den er dazu vorgerichtet hat, und hackt 
ſie auf. „Wenn er Kiefernſamen freſſen will“, berichtet mein Vater, „hackt er erſt auf der 
oberen Seite eines geſpalteten oder dürren Aſtes ein Loch, ſo daß ein Kiefernzapfen zur 
Hälfte hineingeht. Einmal habe ich ein ſolches Loch auch in der dicken Rinde einer Kiefer 
nahe am Boden geſehen; es wurde aber wenig benutzt. Iſt das Loch fertig, ſo fliegt der Bunt— 
ſpecht nach der Krone des Baumes und von Aſt zu Aſt, um es bequem zu haben, läuft auch 
auf einem Zweige vor, faßt ein Zäpfchen mit dem Schnabel am Stiele und beißt es ab, aber 
ſo, daß er es mit dem Schnabel noch halten kann, trägt es nun zu dem beſchriebenen Loche 
und legt es ſo hinein, daß die Spitze nach oben zu ſtehen kommt. Jetzt faßt er es mit den 
inneren Vorderzehen und hackt ſo lange auf die Spitze, bis die Deckelchen zerſpalten und der 
Samen herausgeklaubt werden kann.“ Indem das Entleeren der Zapfen immer an demſelben 
Baume vollzogen wird, kommen die bereits (S. 436) erwähnten Spechtſchmieden zuſtande. 

Sein Neſt legt der Buntſpecht gern in weichholzigen Bäumen an, es iſt daher beſonders 
in der Eſpe, Pappel oder Weide zu bemerken. Die Neſthöhle findet man ſtets in beträchtlicher 
Höhe, in der Regel 10 m und höher, ſeltener niedriger über dem Boden. Das Eingangsloch 
zum Neſte iſt ſo klein, daß der Vogel eben hinein- und herauskriechen kann. Vor der Paarung 
geht es ſehr lebhaft zu, denn gewöhnlich werben zwei Männchen um ein Weibchen. „Sie ſchwir— 
ren“, erzählt mein Vater, „hoch über den Bäumen weg und fliegen oft im Kreiſe herum. 
Hat eines das Fliegen ſatt, ſo ſetzt es ſich auf einen dürren Aſt und ſchnurrt jenem zum Poſſen. 
Dies bemerkt man deutlich daran, daß, ſobald ein Männchen aufgehört hat, das andere an— 
fängt. So währt das Spiel ſtundenlang fort. Erblickt ein Buntſpecht während dieſer Zeit 
das Weibchen, das ſich immer in der Nähe aufhält, ſo verläßt er ſeinen Platz ſogleich und 
fliegt ihm nach. Beide jagen ſich dann herum und ſchreien ſehr ſtark käck käck käck' und ‚Hd 
kick. Hört das der andere Specht, ſo kommt auch er herbei, und dann wird das Geſchrei 
noch ärger; beide verfolgen das Weibchen oder beißen einander. Dieſes Spiel dauert bis 7, 

höchſtens 8 Uhr morgens und wird ſo lange getrieben, bis ein Männchen den Sieg errungen 

und das andere vollkommen vertrieben hat.“ Das Gelege beſteht aus 5—6 glänzend weißen 

Eiern. Beide Gatten brüten abwechſelnd, zeitigen die Eier in 14—16 Tagen und füttern 
die anfangs höchſt unbehilflichen, häßlichen, unförmigen Jungen mit Aufopferung groß. Sie 
hängen ſehr an ihrer Brut, ſchreien ängſtlich, wenn ſie bedroht wird, und weichen nicht vom 
Neſte. Auch nach dem Ausfliegen führen und füttern ſie ihre Kinder lange Zeit, bis dieſe 
wirklich ſelbſtändig geworden und imſtande ſind, ſich ohne jegliche Anleitung ihre Nahrung 
zu erwerben. In welch vorzüglicher Weiſe junge Buntſpechte an die Baumrinde angepaßt 
ſind, zeigt das dritte Bild der Tafel bei S. 413. 

Gefangene Große Buntſpechte ſind höchſt unterhaltend. Es iſt nicht ſchwer, ſie an ein 
Erſatzfutter zu gewöhnen. Ich habe ſie bei gewöhnlichem Droſſelfutter monatelang erhalten. 
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Sie vertragen ſich ſehr gut mit dem verſchiedenſten Kleingeflügel, das man zu ihnen bringt, 
nicht aber mit anderen ihrer Art. Liebe hat mir ſeinerzeit eine ſo köſtliche Schilderung des 
Gefangenlebens unſeres Spechtes entworfen, daß ich mir nicht verſagen kann, ſie an dieſer 
Stelle zu wiederholen. „Der Rotſpecht iſt ein prächtiger Geſelle, der ſich dem Menſchen ebenſo 
anſchließt wie die höher ſtehenden Singvögel. Hatte doch mein Großvater einen freilebenden 
allmählich bei Gelegenheit der Meiſenfütterung ſo an ſein Fenſter gewöhnt, daß er herbei— 
flog, wenn es geöffnet wurde, um Nüſſe und dergleichen, wenn auch nicht aus der Hand, jo 
doch aus einem vorgehaltenen Löffel wegzunehmen. Seinen Herrn lernt der jung aufgezogene 
Buntſpecht ſchnell kennen, ja er erkennt ihn an ſeinem Tritt: mir ruft der, den ich gerade jetzt 
beſitze, ſchon, wenn ich die Treppe zu meinem Zimmer emporſteige, ein wiederholtes, frohes 
„Kick zu und kommt mir dann noch vor dem Eintritt entgegen, ſoweit dies der Käfig geſtattet, 
indem er dabei ſeine prächtig gefärbten Teile an das Gitter drückt und, ſobald ich nähertrete, 
einen leiſen, kichernden Ton vernehmen läßt. Groß iſt die Freude, wenn ich ihm eine an der 
Spitze mit dem Meſſer etwas aufgeſchnittene Haſelnuß bringe. Ich halte letztere mit den 
Fingern feſt, und er meißelt ſie, ohne irgend dem Finger wehe zu tun, mit wenigen Schlägen 
auf und verarbeitet den Kern zu Kleie. Komme ich ihm dabei aber mit meinem Gebiſſe zu 
Hilfe, ſo drückt er ſeine Dankbarkeit öfter dadurch aus, daß er auf dem Blechkaſten unten im 
Käfig einige ſchnurrige Strophen abtrommelt. Die Buntſpechte hüpfen zwar auch ſehr un— 
geſchickt, aber nicht bäueriſch plump wie die Sperlinge, ſondern ſie benehmen ſich dabei wie 
zierliche, vornehme Mädchen, die in Holzſchuhen gehen und deshalb verlegen bei ihrem un— 
geſchickten Gange lachen müſſen. Die eigentümlich zuckende, kurze Bewegung und das Gebaren, 
die Munterkeit, einmal Neugier und doch auch wieder ſcheue Vorſicht bekundende Bewegung 
des Kopfes ſtehen ihnen außerordentlich gut. . .. In die Stube freigelaſſen, machen ſie ſich durch 
ihre Neugierde in unbewachten Augenblicken freilich recht überflüſſig; ihre Poſſen gewähren 
aber auch wieder viel Vergnügen. Sehr komiſch ſieht es aus, wenn ſie ein aufgeſchlagenes 
Buch erwiſchen, zuerſt mit der Zunge einige Blätter vorſichtig umwenden und dann, als wenn 
der Inhalt nicht nach ihrem Geſchmacke wäre, mit einigen Schnabelhieben das Buch auf die 
Seite ſchieben.“ Auch klettert der befreite Buntſpecht ſeinem Pfleger an den Beinen empor, 
„ohne danach zu fragen, ob ſeine Fänge wehe tun, und wenn man mit ihm ſpielt, muß man 
immer vorſichtig ſein, da er nicht weiß, wie ſehr ſeine Schnabelhiebe ſchmerzen können“. 

Die Großen Buntſpechte werden vom Hühnerhabicht und Sperber gefangen, entgehen 
dieſen furchtbaren Feinden im Wald aber oft durch die Gewandtheit, mit welcher ſie Bäume 
umkreiſen oder ſich in Schlupfwinkel zu bergen wiſſen. Ihre Brut wird von Wieſeln und 
Eichhörnchen zerſtört. Den letzteren ſind ſie, wie Naumann verſichert, ſehr abhold und ver— 
folgen ſie mit ängſtlichem Geſchrei, wenn ſie in der Nähe ihres Neſtes erſcheinen. 

Die zweite in ganz Deutſchland, wenn auch nicht allerorten, regelmäßig vorkommende 
verwandte Art iſt der Kleine Buntſpecht, Kleinſpecht oder Gras-, Sperlings- oder 
Harlekinſpecht, Dendrocopus minor I. (ſ. die Tafel bei S. 440), der Zwerg unter unſeren 
europäiſchen Spechten und eines der kleinſten Mitglieder ſeiner Familie überhaupt. Der 
Vorderkopf iſt roſtweißlich, der Scheitel hoch ſcharlachrot; der Hinterkopf, ein vom Schnabel 
bis hinter und unter die Ohrgegend verlaufender Streifen und alle übrigen Oberteile haben 
ſchwarze Grundfärbung; Zügel, Schläfe, Kropf und Halsſeiten ſowie die Unterteile ſind unrein 
weiß, über die Flügel verlaufen fünf weiße Querbinden, die äußerſten Schwanzfedern end— 
lich ſind auf weißem Grunde mit drei ſchwarzen Querbinden gezeichnet. Dem Weibchen 
fehlt das Rot auf dem Scheitel, der wie der Vorderkopf bräunlichweiß iſt. Junge Vögel 
zeichnen ſich dadurch beſonders aus, daß Männchen und Weibchen eine rote Kopfplatte 
haben. Die Länge beträgt 16 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Kleinen Buntſpechtes dehnt ſich mindeſtens ebenſo weit 
aus wie das des Großen. Denn er bewohnt ganz Europa von Lappland an bis zum äußerſten 
Süden und ebenſo Aſien bis ins Amurland und Aeſſo, findet ſich auch auf den Azoren und 
noch in den Waldungen Nordweſtafrikas. Der beliebteſte Wohnbaum des Vogels ijt die 
Weide. Demgemäß bewohnt er alle Gegenden, in denen dieſer Baum vorkommt, und be— 
ſonders häufig Strominſeln, die mit Weiden beſtanden ſind. 

In Deutſchland iſt er in ebenen Gegenden, die reich an Weiden und Buchen ſind, eine 
gewöhnliche Erſcheinung, entzieht ſich aber meiſt dem Auge des Beobachters. Auch er iſt 
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mehr Stand- als Strichvogel. Er erwirbt ſich ein beſtimmtes Gebiet und durchſtreift es täg— 
lich mehrere Male. Der Mittelpunkt ſeines Wohnbezirkes wird durch eine paſſende Höhlung 
beſtimmt, weil auch er in einer ſolchen die Nacht zubringt. i 

Dieſer niedliche Specht iſt, wie Naumann ſehr richtig ſagt, einer der munterſten und 
gewandteſten ſeiner Gattung. Wit großer Leichtigkeit hüpft er an den Baumſchäften hinan, 
umkreiſt ſie, klettert auch, den Kopf ſtets nach oben, kleine Strecken rückwärts und verfolgt 
Aſte ſelbſt bis auf die fingerſtarken Spitzen der Zweige hinaus. Er pickt und hämmert viel 
an den Bäumen und iſt im Zimmern der Löcher zu Schlafſtellen oder Neſtern ebenſo ge— 
ſchickt wie die größeren Arten, ſucht ſich dazu jedoch immer weiche Stellen aus. Gegen ſeines— 
gleichen iſt er ebenſo futterneidiſch und zänkiſch wie die übrigen Spechte, weshalb man ihn 
außer der Fortpflanzungszeit immer nur einzeln antrifft. In ſeinem Gefolge ſieht man eben— 
falls ſehr oft Kleiber, Meiſen, Baumläufer und Goldhähnchen, die mit ihm herumziehen, aber 
nicht weiter von ihm beachtet werden. Gegen den Menſchen zeigt er ſich zutraulich, läßt ihn 
wenigſtens nahe an ſich herankommen, bevor er weiterhüpft oder wegfliegt. Seine Stimme 
klingt wie „kick“ oder „kjick“; der Ton iſt hoch, fein und langgezogen. Das Männchen ſchnurrt 
wie andere Spechte, aber viel ſchwächer und in höherem Ton als die größeren Verwandten. 

Während der Begattungszeit, die Anfang Mai beginnt, macht ſich der Kleine Bunt— 
ſpecht durch Unruhe, beſtändiges Rufen und Schnurren ſehr bemerklich, und da, wo er häufig 
iſt, gibt es auch lebhaften Streit zwiſchen Nebenbuhlern, die um die Gunſt eines Weibchens 
werben, oder zwiſchen zwei Paaren, die um die Niſthöhle kämpfen. Dieſe wird regelmäßig 
in bedeutender Höhe über dem Boden angelegt, am liebſten in alten, hohen Weiden, Eſpen, 
Pappeln oder Buchen. Der Eingang befindet ſich meiſt in einer Höhe von 15 — 20 m über 
dem Boden, iſt zirkelrund, als ob er mit einem Bohrer ausgedreht worden wäre, hat höchſtens 

4 em im Durchmeſſer und führt in einen Brutraum von 10 —12 em Weite und 15— 18 cm 

Tiefe. Zu einem vollen Gelege gehören 5—7 kleine, glänzend weiße Eier. Beide Gatten 
brüten wechſelweiſe, zeitigen die Eier innerhalb 14 Tagen und übernehmen gemeinſchaftlich 

die Aufzucht der Jungen. 
Zu nähren ſcheint ſich dieſe Spechtart bloß von Inſekten, denn man findet auch im 

Herbſt und Winter nichts anderes in ihrem Magen. „Nicht allein den Waldbäumen“, ſagt 
Naumann, „ſondern auch den Obſtpflanzungen wird ſeine Anweſenheit zur wahren Wohltat. 
Man ſieht ihn beſtändig an den Bäumen und ihren Aſten picken und beinahe immer freſſen, 

und bei nachheriger Unterſuchung findet man den Wagen ſo vollgeſtopft von allerlei oft 

winzig kleinen Baumverderbern, daß man darüber erſtaunen muß.“ 
Glücklicherweiſe iſt er der Verfolgungswut weit weniger ausgeſetzt als andere Spechte, 

weil er ſich dem Menſchen nicht ſo bemerklich macht oder raſch aus dem Auge verſchwindet 

und den, der ihn kennt, ohnehin zum Freunde hat. 
Gefangene Kleinſpechte ſind allerliebſte Vögel. Walter ſtimmt im Lobe des kletternden 

Zwerges vollſtändig mit mir überein. „Der Kleinſpecht“, ſchreibt er mir, „iſt ein kluger, immer 

luſtiger, zutraulicher, ſtets zu Spielereien geneigter Vogel und der Buntſpecht im Vergleich 

zu ihm ein wahrer Dummkopf. Er übt ſeine Spielereien in der beluſtigendſten Weiſe nicht 

nur für ſich aus, ſondern fordert auch ſeinen Pfleger oft zum Mitjpielen auf. Ein Arm— 

oder Tuchſchwenken ſetzt dann eine ganze Familie in die freudigſte Aufregung, ſo daß ſie wohl 

fünf Minuten lang die luſtigſten Schwenkungen ausführt und ſich kletternd um den Stamm 

herum wie Affen jagt. Dann verſteckt ſich einer mit ſenkrecht hochgehobenen Flügeln hinter 

einem Stamme, wird von einem anderen entdeckt, und nun laufen beide mit ſenkrecht ge— 

hobenen, oben faſt zuſammentreffenden Flügelſpitzen wie tanzend um den Stamm herum, 

immer ſich neckend und verfolgend. Oft habe ich durch Hinzutreten die Vögel zur Ruhe 

bringen müſſen; denn dann kommt ſogleich die ganze Familie an das Gitter geflogen und 

betaſtet ſorgfältig und anhaltend mit ausgeſtreckter Zunge die an den Käfig gehaltenen Hände.“ 

Vorſtehendes ergänzend, erzählte mir derſelbe Beobachter noch nachſtehende allerliebſte Ge— 

ſchichte. „Um ſowohl das Außere als auch die geiſtigen Eigenſchaften dieſes Vogels kennen 

zu lernen, hatte ich fünf ſchon etwas befiederte Junge aus der Niſthöhle genommen und ihnen 

einen ebenſo weit entwickelten Buntſpecht geſellt. Alle ſechs fütterte ich mit Ameiſenpuppen, 

die ſie zwar noch nicht vom Boden aufzunehmen verſtanden, nach einigen Verſuchen jedoch 

aus einer vor den Schnabel gehaltenen Papiertüte hervorzogen. Nach etwa viertägigem 
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Füttern verließen die fünf Kleinſpechte einer nach dem anderen das für ſie hergerichtete Neſt, 
kletterten am Baumſtamme, den ich für ſie in den Käfig geſtellt hatte, herum und nahmen nun 
auch ſelbſt das Futter vom Boden auf. Kaum hatten ſie ſich bequemt, allein zu freſſen, ſo 
ergriff einer nach dem anderen eine Ameiſenpuppe mit dem Schnabel, lief mit ihr zu dem im 
Neſt hockenden Buntſpecht und reichte ſie ihm. Bevor der fünfte ſeine Puppe abgegeben hatte, 
war der erſte ſchon wieder mit einer neuen zur Stelle, und ſo ging es immer nach der Reihe 
fort, bis der Große Buntſpecht nichts mehr aufnahm. Sowie er wieder Hunger hatte, begann 
das Füttern in derſelben Reihenfolge wie vorher. Jeder Kleinſpecht gab ſeine Puppe ab 
und holte eine neue, bis nach einigen Tagen auch der große Specht allein freſſen konnte.“ 

Den Buntſpechten ſehr ähnlich, aber durch den am Grunde ſchmaleren Schnabel und 
die in der Witte zwiſchen Firſt und Schneide gelegenen Naſenlöcher von ihnen verſchieden 
iſt die nur zwei Arten enthaltende Gattung Dendrocoptes Cab. et Heine. Zu ihr gehört unſer 
Mittlerer Buntſpecht oder Wittelſpecht, Dendrocoptes medius L., ein Vogel von 
21 em Länge und ſehr anſprechender Färbung und Zeichnung. Stirn und Vorderkopf ſind 
ſchwach roſtweißlich, Scheitel und Hinterkopf ſcharlachrot, Nacken, Hinterhals und übrige 
Oberteile ſchwarz, Kopf- und Halsſeiten, Schläfen und Unterſeite bis zum Bauche weiß, auf 
der Bruſtmitte ſchwach roſtgelb verwaſchen, Bauch, After und untere Schwanzdecken licht 
ſcharlachrot, Bauch- und Schenkelſeiten roſenrot und wie die Bruſtſeiten mit ſchmalen, ſchwar— 
zen Schaftſtrichen gezeichnet. Unter dem Ohre ſteht ein ſchwarzer Längsfleck, der ſich mit 
einem ſchmäleren Streifen verbindet und bis zur Bruſt herabzieht; die weißen Schulter— 
flecke bilden ein großes Feld. Die Flügel weiſen ſechs weiße Querbinden auf. Die äußeren 
Schwanzfederpaare ſind in der weißen Endhälfte mit zwei dunklen Querbinden gezeichnet. 

Der Mittlere Buntſpecht gehört zu den wenigen Vögeln, deren Verbreitungsgebiet auf 
unſeren heimiſchen Erdteil beſchränkt iſt. Er wird außerhalb Europas nur noch in Kleinaſien 
vorgefunden. In Deutſchland tritt er keineswegs überall, ſondern immer nur an einzelnen 
Stellen, und zwar vorzugsweiſe in Laubwaldungen, auf. Nach Schalows Beobachtungen iſt 
er ein ziemlich häufiger Bewohner der Mark, brütet beiſpielsweiſe im Berliner Tiergarten 
und ſtreift während ſeiner Strichzeit vereinzelt bis in die Berliner Gärten hinein. Altum 
fand ihn in allen Eichenwaldungen ganz Deutſchlands, und dieſe Angabe dürfte wohl am 
meiſten den Tatſachen entſprechen, vorausgeſetzt, daß man größere Waldungen ins Auge faßt. 
Die Auenwälder an der Elbe, die zwar vorzugsweiſe aus Eichen beſtehen, jedoch daneben 
viele Almen, Eſpen, Weißbuchen, Ellern und andere Holzarten enthalten, auch mit Wieſen 
und Viehtriften abwechſeln, beherbergen ihn im Sommer und Winter in Menge, und von 
hier aus ſtreicht er dann, zumal im Herbſt, nach kleineren Gehölzen, Kopfweidenpflanzungen, 
bejucht ebenſo Baum- und Obſtgärten und läßt ſich unter Umftänden wochenlang hier feſſeln. 

Auch unter ſeinen Verwandten fällt der Mittelſpecht durch ſeine bunte Schönheit, das 
abſtechende Schwarz und Weiß mit dem leuchtenden Rot, angenehm auf. An Munterkeit 
übertrifft er faſt alle anderen Arten. Seine Bewegungen ſind hurtiger und gewandter als 
die des Großen Buntſpechtes, auch der Flug iſt gewandter und ſchneller als bei letzterem, 
und im Klettern wird er kaum von einer einheimiſchen Spechtart übertroffen; nur auf dem 
Boden bewegt er ſich ungeſchickt. Wenig geſellig und ſtets unverträglich wie alle Spechte, 
hadert er auch mit ſeinesgleichen beſtändig, und nicht ſelten ſieht man ihrer zwei ſich packen 
und unter vielem Schreien ein Stück herunterfallen, zuweilen ſelbſt bis zum Boden herab. 
Ebenſo wie zum Großen Buntſpecht geſellen ſich Meiſen, Goldhähnchen, Kleiber und Baum— 
läufer zu ihm, ja der ſtreichende Mittelſpecht erſcheint ſo regelmäßig mit ſolchem Gefolge, 
daß es zu den Ausnahmen gehört, wenn man einmal einen ohne das kleinere Volk bemerkt. 

Dem Großen Buntſpecht ähnelt er auch hinſichtlich ſeiner Stimme; ſein „Kick“ oder „Kjick“ 
liegt jedoch höher und wird ſchneller und haſtiger wiederholt als bei dem letztgenannten. Im 
Frühjahr ſchreien die Mittleren Buntſpechte viel, und wenn die Männchen um ihre Weibchen 
werben, ſetzen ſie ſich dabei oft auf die Spitze eines hohen Baumes und wiederholen die 
Silbe „kick“ unzählige Male und gegen den Schluß hin gewöhnlich ſo ſchnell nacheinander, 
daß man das Ganze eine Schäkerei nennen möchte. Der Ruf gilt dem Weibchen, lockt jedoch 
auch andere Männchen herbei und wird dann Aufforderung zum Kampfe. Die Nebenbuhler 
jagen hintereinander her und fahren mit Schnabel und Krallen heftig gegeneinander los, 
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wobei die ſchöngefärbten Kopffedern hoch aufgerichtet werden. Außerdem gefallen ſich die 
Männchen während der Paarungszeit auch darin, an dürren Zacken nach Art der Großen 
Buntſpechte zu trommeln. Die Niſthöhle wird hoch über dem Boden in einem Baumſtamme 
angelegt und enthält 5—7 weiße, glänzende Eier. Beide Eltern laſſen ſich auf den Eiern 
ergreifen und ſetzen ſich auch ſpäter den Jungen zuliebe rückhaltlos Gefahren aus, die ſie 
ſonſt meiden. Marder, Wieſel, Habicht und Sperber verfolgen und fangen auch den Witt— 
leren Buntſpecht, Wieſel und andere kleine Raubtiere gefährden die Brut, unverſtändige 
Menſchen endlich ſtellen Alten, Jungen und Eiern nach. 

Die Nahrung des Mittelſpechtes iſt faſt dieſelbe wie beim Großen Buntſpecht, doch be— 
vorzugt er mehr Inſekten und frißt mancherlei Baumſämereien nur nebenbei. Bei geeigneter 
Pflege läßt er ſich auch im Käfig halten. 

Dreizehenſpecht, Picoides tridactylus 7. 1½ natürlicher Größe. 

Eine eigentümliche, im Norden Europas, Aſiens und Amerikas verbreitete Spechtgattung 
umfaßt die zehn Arten der Dreizehenſpechte (Picoides Lac.), Spechte mit dreizehigen 
Füßen, deren beide Vorderzehen faſt gleichlang und etwas kürzer als die einzige Hinterzehe ſind. 

Der deutſche Vertreter dieſer Gattung iſt der Dreizehenſpecht, Picoides tridactylus I. 

Der Vogel, der unſerem Großen Buntſpechte an Größe ungefähr gleichkommt, iſt zwar nicht 
ſo lebhaft, aber faſt ebenſo bunt wie dieſer gezeichnet. Schwarz und Weiß ſind ſeine Haupt— 
farben. Kopf und Hals zeigen breite ſchwarze und weiße Streifen, die weiße Unterſeite iſt 
vorn mit ſchwarzen Schaftſtrichen, hinten mit ſchwarzen Querbinden ausgeſtattet, die Flügel 
tragen 6, die äußeren Schwanzfedern 2 weiße Querbänder, der ſchwarz eingefaßte Scheitel 

iſt beim Männchen lebhaft zitrongelb, beim Weibchen weiß mit ſchwarzen Längsſtrichen. 
Das Verbreitungsgebiet des Dreizehenſpechtes verdient inſofern beſondere Beachtung, 

als es ſich in Mittel- und Südeuropa ausſchließlich auf das Hochgebirge und die höchſten 
Mittelgebirge beſchränkt, dagegen über den ganzen Norden unſeres Erdteils und ebenſo über 



446 13. Ordnung: Rakenvögel. Familie: Spechte. 

Mittelaſien nördlich bis zur Holzgrenze und ſüdlich bis zum Tienſchangebirge ausdehnt. Als 
echter Gebirgsvogel ſteigt der Dreizehenſpecht nur da in die Niederung oder Ebene hinab, 
wo letztere das Gepräge des Hochgebirges angenommen hat, wie dies in den hochnordiſchen 
Waldungen der Fall iſt. Innerhalb der Grenzen Deutſchlands iſt er als Brutvogel nur in 
den Bayriſchen Alpen nachgewieſen worden. Überhaupt lebt er jahraus, jahrein im ganzen 
Alpenzuge, von den Seealpen an bis zu ihren öſtlichſten Ausläufern. In unferen Alpen hält 
er ſich ausſchließlich an den Nadelwald, im Norden ſcheint er den Birkenwald wenigſtens 
ebenſo gern zu bewohnen, vielleicht weil ſein Gefieder die Färbung uralter, vermorſchter, 
nordiſcher Birkenſtämme getreulich widerſpiegelt und ſein Inſtinkt ihn auf eine entſprechende 
Umgebung verweiſt. Nach beendigter Brutzeit ſtreift auch er im Lande umher, gern in Geſell— 
ſchaft von Droſſeln, mit denen er nicht ſelten in Dohnenſtiegen gefangen wird, und bei dieſer 
Gelegenheit überſchreitet er dann und wann wohl auch einmal die Grenzen ſeines gewöhn- - 
lichen Wohngebietes und kommt nun in Deutſchland ſelbſt in ſolchen Gegenden vor, die ihm 
in keiner Weiſe behaglich erſcheinen können. In Ernährung und Fortpflanzung ſowie im gan— 
zen Weſen und Gebaren zeigt der Dreizehenſpecht die größte Ahnlichkeit mit dem Großen Bunt— 
ſpecht, weswegen wir hier von einer näheren Beſchreibung abſehen können. 

Die ausſchließlich amerikaniſche Gattung Melanerpes Sw. umfaßt 36 Spechtarten, bei 
denen die äußere Vorderzehe länger oder mindeſtens ebenſo lang iſt wie die äußere Hinter— 
zehe, und die außerdem durch Borſten an den Naſenlöchern und ſehr lange Flügel ge— 
kennzeichnet ſind. Beim Rotkopfſpecht, Melanerpes erythrocephalus L., ſind Kopf und 
Hals hochrot, Mantel, Schwingen und Schwanz rabenſchwarz, Hinterſchwingen, Bürzel 
und Unterſeite rein weiß, die äußeren Schwanzfederpaare am Ende ſchmal weiß geſäumt. 
Die Länge des ſchönen Vogels beträgt 24 em. „Es gibt vielleicht keinen Vogel in Nord— 
amerika“, behauptet Wilſon, „der bekannter wäre als der Rotkopf. Er iſt jo häufig, fein 
dreifarbiges Gefieder ſo bezeichnend, und ſeine räuberiſchen Sitten ſind ſo ſehr zu allgemeiner 
Kunde gelangt, daß jedes Kind von ihm zu erzählen weiß.“ — „Mit Ausnahme der Spott— 
droſſel“, ſagt Audubon, „kenne ich feinen jo heiteren und fröhlichen Vogel wie dieſen Specht. 
Sein ganzes Leben iſt Freude. Er findet überall Nahrung in Menge und allerorten paſſende 
Niſtplätze. Die geringe Arbeit, die er verrichten muß, wird für ihn zu einer neuen Quelle von 
Vergnügen; denn er arbeitet nur, um ſich entweder die zarteſten Leckereien zu erwerben, oder 
um eine Wohnung zu zimmern für ſich, für ſeine Eier oder ſeine Familie. Den Menſchen 
fürchtet er, wie es ſcheint, durchaus nicht, obgleich er keinen ſchlimmeren Feind hat als ge— 
rade ihn. Wenn er auf einem Zaunpfahl am Wege oder im Felde ſitzt und jemand ſich ihm 
nähert, dreht er ſich langſam auf die andere Seite des Pfahles, verbirgt ſich und ſchaut ab 
und zu vorſichtig hervor, als wolle er die Abſicht des Menſchen erſpähen. Geht dieſer ruhig 
vorüber, ſo hüpft er auf die Spitze des Pfahles und trommelt, als wolle er ſich beglück— 
wünſchen über den Erfolg ſeiner Liſt. Nähert man ſich ihm, ſo fliegt er zu dem nächſten 
oder zweitnächſten Pfahle, hängt ſich dort an, trommelt wieder und ſcheint ſo ſeinen Gegner 
förmlich herauszufordern. Gar nicht ſelten erſcheint er bei uns auf den Häuſern, klettert an 
ihnen umher, klopft auf die Schindeln, ſtößt einen Schrei aus und ſenkt ſich dann nach dem 
Garten hinab, um dort die beſten Beeren zu plündern, die er entdecken kann. Ich wollte nie— 
mand raten, dem Rotkopf irgendeinen Obſtgarten preiszugeben, denn er nährt ſich nicht bloß 
von allen Arten der Früchte, ſondern zerſtört nebenbei deren noch eine große Menge.“ Auch in 
den Maisfeldern richtet er Verwüſtungen an, und obendrein ſaugt er die Eier kleiner Vögel aus. 

Dafür aber droht ſeiner eigenen Brut in der Schwarznatter eine furchtbare Feindin. 
Dieſe Schlange windet ſich häufig an den höchſten Baumſtämmen empor, dringt in das 
friedliche Kinderzimmer des Spechtes, verſchlingt hier die Eier oder die hilfloſen Jungen, 
angeſichts der ängſtlich ſchreienden und umherflatternden Eltern, und legt ſich dann, wenn 
der Raum groß genug iſt, zuſammengeringelt in das Neſt, um die Verdauung abzuwarten. 

In Kalifornien und Mexiko wird der Notfopf durch einen Verwandten, Melanerpes 
formieivorus Sw., vertreten, den wir Sammelſpecht nennen wollen. Schwarze Grund— 
färbung, überall durch weiße Stellen unterbrochen, kennzeichnet auch dieſen Vogel, dazu ſind 
Scheitel und Hinterkopf wie üblich ſcharlachrot, der Vorderkopf iſt gelblichweiß, die weiße 
Anterkehle ſtrohgelb überflogen. Die Länge beträgt 25 em. 
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Der Name Sammelſpecht bezeichnet die hervorſtechendſte Eigenheit in der Lebensweiſe 
dieſes Vogels, die in einem ganz ungewöhnlichen Verfahren beſteht, ſich Speiſevorräte für 
den Winter anzulegen. Hierüber ſchreibt Kelly: „Beim Abſchälen der Rinde eines Baumes 
bemerkte ich, daß ſie gänzlich durchlöchert war. Die Löcher waren größer als die, die eine 
Büchſenkugel hervorbringt, und ſo regelmäßig, als hätte man ſie mit Hilfe von Lineal und 
Zirkel eingebohrt. Viele von ihnen waren auf die netteſte Weiſe mit Eicheln angefüllt. Ich 
hatte ſchon früher dergleichen Löcher in den meiſten weicheren Bäumen wahrgenommen, 
jedoch geglaubt, daß ſie von Inſekten herrührten, und mir nicht die Mühe gegeben, ſie genauer 
zu unterſuchen. Da ich ſie nun aber mit feſt darinſteckenden Eicheln, die der Wind nicht 
hatte hineinwehen können, wie beſchlagen fand, jo ſuchte ich den Urſprung zu erforſchen. Die 
Erklärung wurde mir von einem Freunde gegeben, der auf einen Flug der mit dem Ein— 
bringen ihrer Wintervorräte emſig beſchäftigten Spechte hinwies. Ich folgerte nunmehr, 
daß der Vogel den Sommer damit hinbringe, die Löcher zu bohren, in denen er Speiſevorräte 
für den Winter ſammelt. Dort kann das Wetter ihnen weder etwas anhaben noch ſie dem 
Spechte unzugänglich machen. Oft habe ich die Vögel in der Nähe belauſcht, wie ſie mit 
Eicheln im Schnabel, halb ſich anklammernd, halb fliegend, einen Baum umkreiſten, und 
ich habe die Geſchicklichkeit bewundert, mit der ſie verſuchten, ihre Eicheln in ein Loch nach 
dem anderen einzuklemmen, bis ſie eines von paſſendem Umfange gefunden hatten. Sie 
ſteckten die Eichel mit dem ſpitzen Ende zuerſt hinein und klopften ſie dann kunſtgerecht mit 
dem Schnabel feſt. Hierauf flogen ſie weg, um eine andere zu holen . . . Solange noch kein 
Schnee liegt, gehen ſie ihre geſammelten Vorräte nicht an; dies tun ſie erſt, wenn die auf 
dem Boden liegenden Nüſſe vom Schnee bedeckt ſind. Dann begeben ſie ſich zu ihren Vor— 
ratskammern und picken ſie von ihrem Inhalte leer, ohne die Schale aus der Offnung hervor— 
zuziehen. Die Rinde des Fichtenbaumes wird ihrer geringen Widerſtandsfähigkeit halber 
am liebſten zum Speicher benutzt.“ Bezeichnend für das feine Auswahlvermögen des Sammel— 
ſpechtes iſt es, daß unter den aufgeſpeicherten Eicheln niemals von Maden beſetzte oder auch 
nur einigermaßen ſchadhafte gefunden werden. 

Noch intereſſanter iſt, was H. de Sauſſure uns mitteilt. Er fand nämlich eine große 
Menge von Sammelſpechten an dem Vulkan Pizarro, der ſich aus der wüſten Ebene von 
Perote in Mexiko erhebt, und deſſen zuckerhutförmiger Kegel hauptſächlich von Agaven be— 
deckt iſt, die 5—8 em dicke Blütenſchäfte treiben. „An dieſen“, berichtet nun Sauſſure von 
unſeren Spechten, „hämmerten ſie einen Augenblick, indem ſie mit ihren ſpitzigen Schnäbeln 
wiederholt an dem Holze klopften; gleich darauf flogen ſie an die Aukkaſtämme, wo ſie die— 
ſelbe Arbeit aufs neue vornahmen; dann kehrten ſie ſchnell wieder zu den Agaven zurück, 
und ſo fort. Ich näherte mich daher den Agaven, betrachtete ihre Stengel und fand ſie ſieb— 
förmig durchbohrt, und zwar ſo, daß die Löcher unregelmäßig eins über dem anderen ſich 
befanden. Dieſe Offnungen ſtanden offenbar mit Höhlungen im Inneren in Verbindung; 
ich beeilte mich daher, einen Blütenſchaft abzuhauen und ihn auseinanderzuſchneiden, um 
ſeinen Mittelraum zu betrachten. Wie groß war mein Erſtaunen, als ich darin ein wahres 
Vorratshaus von Nahrungsſtoffen entdeckte!“ Die Wittelröhre des Blütenſchaftes erwies 
ſich gerade groß genug, die Eicheln einzeln durchzulaſſen, und ſie waren darin wie die Perlen 
eines Roſenkranzes übereinandergereiht. Die beſondere Verwunderung des Forſchers aber 
erregte es, daß am Pizarro weit und breit kein Eichbaum wächſt. Die Spechte mußten alſo 
die Eicheln viele Kilometer weit herbeigeholt haben. 

Wie dieſer eigentümliche Inſtinkt, die Eicheldepots nicht an Ort und Stelle, ſondern 
vielmehr in weiter Entfernung vom Fundort anzulegen, bei einer Lokalraſſe des Sammel— 
ſpechtes entſtehen konnte, darüber äußert William Marſhall folgende Vermutungen: Mexiko 
iſt nicht nur ein Land der Eichen, ſondern auch der — Eichhörnchen. Dieſe werden den 
Spechten in früherer Zeit die mühſam zuſammengeleſenen Schätze häufig weggeſtohlen 
haben, gerade ſo, wie unſere Eichhörnchen es mit den Wintervorräten der Spechtmeiſen tun. 
Je weiter entfernt vom Wohnort dieſer Diebe die Speicher angelegt wurden, deſto ſicherer 
waren ſie alſo. Und als die Spechte bei ihren Streifereien an das Agavenfeld des Pizarro 
geraten waren, erwieſen ſich die hohlen Blütenſchäfte als ſo bequeme und ſichere Vorrats— 
kammern, daß der Inſtinkt, ſie ausſchließlich zu benutzen, entſtehen und dauernd ausgebildet 
werden konnte. 



448 13. Ordnung: Rakenvögel. Familie: Spechte. 

Als bekannteſter Vertreter der 22 Arten umſchließenden Gattung der Grünſpechte (Ge— 
einus Boie), bei denen die Flügel erheblich kürzer ſind als bei der vorigen Gattung und die 
äußerſten Steuerfedern von den Schwanzdecken überragt werden, darf der über ganz Deutſch— 
land verbreitete Grünſpecht, Wieherſpecht, Holzhauer, Zimmermann, Geeinus viri- 

dis I., gelten. Die Oberſeite des Kopfes, der Nacken und ein breiter, ſchmal ſchwarz um— 
ſäumter Mundwinkelfleck find ſcharlachrot, auf dem Scheitel durch die ſichtbar hervortretenden 
grauen Federwurzeln grau ſchattiert, die Oberteile olivengrasgrün, die Flügel mehr bräun— 
lich verwaſchen, Bürzel und obere Schwanzdeckfedern glänzend olivengelb, Ohrgegend, Kinn 
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und Kehle weiß, ſchmutzig grünlich angehaucht, Halsſeiten und Unterteile gelbgrünlich- weiß, 
die Schenkelſeiten wie die unteren Schwanzdeckfedern mit dunklen Querbinden, die Hand— 
ſchwingen außen mit ſechs bis ſieben roſtweißlichen Querflecken, alle Schwingen innen mit 
breiten weißlichen Randflecken, die ſchwarzen Schwanzfedern endlich mit fünf bis ſechs oliven— 
braunen, verwaſchenen Querbinden gezeichnet. Die Länge beträgt 31, die Flügellänge 18, 
die Schwanzlänge 12 em. 

Der Grünſpecht zählt zu den weitverbreiteten Arten. Vielleicht mit Ausnahme Spaniens 
und der nordruſſiſchen Tundra kommt er überall, hier häufiger, dort ſpärlicher, in Europa 
vor. Außerdem findet er ſich in Perſien und Kleinaſien. In manchen Gegenden Deutſch— 
lands iſt er ein allbekannter Vogel, wogegen er in anderen nicht oder höchſtens gelegentlich 
ſeiner winterlichen Streifereien angetroffen wird. Die Streifzüge, die meiſt einzeln oder auch 
in Trupps geſchehen, beginnen, ſobald die Jungen ſelbſtändig geworden ſind, und enden erſt 
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im nächſten Frühjahr, wenn die Brutzeit herannaht; ſie werden aber weder mit beſtimmter 
Regelmäßigkeit unternommen noch auf gewiſſe Strecken ausgedehnt: in manchen Wintern 
ſtreicht der Vogel gar nicht, in anderen fliegt er ziemlich weit im Lande umher, wendet ſich 
auch wohl gegen Süden und kann unter Umſtänden bis an die Grenzen unſeres Erdteiles 
reiſen. Man kann nicht ſagen, daß der Grünſpecht ein Waldvogel iſt. Im reinen Nadelwald 
iſt er ſehr ſelten, im Laubwalde trifft man ihn häufiger an; am liebſten aber bewohnt er Gegen— 
den, in denen Baumpflanzungen mit freien Strecken abwechſeln. Im Winter erſcheint er monate— 
lang in den Gärten, unmittelbar neben den Wohnungen, auch ſelbſt in den Gebäuden: einer, 
den ich lange Jahre beobachtet habe, ſchlief regelmäßig im Gebälk der Kirche meines Heimat— 
dorfes, ein anderer in einem Starkübel, der in unſerem Garten aufgehängt war. 

Der Grünſpecht betätigt dieſelbe Munterkeit und Fröhlichkeit, dieſelbe Vorſicht, Unruhe 
und Raſtloſigkeit wie ſeine Verwandten. Er klettert ebenſogut wie ſie, übertrifft die bei uns 
einheimiſchen aber im Gehen; denn er bewegt ſich ſehr viel auf dem Boden und hüpft hier 
mit großem Geſchick umher. Sein Flug iſt hart, rauſchend und dadurch von dem anderer 
Spechte verſchieden, daß er ſehr tiefe Bogenlinien beſchreibt. Die Stimme iſt ein helles, weit— 
ſchallendes „Glück“, das, wenn es oft wiederholt wird, einem durchdringenden Gelächter ähnelt, 
der Laut der Zärtlichkeit ein wohltönendes „Gück“, „Gäck“ oder „Kipp“, der Angſtruf ein 
häßliches Gekreiſch. 

Das tägliche Leben unſeres Vogels verläuft etwa wie folgt. Sobald der Morgentau 
einigermaßen abgetrocknet iſt, verläßt er ſeine Nachtherberge, ſchreit vergnügt in die Welt 
hinaus und ſchickt ſich an, ſein Gebiet zu durchſtreifen. Wenn nicht gerade die Liebe ſich in 
ihm regt, bekümmert er ſich wenig um ſeinen Gatten, geht vielmehr ſelbſtändig ſeine Wege 
und kommt nur gelegentlich mit dem Ehegenoſſen zuſammen. Er ſtreift von einem Baume 
zum anderen, in einer gewiſſen Reihenfolge zwar, aber doch nicht ſo regelmäßig, daß man 
ihn mit Sicherheit an einem beſtimmten Orte erwarten könnte. Die Bäume ſucht er ſtets von 
unten nach oben ab; auf die Aſte hinaus verſteigt er ſich ſeltener. Nähert man ſich einem 
Baume, auf dem er gerade beſchäftigt iſt, ſo rutſcht er ſchnell auf die dem Beobachter ab— 
gekehrte Seite, ſchaut zuweilen, eben den Kopf vorſtreckend, hinter dem Stamme hervor, klettert 
höher aufwärts und verläßt den Baum plötzlich unbemerkt, pflegt dann aber ſeine Freude 
über die glücklich gelungene Flucht durch lautes, frohlockendes Geſchrei kundzugeben. Bis 
gegen Wittag hin iſt er in ununterbrochener Tätigkeit. Er unterſucht in den Vormittags— 
ſtunden gewiß über hundert Bäume und läßt außerdem keinen Ameiſenhaufen unbeachtet. 
An hartholzigen Bäumen hämmert er viel weniger als andere Spechte, dagegen meißelt 
er nicht ſelten in das Gebälk der Wohnungen oder in Lehmwände tiefe Löcher. Wenn im 
Sommer die Wieſen abgemäht find, läuft er viel auf dem Boden umher, ſucht dort Würmer 
und Larven zuſammen und holt auch die Maulwurfsgrille aus ihren Höhlen hervor; im 
Winter fliegt er auf die Gehänge, von denen die Sonne den Schnee weggeleckt hat, und ſpäht 
hier nach verborgenen Inſekten. Er iſt kein Koſtverächter, zieht aber doch die rote Ameiſe jeder 
anderen Nahrung vor und fliegt ihretwegen weit auf den Feldern umher. 

Im Ameiſenfang iſt er geſchickter als alle übrigen Spechte, weil ſeine Zunge verhältnis— 
mäßig länger iſt. „Wie erpicht die Grünſpechte auf Ameiſen und deren Puppen ſind“, ſchreibt 
mir v. Reichenau, „davon habe ich mich in den von Ameiſenhaufen reichen Waldungen um 
Wetzlar oft überzeugt. Die anfangs lockeren Hügel werden durch ihr eigenes Gewicht und 
die Vermoderung der Holzteile wie durch die Einwirkung des Regens nach und nad) Jo feſt, 
daß der Grünſpecht ſich genötigt ſieht, mit ſeinem ſpitzigen Keilſchnabel einen Weg zu bahnen, 
um zu ſeiner Lieblingsnahrung zu gelangen. Zur Winterszeit nun ſtecken die Ameiſen ſehr 
tief in der Erde, und der hungrige Specht ſieht ſich dann genötigt, bis zu 30 em tiefe Löcher, 
ähnlich den in morſchen Stämmen und Üften angelegten Schlupf- und Niſthöhlungen, aus— 
zumeißeln, um die in Erſtarrung liegenden Inſekten zu erhalten. Bei dieſem Geſchäfte iſt 
er natürlich im Sehen und Umſchauhalten beſchränkt; der Hunger läßt ihn ſeine ihm ſonſt 
eigene Vorſicht vergeſſen, und es fällt alsdann einem Raubtiere gewiß leicht, ſeiner habhaft zu 
werden: griff doch mein ehemaliger Jagdgenoſſe Weber einen völlig geſunden Vogel dieſer 
Art, der in ſolcher Weiſe beſchäftigt war, mit der Hand.“ Da er ſich gewöhnt, im Winter 
Dörfer und Gehöfte zu beſuchen, ſo kann es geſchehen, daß er ſich auch wohl Übergriffe in 
menſchliches Beſitztum zuſchulden kommen läßt. Ganz abgeſehen davon, daß er bei ſeinem 
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Suchen nach verſteckten Inſekten Lehmwände und Strohdächer zerhackt, zermeißelt er auch 
dann und wann einmal die Wand eines Bienenſtockes und richtet nunmehr unter den Immen 
arge Verheerungen an. Auch Pflanzenſtoffe, beſonders Beeren, verſchmäht er nicht ganz. 

Ende Februar ſtellt er ſich auf ſeinem Brutplatz ein, aber erſt im April macht das Weib— 
chen Anſtalt zum Niſten. Im März ſieht man beide Gatten ſtets vereinigt, und das Männchen 
zeigt ſich dann ſehr erregt. Es ſetzt ſich auf die Spitze eines hohen Baumes, ſchreit ſtark und 
oft und jagt ſodann das herbeigekommene Weibchen ſpielend von Baum zu Baum. Gegen 
andere Grünſpechte benimmt ſich das Pärchen ſehr unfreundlich; das einmal gewählte Gebiet 
wird gegen jeden Eindringling und, wenn es an geeigneten Niſtbäumen fehlt, auch gegen den 
Grauſpecht hartnäckig verteidigt. Wie üblich, erwählt der Grünſpecht zur Ausarbeitung ſeiner 
Niſthöhle einen Baum, der im Inneren kernfaul oder ſchon hohl iſt. Hier ſucht er ſich eine 
Stelle aus, wo ein Aſt ausgefault war, und dieſe Stelle wird nun erweitert. Beide Gatten 
arbeiten gemeinſchaftlich und ſehr fleißig, jo daß die Höhlung ſchon innerhalb 14 Tagen voll— 
endet iſt. Der runde Eingang iſt ſo klein, daß der Vogel gerade aus- und einſchlüpfen kann, 
die innere Höhlung 25 — 50 em tief und etwa 15 — 20 em weit. Das Gelege beſteht aus 
6— 7 glänzend weißen Eiern. Beide Gatten brüten wechſelweiſe 16— 18 Tage lang, das 
Männchen von 10 Uhr morgens bis 3 oder 4 Uhr nachmittags, das Weibchen während der 
übrigen Zeit des Tages; beide erwärmen die zarten Jungen abwechſelnd, und beide tragen 
ihnen eifrig Nahrung zu. Die Jungen ſind ebenſo häßlich wie anderer Spechte Kinder, ent— 
wickeln ſich ebenſo raſch und ſchauen ſchon in der dritten Woche, nachdem ſie das Ei verließen, 
aus dem Neſtloch heraus. Später beklettern ſie von hier aus den ganzen Baum, und endlich 
durchſtreifen ſie mit ihren Eltern das Wohngebiet, kehren aber noch eine Zeitlang allabend— 
lich zu der Bruthöhle zurück. Die Streifzüge werden nun weiter und weiter ausgedehnt, und 
ſchließlich ſucht die Familie, die noch immer zuſammenhält, nicht mehr die Bruthöhle auf, 
ſondern übernachtet irgendwo in einer anderen. Vom Oktober an löſt ſich die Geſellſchaft 
auf: die Jungen ſind ſelbſtändig geworden, und jedes ſucht ſich nunmehr ohne Rückſicht auf 
die anderen ſein tägliches Brot. 

Der Grünſpecht iſt ſchwer zu fangen und iſt bei ſeinem ſtürmiſchen, unbändigen Weſen 
auch nicht für die Gefangenſchaft geeignet. Unter unſeren Raubvögeln gefährdet ihn wohl 
nur der Hühnerhabicht ernſtlich. Gegen die Edelfalken, die bekanntlich bloß fliegende Beute 
aufnehmen, ſchützen ihn die Baumſtämme, zu denen er angeſichts eines ſolchen Näubers ſo— 
fort flüchtet, und die er dann ſo raſch umklettert, daß ein minder gewandter Vogel als der 
Habicht ihm nicht beizukommen vermag. Dieſer freilich führt im Fluge ſo kurze Schwenkungen 
aus, daß er wohl zum Ziele gelangen mag. Daraufhin deutet wenigſtens das ängſtliche 
Schreien, das der Grünſpecht beim Anblick dieſes furchtbaren Räubers wie auch des Sperbers 
ausſtößt. Von den Menſchen hat der Grünſpecht nicht mehr als andere Spechte zu leiden, 
obgleich er zuweilen die berechtigte Rache eines Imkers, deſſen Bienenſtöcke er ſchädigte, 
heraufbeſchwört. Verderblicher als alle Feinde wird dem Grünſpecht der Winter. Wenn 
tiefer Schnee den Boden bedeckt, tritt bald Hungersnot ein, und nur da, wo alte, große Bäume 
wirtlich mit der in ihrem morſchen Holze verſteckten Inſektenbevölkerung aushelfen, überſteht 
er ohne Schaden die unfreundliche Jahreszeit. 

Der deutſche Verwandte des Grünſpechtes iſt der Grauſpecht, Gecinus canus Gm. 
Seine Länge beträgt 30 em. Vorderkopf und Scheitelmitte ſind ſcharlachrot, Stirnrand und 
ein ſchmaler Strich über dem ſchwarzen Zügelſtreifen dunkelgrau, die Kopfſeiten etwas 
heller, Hinterkopf und Nacken grünlich verwaſchen, die übrigen Oberteile olivengrasgrün, 
Bürzel und obere Schwanzdecken glänzend olivengelb, Kinn und Kehle ſchmutzig gräulich, 
die übrigen Unterteile ſchmutzig graugrünlich. Die Schwingen ſind mit ſechs weißen Quer— 
binden geſchmückt. 

Das Verbreitungsgebiet des Grauſpechtes iſt erheblich ausgedehnter als das ſeines be— 
kannteren Verwandten, denn es erſtreckt ſich, mit Ausnahme Großbritanniens, über den 
größten Teil Europas und über ganz Sibirien, Nordchina und die Mandſchurei bis Japan, 
nach Süden hin bis Perſien. In Deutſchland tritt er im allgemeinen ſeltener auf als der 
Grünſpecht, bewohnt aber annähernd dieſelben Ortlichkeiten wie dieſer. Er nimmt hier von 
Jahr zu Jahr mehr ab und vermindert ſich in demſelben Verhältnis, in dem die ausgiebigſte 
Bewirtſchaftung des Grund und Bodens vorſchreitet. Nach meinen Beobachtungen möchte 
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ich ſagen, daß er ein Charaktervogel ausgedehnter Obſtpflanzungen ſei. Hier wenigſtens 
findet er ſich, wenn alte, hohle Bäume vorhanden ſind, häufiger als irgendwo anders, und 
ſolche Orte beſucht er während ſeiner Wanderungen regelmäßig. In milden Wintern ver— 
weilt ein feſt angeſiedeltes Paar in ſeinem Brutgebiet, obwohl es auch dann gelegentlich 
kleiner Streifzüge deſſen Grenzen überſchreiten kann; ſtrenge Winter hingegen zwingen den 
Grauſpecht, aus denſelben Gründen wie ſeinen größeren Verwandten und nicht ſelten in Ge— 
meinſchaft mit dieſem, weite Neijen anzutreten. 

In ſeinem Weſen und Betragen ähnelt der Grauſpecht dem Grünſpecht ſo ſehr, daß 
ſchon bedeutende Übung dazu gehört, beide zu unterſcheiden. Auch ſeine Stimme erinnert 
an die des Grünſpechtes, liegt aber etwas höher und iſt merklich heller; der Lockton läßt ſich 
durch die Silben „geck geck gick gi” ungefähr übertragen. Dann und wann vernimmt man 
auch ein helles „Pick“, das von beiden Geſchlechtern ausgeſtoßen wird, und zur Paarungs— 
und Brutzeit von beiden Geſchlechtern einen ſehr ſchönen vollen, ſtarken, pfeifenden Ton, 
der wie „kli klii klii klü klü“ klingt und von der Höhe zur Tiefe herabſinkt. Im allgemeinen 
ſtimmen die beiden Spechtarten in ihrer Lebensweiſe ſo ſehr überein, daß wir hier von einer 
weiteren Beſchreibung abſehen können. 

Während die große Wehrzahl der Spechte ausſchließlich oder wenigſtens hauptſächlich 
von den Bäumen ihre Nahrung ſucht, betreiben einige ihre Jagd auf dem Boden. Zu ihnen 
gehört der Feldſpecht, Colaptes campestris Vieill., der die Steppen Südamerikas bewohnt. 
Entſprechend dem Aufenthaltsort zeigt das Gefieder gelbe Grundfärbung und eine ſchwarze 
Flecken⸗ und Bänderzeichnung. Die Länge beträgt 32 em. 

Burmeiſter berichtet über den Vogel folgendes: „Zu den Ameiſenneſtern der offenen 
Steppen gehört als lieber Geſellſchafter der merkwürdige Feldſpecht. Wir fanden den erſten 
am Abhang einer Hochebene. Eine ganze Geſellſchaft, wohl acht Stück, hackten an einem 
großen, niedrigen Baume, flogen von Zeit zu Zeit einzeln auf den Boden, ſpazierten da wie 
Krähen herum und kehrten dann zum Baume zurück. Sie mußten mit einer guten Nahrung 
beſchäftigt ſein, wahrſcheinlich eine wandernde Termitengeſellſchaft überfallen haben. Ich ſah 
dem Vogel bald ſeine Eigentümlichkeit an. Ein Specht, der ſchreitend auf dem Boden herum— 
ſpaziert: welch ein Wunder, dachte ich und rief meinem Sohne zu, einen zu ſchießen. Es 
gelang. Der Specht purzelte kreiſchend zu Boden; die anderen flogen davon, ließen ſich aber 
bald auf einem nicht ſehr entfernten Baume wieder nieder. Nun erkannte ich meinen neuen 
Gefährten. Er gab mir, als ich ihn tot betrachtete, die Gewißheit, daß ich das Campogebiet 
bereits betreten hatte; denn nur auf dieſem iſt der ſonderbare Erdſpecht zu finden.“ 

„Der Feldſpecht“, erzählt der Prinz von Wied, „lebt beſonders von Termiten und 
Ameiſen, welche in dieſen Ebenen unendlich häufig ſind. Man findet hier in Wäldern und 
Steppen große kegelförmige Hügel von gelben Letten [Lehm], die oft 2m hoch und von Termiten 
erbaut ſind; in den offenen Gegenden haben ſie gewöhnlich eine mehr abgeflachte Geſtalt. 
Ahnliche Neſter von rundlicher Form und ſchwarzbrauner Farbe hängen an dicken Aſten der 
Bäume, und ein jeder Kaktusſtamm trägt eins oder mehrere. Auf dieſen pflegt der genannte 
Specht zu ſitzen und zu hacken. Er wird deshalb dieſer Gegend ſehr nützlich durch die Ver— 
tilgung der ſchädlichen Inſekten, die in Braſilien die Hauptfeinde des Landbaues ſind. Doch 
obgleich dieſe gefräßigen Tiere ihre Eingänge über und unter der Erde anlegen, obgleich ſie 
ſie ſelbſt an den Wänden der menſchlichen Wohnungen anbringen, werden ſie doch an allen 
dieſen Orten von zahlreichen Feinden verfolgt. So rächen die Ameiſenbären, die Spechte, 
die Ameiſendroſſeln und viele andere Tiere den Pflanzer, deſſen ganzer Gewinn öfters von 
dieſen kleinen verheerenden Feinden verzehrt wird.“ 

Die vier Arten der Unterfamilie der Wendehälſe, die am meiſten abweichenden Specht— 
formen, gehören ausſchließlich der Alten Welt an. Ihr Leib iſt geſtreckt, der Hals lang, der 
Kopf ziemlich klein, der Flügel kurz und ſtumpf, der Schwanz mittellang, breit und weich— 
federig, der Schnabel kurz, gerade, vollkommen kegelförmig, ſpitzig, ſeitlich nur wenig zu— 
ſammengedrückt, die Naſenlöcher nicht von Borſten, zum Teil aber von einer Membran be— 
deckt, der Fuß ziemlich ſtark, vier- und paarzehig, das Gefieder locker und weich, faſt wie bei 
Nachtvögeln, auch ähnlich wie bei dieſen gefärbt. 
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Unjer Wende-, Winde-,Dreh- oder Natterhals, Drehvogel, Halsdreher, Nacken-, 
Natter- oder Otterwindel, Natterwendel, Natterzange uſw., Jynx torquilla L. (ſ. die 
Tafel bei S. 413, 2), iſt auf der Oberſeite licht aſchgrau, fein dunkler gewellt und gepunktet, 
auf der Unterjeite weiß, ſpärlich mit dunklen, dreieckigen Flecken gezeichnet; Kehle und Unter— 
hals ſind auf gelbem Grunde quergewellt; ein ſchwärzlicher Längsſtreifen zieht ſich vom 
Scheitel bis zum Unterrücken herab; die übrige Zeichnung des Oberkörpers beſteht aus 
ſchwärzlichen, roſt- und hellbraunen Flecken; die Schwingen ſind rotbraun und ſchwarz— 
braun gebändert, die Schwanzfedern fein ſchwarz geſprenkelt und durch fünf ſchmale Bogen— 
bänder gezeichnet. Die Länge beträgt 18 em. 

Der Wendehals kommt auf der halben Erde vor; wirklich heimiſch, d. h. Brutvogel, iſt 
er aber nur in Europa und in den gemäßigten Breiten Aſiens. In Deutſchland findet er ſich 
einzeln allerorten, wenn auch nicht gerade im Hochgebirge oder im düſteren Hochwalde. Er 
verweilt bei uns im allgemeinen nur von Mitte April bis Anfang Auguſt; dann beginnt er 
zu ſtreichen. Gelegentlich ſeines Zuges ſieht man ihn in ganz Agypten, Nubien und im 
Oſtſudan: hier endlich ſcheint er für den Winter Herberge zu nehmen. Dasſelbe gilt nach 
Jerdon für Indien: hier iſt der Wendehals in allen Teilen, die man durchforſcht hat, be— 
obachtet worden, aber ausſchließlich im Winter. 

Zu ſeinem Wohngebiete wählt er Gegenden, die reich an alten Bäumen, aber doch 
nicht ganz bewaldet ſind. Feldgehölze, Parkanlagen, zuſammenhängende Gebüſche oder Obſt— 
baumpflanzungen bilden ſeine liebſten Wohnſitze. Er ſcheut den Menſchen nicht und ſiedelt 
ſich gern in unmittelbarer Nähe von Häuſern, z. B. in Gärten, an, falls hier nur einer der 
Bäume eine geeignete Höhlung hat, die ihm zur Brutſtelle dienen kann. Innerhalb ſeines 
Gebietes macht er ſich wenigſtens im Frühling leicht bemerklich, denn ſeine Stimme iſt nicht 
zu verkennen und fällt um ſo mehr auf, als das Weibchen dem rufenden Männchen regel— 
mäßig zu antworten pflegt. Geht man dem oft zwanzigmal nacheinander ausgeſtoßenen 
„Wii id wii id“ nach, jo wird man den ſonderbaren Vogel bald bemerken. Von der Raſtloſig— 
keit und Hurtigkeit der Spechte bekundet er nichts. Seine Kletterfüße dienen ihm nur zum 
Anklammern, ſcheinen aber zum Steigen unbrauchbar zu ſein. Auf dem Boden hüpft er mit 
täppiſchen Sprüngen umher, und wenn er fliegt, wendet er ſich baldigſt wieder einem Baume zu. 

Erſtaunliches leiſtet er in Verrenkungen ſeines Halſes, und dieſe Fähigkeit iſt es, die ihm 
faſt in allen europäiſchen Sprachen den gleichbedeutenden Namen eingebracht hat. Jedes 
Ungewohnte veranlaßt ihn, Grimaſſen zu ſchneiden, und dieſe werden um jo toller, je mehr 
der Vogel durch irgendeine Erſcheinung in Furcht verſetzt worden iſt. „Er dehnt den Hals 
oft lang aus“, ſagt Naumann, „ſträubt die Kopffedern zu einer Holle auf und breitet den 
Schwanz fächerförmig aus, alles unter wiederholten, langſamen Verbeugungen, oder er 
dehnt den ganzen Körper und beugt ſich, beſonders wenn er böſe iſt, langſam vorwärts, ver— 
dreht die Augen und bewegt die Kehle wie ein Laubfroſch unter ſonderbarem, dumpfem 
Gurgeln. In der Angſt, z. B. wenn er gefangen iſt und man mit der Hand zugreifen will, 
macht er ſo ſonderbare Grimaſſen, daß ein Unkundiger darüber, wenn nicht erſchrecken, ſo 
doch erſtaunen muß. Mit aufgeſträubten Kopffedern und halb geſchloſſenen Augen dehnt er 
den Hals zu beſonderer Länge aus und dreht ihn wie eine Schlange ganz langſam, ſo daß 
der Kopf währenddem mehrmals im Kreiſe umgeht und der Schnabel dabei bald rückwärts, 
bald vorwärts ſteht.“ Es unterliegt kaum einem Zweifel, daß der Wendehals damit ſeine 
Feinde oder Angreifer ſchrecken will. Wie der Wiedehopf ſich beim Anblick eines Kaubvogels 
zu Boden duckt und ſich durch das ihm eigene Gebärdenſpiel unkenntlich macht, ſo bemüht 
ſich auch der Wendehals inſtinktiv, den Feind zu täuſchen und abzuſchrecken. Soweit er ſich 
auf ſein unſcheinbares Gefieder, deſſen Färbung ſich der Baumrinde oder dem Boden innig 
anpaßt, nicht verlaſſen kann, ahmt er die Bewegungen und ſogar das Ziſchen der Schlange 
nach, die den meiſten Tieren furchtbar erſcheint. Als Grill an einem ſchönen Sommermorgen 
in einem Park luſtwandelte und dabei von einem jungen Hund begleitet wurde, ſchlug dieſer 
plötzlich an und ſtand vor einem kleinen Gebüſche. Grill ging hinzu und fand, daß der Hund 
einen Wendehals anbellte, der, auf der Erde liegend, die ihm eigenen ſonderbaren Kapriolen 
trieb, den Schwanz und die Flügel ſpreizte, den Hals ſtreckte, den Kopf nach Schlangenart 
hin und her ſchwenkte, die Augen verdrehte, die Kopffedern zum Schopfe aufrichtete uſw. 
Gefangene Wendehälſe beweiſen bei jeder Gelegenheit, daß ſie ihre abſonderlichen Gebärden 
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nur aus dem Grunde ausführen, um ihnen fremdartige oder bedenklich erſcheinende Weſen 
zu ſchrecken. Marſhall bereits betont, daß es ſich hierbei natürlich nicht um ein überlegtes 
Tun des Vogels, ſondern um einen rein inſtinktiven Vorgang handelt. 

Die Spanier haben ſehr recht, wenn ſie den Wendehals „Forminguero“, zu deutſch 
Ameisler, nennen, denn Ameiſen, die er ebenſo vom Boden wie von den Bäumen ablieſt, 
bilden in der Tat die Hauptmaſſe ſeiner Nahrung. Er verzehrt alle kleineren Arten, noch 
lieber aber die Puppen als die ausgebildeten Kerfe. Gelegentlich frißt er auch wohl Raupen 
und andere Larven oder Puppen; Ameiſen bleiben aber immer die Hauptſache. Rey fand 
meiſt die ſchwarze und gelbe Raſenameiſe in ſeinem Magen; ein Wendehals, den er unter— 
ſuchte, hatte nichts als viele Fliegenlarven gefreſſen. Seine Zunge, die er ſo weit vorſtrecken 
kann, wie nur irgendeiner der echten Spechte, leiſtet ihm bei ſeinem Nahrungserwerb höchſt 
erſprießliche Dienſte. Nach Art des Ameiſenfreſſers ſteckt er ſie durch Ritzen und Löcher in 
das Innere der Haufen, wartet, bis ſich die erboſten Inſekten an dem vermeintlichen Wurme 
feſtgebiſſen haben oder an dem kleberigen Schleime hängengeblieben ſind, und zieht dann die 
ganze Ladung mit einem Ruck in den Schnabel. Ganz gewiß ſpießt der Vogel die Beute 
nicht mit der Zunge auf, wie man früher wohl fabelte: dazu ſind die Ameiſen denn doch zu 
klein und zu ſchlank und iſt die Zunge nicht ſpitz und nicht ſcharf genug. 

Hinſichtlich der Niſthöhle macht der Wendehals geringe Anſprüche. Es genügt ihm, wenn 
der Eingang zu der Höhlung einigermaßen eng iſt, ſo daß nicht jedes Raubtier ihm oder 
ſeiner Kinderſchar gefährlich werden kann. Ob das Loch ſich in bedeutender oder geringerer 
Höhe über dem Boden befindet, ſcheint ihm ziemlich gleichgültig zu ſein. Nur bei Wohnungs— 
not treibt er Stare und andere kleinere Höhlenbrüter aus ihrer Niſtkammer heraus, und in 
der höchſten Not benutzt er als Neſt eine Vertiefung eines alten Weidenkopfes. Unter regel— 
mäßigen Verhältniſſen wird die Niſthöhle von dem alten Wuſt einigermaßen gereinigt und 
ſo auf dem Mulm eine ziemlich ebene Unterlage hergeſtellt. Darauf legt das Weibchen Witte 
Mai jeine 7—8, manchmal, wenngleich ſelten, aber auch 12 — 14 kleinen, rein weißen Eier. 
Es bebrütet ſie etwa 14 Tage lang, mit dem größten Eifer und größtenteils allein; denn 
es läßt ſich nur in den Mittagsſtunden von dem Männchen ablöſen. Nach meinen Beobach— 
tungen gelingt es ſelten, ein auf den Eiern ſitzendes Wendehalsweibchen aus dem Neſte zu 
jagen. Klopfen am Baumſtamme, das alle übrigen Höhlenbrüter aufſcheucht, ſtört es nicht, 
und ſelbſt dann, wenn man oben zum Niſtloch hineinſchaut, bleibt es noch über den Eiern 
ſitzen. Aber es ziſcht wie eine Schlange, wiederum in der unbewußten Abſicht, zu ſchrecken. 
Die Jungen ſind, wenn ſie dem Ei entſchlüpfen, beinahe nackt oder doch nur mit wenigen 
grauen Dunenfaſern bekleidet, wachſen jedoch ziemlich raſch heran, weil beide Eltern ſich nach 
Kräften bemühen, ihnen Nahrung in Fülle herbeizuſchaffen. Sie verlaſſen das Neſt aber erſt, 
wenn ſie vollkommen flügge geworden ſind. So ſorgſam die Alten auf das Wohl der zahl— 
reichen Kinderſchar bedacht ſind — eines verſtehen auch ſie nicht: die Reinigung der Neſt— 
kammer. Der Wiedehopf iſt wegen dieſer Nachläſſigkeit bei jedermann verſchrieen, der Wende— 
hals aber iſt um nichts beſſer als er; denn auch ſein Neſt wird zuletzt „ein ſtinkender Pfuhl“. 

Gefangene Wendehälſe ſind höchſt unterhaltende Stubengenoſſen. Es iſt nicht ſchwer, 

ſie an ein paſſendes Stubenfutter zu gewöhnen und lange Zeit zu erhalten. Einige freilich, 

ſogenannte Trotzköpfe, wollen nur Ameiſenpuppen genießen. 

Eine Neſtgeſellſchaft junger Wendehälſe, die man aufzieht, verurſacht vielleicht noch 

mehr Vergnügen als die alten Vögel. „Das Hungergeſchrei einer derartigen Jugendſchar“, 

erzählt Girtanner, „iſt das merkwürdigſte, das von Tonwerken gehört werden kann, und 

überraſcht namentlich dann, wenn es, wie bei mir, aus dem Inneren eines geſchloſſenen Kiſt— 

chens, deſſen Inhalt man von außen nicht erkennt, geheimnisvoll hervortönt. Die leiſeſte 
Berührung eines ſolchen das Neſt vertretenden Kiſtchens ruft ein äußerſt ſonderbares, eben— 
mäßig bewegtes, rätſchendes Geſumme hervor, das mit einer Maultrommel ziemlich täu— 
ſchend nachgeahmt werden kann und das Kiſtchen gleichſam in eine Spieldoſe verwandelt. 
Wie ſtaunen dann nicht bewanderte Zuhörer, wenn man die Spieldoſe öffnet und ſich plötz— 
lich die Kaſperltheater-Geſellſchaft zeigt, ſchon jetzt beginnend, ihre Schnurren auszuüben. 
Die mehr entwickelten Jungen verſuchen bereits ihre langen, beweglichen Schlangenzungen, 
wühlen mit dieſen blitzſchnell in den Ameiſenpuppen herum, um ebenſo raſch mit dem an 
gedachten Greifwerkzeugen hängenden Futter zu verſchwinden.“ Derartig aufgezogene Junge 
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werden jo zahm wie Haustiere und erhalten ihren Pfleger fortwährend in der heiterſten 
Stimmung. Mit anderen Vögeln, in deren Geſellſchaft ſie gebracht werden, vertragen ſie 
ſich vortrefflich, dürfen alſo auch in dieſer Beziehung auf das wärmſte empfohlen werden. 

Der harmloſe Wendehals hat in dem Sperber, in Elſtern und Hähern, Mardern, Wie— 
ſeln und ganz beſonders in den zahlreichen Katzen gefährliche Feinde, denen gar mancher 
zum Opfer fällt. Aber auch den Sonntagsſchützen bietet er ſich leider nur zu oft zum leichten 
Ziele. Der Wendehals iſt ganz gewiß in keiner Art ein nützlicher Vogel: es iſt bekannt genug, 
daß er ſich vorzugsweiſe von Ameiſen ernährt, die uns im allgemeinen Nutzen bringen; die 
von ihm verurſachte Schädigung des Ameiſenbeſtandes aber fällt dem maſſenhaften Auftreten 
dieſer Inſekten gegenüber doch nur wenig ins Gewicht. Ebenſo iſt es bekannt, daß er beim 
Suchen nach einer Wohnung den einen und den anderen Höhlenbrüter ſtört, vielleicht ſogar 
aus dem Neſte vertreibt, aber er iſt denn doch nicht häufig genug, um geradezu ſchädlich 
genannt und deshalb verfolgt zu werden. 

Vierzehnte Ordnung: Sperlingsvögel. 

Drei Fünftel aller Vogelarten — nach Sharpe nicht weniger als 11579 von der mit 
Einſchluß aller Unterarten und der foſſilen Formen auf 18939 berechneten Geſamtzahl (dieje 
neueſte Angabe ergänzt die Berechnung auf S. 24, Abſ. 1, Ende) — gehören zur Ordnung 
der Sperlingsvögel. Bei ihrer großen Artenzahl und Vielgeſtaltigkeit iſt es ſchwierig, 
allgemeine Merkmale aufzuſtellen. Die Größe der dieſer Sippſchaft zugewieſenen Vögel 
ſchwankt erheblich: zwiſchen der des Kolkraben und der des Goldhähnchens. Nicht minder 
verſchieden ſind Schnabel und Fuß, Flügel und Schwanz, Beſchaffenheit und Fär— 
bung des Gefieders. Dem Schnabel der Sperlingsvögel darf wohl nur das eine gemein— 
ſame Merkmal zugeſprochen werden, daß er mittellang iſt und keine Wachshaut trägt. Das 
Schienbein iſt bis zur Ferſe herab befiedert, der Lauf vorn ſtets mit größeren, in den meiſten 
Fällen mit ſieben Horntafeln bekleidet, der Fuß zierlich gebaut und die innere Zehe, welche 
die zweite an Stärke und Länge gewöhnlich übertrifft, nach hinten gerichtet. 

Die Ronturfedern, deren Anzahl verhältnismäßig gering zu fein pflegt, zeichnen ſich 
durch den kleinen dunigen Afterſchaft aus, ein Nebenfederchen, das an der Grenze zwiſchen 
Spule und eigentlichem Schaft ſeitlich hervorkommt. Sehr übereinſtimmend ſtehen die Kon— 
turfedern in gewiſſen Fluren, unter denen namentlich die Rücken- und Anterflur einheitliches 
Gepräge haben. Der Handteil des Flügels trägt 11 oder 10 Schwingen; die Anzahl der 
Armſchwingen ſchwankt zwiſchen 9 und 11; nie fehlt die fünfte Armſchwinge. Der Schwanz 
beſteht meiſt aus 12 Steuerfedern. Dunen zwiſchen den Außenfedern kommen ſelten und, 
wenn überhaupt, nur ſpärlich vor. 

Alle Sperlingsvögel ſind echte, blindgeborene Neſthocker. Die Bürzeldrüſe iſt immer 
nackt. Blinddärme ſind zwar vorhanden, aber nur in verkümmertem Zuſtande. Sehr bezeich— 
nend iſt die Bildung des knöchernen Gaumens: bei allen Sperlingsvögeln ſind die verbrei— 
terten Oberkieferbeine nach innen freiſtehend, d. h. weder unter ſich noch mit dem vom Hirn— 
ſchädel vorſpringenden Pflugſcharbein verwachſen, ſo daß kein feſter Verſchluß des harten 
Gaumens zuſtande kommt. Das Pflugſcharbein iſt vorn abgeſtutzt, nicht ſpitz wie bei der 
Mehrzahl der anderen Vögel. Ein derartiger Gaumen kommt ſonſt nur noch den Bart— 

vögeln und den Seglern zu. 
Die Verbreitung der Sperlingsvögel entſpricht ihrer außerordentlich großen Anzahl. 

Sie ſind Weltbürger und bilden den weſentlichſten Teil der gefiederten Einwohnerſchaft aller 
Gürtel der Breite oder Höhe, aller Gegenden, aller Ortlichkeiten. Sie bewohnen jedes Land, 
jeden Gau, die eiſigen Felder des Hochgebirges oder des Nordens wie die glühenden Niede— 
rungen der Wendekreisländer, die Höhe wie die Tiefe, den Wald wie das Feld, das Rohr— 
dickicht der Sümpfe wie die pflanzenloſe Steppe, die menſchenwogende Weltſtadt wie die Ein— 
öde. Sie fehlen nirgends, wo ihnen eine Möglichkeit zum Leben geboten iſt: noch auf öden 
Felſeninſeln mitten im Eismeer finden ſie Wohnſtätte und Nahrung. Die Nähe des Men— 
ſchen meiden die wenigſten; viele bitten ſich vielmehr bei dem Gebieter der Erde zu Gaſte, 
indem ſie vertrauensvoll ſein Haus und ſein Gehöft, ſeinen Obſt- oder Ziergarten beſuchen. 
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Die Sperlingsvögel ſind körperlich hochbegabt. Faſt ausnahmslos gewandt in Leibes— 
übungen aller Art, beherrſchen ſie ſo ziemlich jedes Gebiet. Nicht alle ſind ausgezeichnete 
Flieger; einzelne von ihnen aber wetteifern in dieſer Beziehung mit jedem anderen Vogel. 
Auf dem Boden bewegen ſich mindeſtens die meiſten leicht und geſchickt, die einen ſchreitend, 
die anderen hüpfend, nur wenige trippelnd. Alle Sinne ſind wohlentwickelt. Obenan ſteht 
vielleicht ausnahmslos das Geſicht, ihm am nächſten ſcheint das Gehör zu kommen. Dem um— 
fangreichen Gehirn entſpricht eine hohe Ausbildung der Inſtinkte und nicht geringe Lernfähigkeit. 

Beinahe alle Sperlingsvögel zeichnen ſich durch Regſamkeit und Lebendigkeit, faſt 
möchte man ſagen Leidenſchaftlichkeit ihres Weſens aus. Träumeriſcher Untätigkeit abhold, 
bewegen ſie ji, ſchaffen und handeln fie ohne Unterlaß vom frühen Morgen bis zum ſpäten 
Abend. Nur ſolange ſie ſchlafen, ſind ſie wirklich untätig; ſind ſie wach, ſo beſchäftigen ſie 
ſich ſtets in irgendeiner Weiſe, und wäre es auch nur, daß ſie ihr Gefieder putzen. Weitaus 
die große Mehrzahl hat in hohem Grade die Fähigkeit, zu ſingen. Alle, die wirklich ſingen, 
tun dies mit Begeiſterung und Ausdauer, und alle ſingen nicht bloß ihrem Weibchen oder, 
wenn ſie gefangen ſind, ihren Pflegern, ſondern auch ſich ſelbſt zur Freude, wie ſie ander— 
ſeits ihr Lied zur Waffe ſtählen, um mit ihm zu ſiegen oder zu unterliegen. 

So vielſeitiger Begabung, wie ſie den Witgliedern dieſer Ordnung geworden iſt, ent— 
ſprechen Lebensweiſe, Betragen, Ernährung, Fortpflanzung und andere Tätigkeiten und 
Handlungen. Die meiſten Sperlingsvögel ſind in hohem Grade geſellige Tiere. Einzelnen 
begegnet man nur zufällig, Paaren bloß in der Brutzeit; während der übrigen Monate des 
Jahres ſammeln ſich die Paare und Familien zu Trupps, die Trupps zu Scharen, die Scha— 
ren oft zu förmlichen Heeren. Und nicht bloß die Witglieder einer Art verſammeln ſich, ſondern 
auch Gattungsverwandte, die unter Umſtänden monatelang zuſammenbleiben, in einen Ver— 
band treten, gemeinſchaftlich handeln. Solche Verſammlungen ſind es, die wir im Spätherbſte, 
nach vollendeter Brut und Mauſer, in unſeren Wohnorten, auf unſeren Fluren ſehen können; 
ſolche Genoſſenſchaften ſtellen ſich während des Winters in Bauerngehöften oder in den 
Straßen der Städte als Bettler ein; ſolche Verbindungen bleiben auch in der Fremde ungelöſt. 

Die große Mehrzahl der Sperlingsvögel nährt ſich, wenn nicht ausſchließlich, ſo doch 
vorwaltend, von anderen Tieren, von Inſekten, Weichtieren und Gewürm aller Art. Faſt alle 
aber, die vorwiegend von anderen Tieren leben, verzehren nebenbei auch Früchte, Beeren 
und Körner, und diejenigen, die in der Regel letztere freſſen, jagen ihrerſeits faſt ausnahms— 
los zeitweilig Kerbtieren nach. 

In unſerem Vaterlande entvölkert der Herbſt Wald und Flur; denn verhältnismäßig 
wenige der bei uns heimiſchen Arten ſind befähigt, hier den Winter zu beſtehen, und nicht 
bloß die meiſten Inſekten-, ſondern auch viele Körnerfreſſer ziehen nach Süden, ja ſelbſt ein 
Teil der Allesfreſſer gehorcht derſelben zwingenden Notwendigkeit. Alle in warmen Ländern 
lebenden Sperlingsvögel dagegen ziehen nicht, ſondern ſtreichen höchſtens von einem Gebiete 
zum anderen, wie einzelne unſerer nordiſchen Arten auch zu tun pflegen. Der Frühling, 
möge er nun Lenz oder Regenzeit heißen, iſt die Zeit der Liebe für die Mehrzahl der Sper— 
lingsvögel. Alle größeren Geſellſchaften, die der Herbſt vereinigte, ſind dann aufgelöſt, und 
die geſelligen Tugenden ſind einer Leidenſchaftlichkeit gewichen, wie ſie nur bei wenigen an— 
deren Vögeln ſtärker auftritt. Der Schnabel iſt jetzt nicht bloß dem Jubelliede der Liebe 
geöffnet, ſondern auch zum Kampfe der Eiferſucht gewetzt. Faſt möchte man glauben, daß 
der Sperlingsvogel jetzt ſein Tagewerk nur in Singen und Kämpfen einteilt. Er betätigt die 
lebhafteſte Erregung in allen Handlungen, nimmt mit Haſt die notwendige Nahrung zu 
ſich, ſingt und jubelt und übt allerlei Flugſpiele, die er ſonſt niemals aufführt. Eine gewiſſe 
Ruhe tritt erſt ein, wenn das Neſt vollendet iſt. Dieſes iſt jo verſchieden wie der Sperlings— 
vogel ſelbſt; an dieſer Stelle iſt daher nur zu ſagen, daß die größten Baumeiſter in dieſer Be— 
ziehung, wahre Künſtler, gerade innerhalb unſerer Sippſchaft gefunden werden. Das Ge— 
lege beſteht aus etwa 2—12 und mehr meiſt buntfarbigen Eiern. In der Regel brüten beide 
Eltern und füttern gemeinſchaftlich ihre Jungen auf. Oft folgt in gemäßigten Ländern 
während des Sommers eine zweite, ſelbſt eine dritte Brut auf die erſte. 

Im allgemeinen haben wir die Sperlingsvögel als vorwiegend nützliche Tiere anzu— 
ſehen. Zwar gibt es unter ihnen einzelne, die uns mehr ſchaden als nützen, weitaus die 
Mehrzahl aber erwirbt ſich durch Vertilgung ſchädlicher Inſekten und Schnecken große 
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Verdienſte um unſere Nutzpflanzen, und nicht wenige beleben durch ihren köſtlichen Geſang 
Wald und Flur in ſo hohem Grade, daß ſie uns den Frühling erſt zum Frühling machen. 

Mindeſtens ebenſo viele Sperlingsvögel, wie man in unſerer Zeit dem Moloch Magen 
opfert, werden gefangen, um Stubengenoſſen des Menſchen zu werden. Keine andere Sipp— 
ſchaft der Klaſſe liefert ſo viele Käfigvögel wie dieſe. Ihnen entnehmen wir das einzige 
Haustier, das wir im eigentlichen Sinne des Wortes im Käfig halten, ihnen gewähren wir 
das Vorrecht, uns mitten im Winter den Frühling vorzutäuſchen. 

Die Aufſtellung eines natürlichen Syſtems der Sperlingsvögel bietet infolge der Gleich— 
artigkeit im Bau dieſer artenreichſten Vogelordnung erhebliche Schwierigkeiten. Immerhin 
dürfte wenigſtens die Sonderung der Hauptſtämme jetzt endgültig entſchieden ſein. Gadow 
legt ſeiner Einteilung die Anordnung der Singmuskeln an der Syrinx oder dem unteren 
Kehlkopf zugrunde. Wie auf Seite 8 beſchrieben, befindet ſich die Syrinx an der Gabelungs— 
ſtelle der Bronchien. Letztere ſind an ihrer Außenſeite durch knorpelige Halbringe geſtützt, und 
zwiſchen den erſten Bronchialringen und der Luftröhre ſind die Singmuskeln angebracht. 
Bei der einen Unterordnung der Sperlingsvögel ſind nun die Muskeln der Syrinx ſo gruppiert, 
daß in der Seitenanſicht ein ungefähr ſymmetriſches Bild entſteht: ein Teil zieht nach der 
Bauchſeite der Bronchialringe und befeſtigt ſich dort, ein Teil nach der Rückenſeite. Bei der 
anderen Unterordnung beſteht feine ſolche Symmetrie, ſondern hier ſind die Syrinxmuskeln ent— 
weder nur in der Mitte der Halbringe oder nur an ihrer Bauch- oder Kückenſeite angeheftet. 
Die zuletzt gekennzeichnete Unterordnung vereinigt im weſentlichen die ſogenannten „Schrei— 
vögel“, die erſtgenannte die „Singvögel“ in ſich, und beide mögen hier ſo bezeichnet werden. 

Erſte Unterordnung: Schreivögel. 

Die Schreivögel im weiteren Sinne, zu denen indomalaiiſche, neuſeeländiſche und beſon— 
ders amerikaniſche Formen gehören, werden von Gadow weiterhin in die beiden Gruppen der 
Anechten Schreivögel und der Echten Schreivögel eingeteilt. Sie unterſcheiden ſich in den Beuge— 
ſehnen des Fußes, die an den Muskeln des Oberſchenkels entſpringen, längs an den Beinen 
herablaufen und zuletzt als geſonderte Stränge an der Unterſeite der Zehen hinziehen, deren 
Beugung ſie durch Zuſammenziehung ihrer Muskeln bewirken. Bei der erſten Gruppe iſt 
die Beugeſehne der Hinterzehe mit den Beugeſehnen der Vorderzehen durch ein Band verbun— 
den, bei der zweiten Gruppe iſt ſie, wie auch bei allen übrigen Sperlingsvögeln, frei. Zu den Un— 
echten Schreivögeln gehört nur die eine Familie der Rachenvögel, während in der Gruppe der 
Echten Schreivögel mehrere Familien mit der bei weitem größeren Artenzahl enthalten ſind. 

Die Familie der Rachenvögel bildet gleichjam den Übergang von den Nafenvögeln zu 
den Sperlingsvögeln. Es ſind gedrungen gebaute Vögel mit kurzen, breiten Schnäbeln, ziem— 
lich kräftigen Füßen, mittellangen Flügeln und kurzen oder ziemlich langen Schwänzen. Der 
in jeder Hinſicht rakenähnliche Schnabel iſt kürzer als der Kopf, ſtark und niedrig, an der 
Wurzel ſehr breit, nahe der Spitze raſch verſchmälert, mit deutlichem Kiel auf dem Ober— 
ſchnabel und hakig gekrümmter Spitze; die Schnabelränder ſind nach innen umgeſchlagen; 
die Schnabelſpalte reicht bis unter das Auge, und die Mundöffnung iſt deshalb faſt ebenſo 
groß wie bei den Schwalmen. Die Hinterfläche des Laufes trägt weder Schuppen noch Schil— 
der, was wieder an die Raken erinnert. Das lebhaft gefärbte Gefieder iſt bei beiden Ge— 
ſchlechtern ziemlich gleich. Indien, die Sunda-Inſeln und die Philippinen ſind die Heimat 
der Rachenvögel. Die 18 Arten, die man bis jetzt kennen gelernt hat, bewohnen düſtere 
Waldungen. Über die Lebensweiſe wiſſen wir noch ſehr wenig. Die Nahrung beſteht vor— 
wiegend aus Inſekten. Alle Rachenvögel bauen große, kugelförmige oder ovale, an dünnen 
Zweigen aufgehängte Neſter mit ſeitlichem Flugloch. 

Aus der kleinen Familie ſei hier nur der Hornrachen, Eurylaemus javanicus Horsf., 
hervorgehoben, der ein vorwiegend gräulich-weinrotes, auf dem Kücken in Schwarz übergehen— 
des und hier mit Gelb verbrämtes Gefieder aufweiſt. Ein ſchmales Bruſtband iſt ſchwarz mit 
deutlichem Schimmer ins Nötliche. Rücken und Flügel zeigen an verſchiedenen Stellen leb— 
haft ſchwefelgelbe Flecke. Die Steuerfedern find ſchwarz bis auf einen ſchmalen weißen Quer— 
fleck nahe der Spitze. Die Länge der erwachſenen Vögel beträgt 22 em. 

Der Hornrachen hält ſich hauptſächlich an Flußufern und Teichen auf, wo er ſich Kerb— 
tiere und Würmer ſucht. Von einer verwandten Art berichtet Helfer, ſie lebe in Geſellſchaften 
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von 30—40 Stück auf den höchſten Waldbäumen und ſei ſo furchtlos oder ſo dumm, daß 
man von der ganzen Schar einen Vogel nach dem anderen herabſchießen könne. 

Die Gruppe der Echten Schreivögel mit nicht ſymmetriſcher Singmuskulatur, aber freier 
Beugeſehne der Hinterzehe umfaßt nach heutiger Kenntnis in elf Familien und 242 Gat— 
tungen nicht weniger als 1864 Arten. Davon leben drei Familien mit 71 Arten auf der 
öſtlichen Halbkugel, alle übrigen in Amerika. Hier, beſonders in Südamerika, ſtellen, ſoweit 
es ſich um Sperlingsvögel handelt, die Schreivögel offenbar die alteingeſeſſene Urbewohner— 
ſchaft dar und haben ſich in einer Weiſe ausgedehnt, in Arten gegliedert und beſtimmten 
Lebensverhältniſſen angepaßt, daß ſie darin vielfach an die Singvögel der Alten Welt er— 
innern. So gleichen die Tyrannen den Würgern, die Baumſteiger den Baumläufern, die 
Töpfervögel den Droſſeln. Auch haben es manche Schreivögel trotz ihres einfachen Sing— 
muskelapparates zu nicht geringer Fähigkeit im Singen gebracht. 

Zur Familie der Pittas oder Prachtdroſſeln gehört die Mehrzahl der altweltlichen For— 
men. Sie haben einen gedrungen gebauten, droſſelähnlichen Leib. Ihr Schnabel iſt mittel— 
lang, aber auffallend kräftig, ſeiner ganzen Länge nach zuſammengedrückt, hochfirſtig, auf 
dem Firſte gebogen. Der Fuß iſt ſchlank und hochläufig, dem der Singvögel ähnlich. Der 
Flügel erreicht das Ende des ſtummelhaften Schwanzes. Das dichte Gefieder prangt bei den 
meiſten Arten in prachtvollen Farben. Die Muskeln ihrer Syrinx ſind an der Bauchſeite 
der bronchialen Halbringe angeheftet. Die Familie umfaßt 65 Arten und tritt am zahlreich— 
ſten im indiſchen Gebiet, beſonders auf den Malaiiſchen Inſeln auf, verbreitet ſich aber von 
hier bis Oſtauſtralien und findet ſich außerdem noch in drei Arten im tropiſchen Afrika. 

Als Vertreter der Hauptgattung, der Prachtdroſſeln (Pitta Vieill.), mag die Neun— 
farbenpitta, Pitta brachyura L., erwählt ſein. Rücken und Schultern ſind grün, Kinn, 
Bruſt und Halsſeiten weiß, die unteren Teile bräunlichgelb, ein Fleck am Unterbauch und 
After hingegen iſt ſcharlachrot, ein hellbraun gerandeter Mitteljtreifen, der über das Haupt, 
und ein breiter Zügelſtreifen, der durch das Auge verläuft, ſchwarz. Auf den Flügeln folgen 
vom Schultergelenk nach der Spitze die Farben Grün, Hellblau, Weiß, Schwarz in Form 
breiter Streifen aufeinander. Am Schwanze ſind die Oberſchwanzdeckfedern hellblau, die 
Steuerfedern ſchwarz. Die Länge des Vogels beträgt 18 em. Er iſt über ganz Indien ver— 
breitet und an den ihm zuſagenden Ortlichkeiten überall häufig. 

Alle Prachtdroſſeln bevorzugen die möglichſt dicht mit Gebüſch beſtandenen Teile des 
Waldes; einzelne ſiedeln ſich jedoch auch auf ſteinigen Berggehängen an, die kurzes Geſtrüpp 
dürftig bedeckt. Die Bewegungen der Pittas ſollen höchſt anmutig ſein. Sie hüpfen mit 
großen Sprüngen auf dem Boden dahin, ſetzen ſich gelegentlich auf einen Baumſtumpf oder 
einen Buſch und fliegen nur, wenn ſie ſich hart verfolgt ſehen, auf weitere Strecken in ge— 
rader Richtung unhörbar fort. Trotz ihrer geringen Flugbegabung ſtreichen und wandern 
ſie weit umher, und es ſcheint, daß die Zeit ihrer Wanderungen von Anfang und Ende der 
im Sommer herrſchenden Monſunregen abhängig iſt. 

Die Stimme der Pittas beſteht, laut Wallace, aus zwei pfeifenden Tönen, einem kurzen 
und einem längeren, der unmittelbar auf den erſten folgt. Die Neunfarbenpitta hat obendrein 
einen ſehr hübſchen, droſſelartigen, mannigfaltigen, anhaltenden Geſang, doch kommt ein 
ſolcher ſcheinbar nicht allen Arten zu. Verſchiedene Inſekten, namentlich Käfer und Netz— 
flügler, Würmer, Schnecken und dergleichen, ſind die Nahrung der Prachtdroſſeln. Alle 
unter ihnen, von deren Brutgeſchäft man Kunde erhalten hat, bauen ihr kunſtloſes, offenes 
Neſt aus feinen Reifern und leicht zuſammengefügten Halmen auf oder dicht über dem Bo— 
den und legen 3—4 braungefleckte Eier. In der Gefangenſchaft laſſen ſich die Pittas durch 
Heuſchrecken, Ameiſenpuppen, Termiten und dergleichen erhalten und bald ſo zahm machen, 
daß ſie das Futter aus der Hand nehmen. 

* 

Die beiden anderen, ſehr kleinen Familien der altweltlichen Schreivögel haben eine 
ſehr beſchränkte Verbreitung und ſollen hier nur genannt werden: es ſind die Lappenpittas, 
die in zwei Arten Madagaskar bewohnen, und die Buſchſchlüpfer Neuſeelands, von denen 
man vier Arten in zwei Gattungen kennt. 

* 
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Mit der kleinen, aus nur vier Arten beſtehenden Familie der Pflanzenmähder beginnt 
die lange Reihe der ausſchließlich amerikaniſchen Schreivögel. Die Pflanzenmähder ſind 
Vögel vom Ausſehen der Finken, deren kurzer, ſtarker Schnabel in der vorderen Hälfte oben 
und unten mit feinen Sägezähnen ausgerüſtet iſt. 

Die einzige Gattung, Phytotoma Mol., die auf die weſtlichen und ſüdlichen Teile Süd— 
amerikas beſchränkt iſt, wird vertreten durch die nach ihrem Geſchrei benannte Rarita oder 
Rara der Chilenen, Phytotoma rara Mol. Deren Länge beträgt 17 em. Die Oberſeite iſt 
dunkel olivengrün, die Unterſeite gelbgrün, doch zeigen die Federn beider Seiten dunkle 
Schaftſtriche; Stirn, Oberbruſt und Unterſeite des Schwanzes ſind roſtrot; die Flügel tragen 
zwei weiße Binden. Beim Weibchen ſind alle Farben bläſſer und gräulicher. 

Das Wohngebiet des Pflanzenmähders iſt der Getreidegürtel am öſtlichen Abhang der 
bolivianiſchen Anden, wo der Vogel nahe den bewohnten und bebauten Gegenden ſehr häufig 
auftritt und unter Pflanzenſchößlingen und Früchten große Verheerungen anrichtet. Darüber 
ſchreibt Boeck: „Sein gezahnter Schnabel iſt ein furchtbares Werkzeug zur Vernichtung der 
jungen Schößlinge, denen der Vogel äußerſt verderblich wird, und dies um ſo mehr, da er 
beſonders morgens und abends in der Dämmerung feinem Raube nachſtellt. Dieſer beſteht 
vorzüglich in jungen Pflanzen, die er dicht am Boden abmäht, und von deren Safte ſein 
Schnabel oft grün gefärbt iſt. Kein Wunder, daß er gehaßt, gefürchtet und verfolgt wird.“ 

Aus 150 Arten in 30 Gattungen beſteht die Familie der Kotingas. Auch bei ihnen 
ſind die Syrinxmuskeln an der Bauchſeite der bronchialen Halbringe angeheftet, doch unter— 
ſcheiden ſich die Kotingas in der Laufbekleidung von den Pittas, durch das Fehlen des ge— 
zahnten Schnabelrandes von den Pflanzenmähdern. Alle Kotingas find Fruchtfreſſer, doch 
wird die Nahrung wenigſtens bei manchen Arten durch Inſekten, Mollusken, ſelbſt Eidechſen 
ergänzt. Die Verbreitung erſtreckt ſich von Südmexiko bis zum Nordrand von Argentinien. 

Eine der ſchönſten Arten der Familie iſt die Halsbandkotinga, Cotinga eincta Kuhl, 
die mit ſieben anderen die Hauptgattung Cotinga Driss. bildet. Bei den männlichen Hals- 
bandkotingas iſt die vorherrſchende Färbung des Gefieders ein prachtvolles, tiefes Ultra- 
marinblau; Bruſt und Bauch ſind bis auf ein tiefblaues Kropfquerband tief purpurveilchen— 
blau; die Schwung- und Schwanzfedern ſind ſchwarz, außen ſchmal meerblau geſäumt. Bei 
dem vorherrſchend braunen Weibchen ſind die Bruſtfedern weißlich, die Bauchfedern gelb 
geſäumt. Die Jungen ähneln dem Weibchen; die jungen Männchen erhalten jedoch ſehr 
bald einen blauen Anflug und ſpäter blaue Säume an den Federn. Die Länge beträgt 21 em. 

Die Halsbandkotinga bewohnt das Küſtengebiet Oſtbraſiliens. Prinz von Wied ſchil— 
dert ſie als eine der größten Zierden der Urwälder des tropiſchen Südamerikas. Der Glanz 
und die prachtvollen Farben der ausgefiederten Männchen veranlaſſen ſelbſt die rohen Ur— 
völker jener Waldungen, die Federn zu Putz und Zierat zu verarbeiten. Alle Kotingas haben 
ein ernſt-trauriges, ſtilles Weſen, ſitzen lange unbeweglich und nähren ſich bloß von Beeren 
und anderen Baumfrüchten der Wälder. 

Eine weitere bemerkenswerte Gattung der Rotingas find die Glockenvögel, Procnias 
Ill. Dieſe kommen höchſtens einer Taube an Größe gleich. Der Schnabel erreicht etwa die 
halbe Kopflänge, iſt ſehr plattgedrückt und auffallend weit geſpalten; der Fuß hat kurze 
Läufe, aber lange Zehen, der Flügel iſt ziemlich lang, bis zur Mitte des mäßig langen 
Schwanzes herabreichend, das Gefieder dicht und kleinfederig, die Färbung je nach dem 
Geſchlechte ſehr verſchieden. Bezeichnend ſind Hautwucherungen in der Schnabelgegend, die 
aus ſchwellbarem Gewebe beſtehen und ſich wie bei unſeren Truthähnen bald verlängern, 
bald verkürzen. Die Gattung umfaßt vier Arten. 

Der Glockenvogel oder Schmied, Procniasnudicollis Vieill., iſt ſchneeweiß; die nackten 
Zügel und die nackte Kehle ſind lebhaft ſpangrün. Die Iris iſt ſilberweiß, der Schnabel ſchwarz, 
der Fuß fleiſchfarben. Das etwas kleinere Weibchen iſt am Scheitel und an der Kehle ſchwarz, 
auf der Oberſeite zeiſiggrün, auf der Unterſeite gelb, ſchwarz in die Länge gefleckt, am Halſe 
weißlich und gelblich geſtrichelt. Beim ausgewachſenen Männchen beträgt die Länge 26 em. 

Von dieſer bekannteſten Art der Gattung unterſcheidet ſich der Glöckner, Proenias 
niveus Dodd., dadurch, daß das ebenfalls rein weiße Männchen auf der Schnabelwurzel 
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einen hohlen, ſchwarzen, muskeligen Zipfel trägt, der mit einigen weißen Federchen beſetzt 
iſt, ausgedehnt und eingezogen werden kann und in erſterem Falle wie ein Horn nach oben, 
im letzteren wie die „Naſe“ des Truthahnes an der Seite des Schnabels herabhängt. 

Die Glockenvögel find im tropiſchen Süd- und Wittelamerika heimiſch. Der Schmied 
bewohnt Braſilien und iſt hier in den Waldungen ſehr häufig; der Glöckner lebt in Guayana. 
Die Lebensweiſe aller Arten ſcheint im weſentlichen ähnlich zu ſein. 

„Ich vernahm“, ſagt Schomburgk, „aus dem nahen Walde wunderbare Töne, wie ich 
ſie noch nie gehört. Es war, als ſchlüge man zugleich an mehrere harmoniſch geſtimmte 
Glasglocken. Jetzt hörte ich ſie wieder und nach einer minutenlangen Pauſe wieder und 
wieder. Dann trat ein etwas längerer Zwiſchenraum von 6—8 Minuten ein, und von 
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Glockenvogel, Procnias nudicollis Vieill. 5 natürlicher Größe. 

neuem erſchallten die vollen, harmoniſchen Töne. Eine ganze Zeit ſtand ich von Erſtaunen 
gefeſſelt und lauſchte, ob ſich die fabelhaften Klänge nicht abermals hören laſſen würden: 

ſie ſchwiegen, und voller Begierde wandte ich mich mit meinen Fragen an meinen Bruder, 
von dem ich nun erfuhr, daß dies die Stimme des Glöckners ſei. 

„In der Nähe der Küſte gehört der Glöckner zu den Strichvögelnz am Demerara und Berbice 

erſcheint er gewöhnlich im Mai und Juni; die unmittelbare Küſte beſucht er nie. Hohe Gebirgs— 
waldungen ſcheint er am meiſten zu lieben, jedoch nur bis zu einer Höhe von 400-500 mempor— 
zuſteigen. Seine zauberhaften, glockenreinen Töne läßt er meiſt von dem äußerſten Gipfel der 
rieſigen Morabäume erſchallen, die er beſonders dann gern aufzuſuchen ſcheint, wenn ſich dort 
ein dürrer Zweig findet. Zwei Männchen habe ich nie auf demſelben Baume bemerkt, wohl 
aber antworten ſie ſich gern von verſchiedenen Bäumen her. In der Ruhe hängt der Schnabel— 

zipfel ſeitlich herab; läßt der Glöckner aber ſeine Laute erſchallen, ſo bläſt er den Zipfel auf, der 
ſich dann zugleich mit der Spitze um ſeine eigene Wurzel herumdreht. Stößt er bloß einen ein— 
zelnen Ton aus, ſo richtet ſich der Zipfel augenblicklich empor, fällt aber unmittelbar nach dem 
Ausſtoßen des Tones wieder um, beim nächſten Schrei abermals ſich emporrichtend.“ 
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Ich habe Gelegenheit gehabt, einen gefangenen Glockenvogel längere Zeit zu beobach— 
ten. Das allerdings laute und metalliſche, in der Nähe gehört aber ſehr rauhe, etwas 
kratzende und wenig wohllautende, eher unangenehme Geſchrei erinnert am meiſten an die 
Stimmlaute der Froſchlurche. Je länger der Vogel ſchreit, um ſo erregter ſcheint er zu wer— 
den; es iſt unverkennbar, daß er ſich währenddem in einem Liebesrauſche befindet oder balzt. 
Beeren und Früchte ſind wohl die gewöhnliche Nahrung der Vögel. Gefangene Glocken— 
vögel gelangen in der Neuzeit nicht allzu ſelten lebend in unſere Käfige und halten ſich auch 
bei einfachem Futter, wie gekochtem Reis, Möhren und Kartoffeln, mehrere Jahre. 

Der Schirm- oder Stiervogel, Cephalopterus ornatus Geoffr., kennzeichnet ſich durch 
einen ſtarken, aufrichtbaren, helmförmigen Federbuſch auf dem Kopfe, einen befiederten Haut— 
lappen am Unterhalſe und bedeutende Größe. Der Hautlappen iſt flach und 7/2—15 / em 
lang. Das Gefieder iſt ziemlich gleichmäßig glänzend ſchwarz, die Haube ſchwarzblau; die 
Federn des Wantels ſind dunkel grünlichſchwarz geſäumt. Die Länge beträgt 51 em. 

Der Schirmvogel bewohnt die Oſtabhänge der Kordilleren Perus bis zu 1000 m Höhe 
und verbreitet ſich hier über die obere Hälfte des Amazonenſtromes bis zum Rio Negro. 
Er lebt meiſt in kleinen Geſellſchaften und ſtets im oberen Laubwerk der höchſten Bäume, 
niemals auf dem Boden. Seine Nahrung ſind Früchte verſchiedener Bäume, aber auch In— 
ſekten, zumal Käfer, Heuſchrecken und Spinnen. Sitzt der Vogel ruhig auf einem Zweige, 
ſo richtet er die Haube zu voller Höhe auf und läßt die Quaſte hängen. Das Geſchrei, das 
man vor allem am frühen Morgen und gegen Sonnenuntergang von ihm hört, und das 
ihm den Namen „Stiervogel“ verſchafft hat, klingt ſchauerlich und gleicht wirklich dem fernen 
Brüllen eines Stieres. Bei der Erzeugung des brüllenden Geſchreies ſpielt, wie Bates ver— 
ſichert, der fleiſchige, innen hohle Bruſtanhang eine Rolle. Vor dem Schreien breitet der 
Vogel ſeine Kopfholle, dehnt und ſchwenkt den hohlen Bruſtlappen, neigt den Kopf und ſtößt 
nunmehr ſein Gebrüll aus. Wenn mehrere Stiervögel vereinigt ſind und gleichzeitig brüllen, 
wird man eher an eine Kuhherde als an Vögel denken. 

Auch die Klippenvögel (Rupicola Driss.) mit drei Arten gehören zu den größeren 
Kotingas. Sie haben einen hohen, ſtarken Schnabel, ungemein ſtarke, plumpe, breitſohlige 
Füße, ziemlich lange Flügel, kurzen, breiten Schwanz und volles Gefieder, das beſonders 
auf dem Bürzel entwickelt iſt, auf dem Kopfe einen breiten, ſtehenden Kamm darſtellt, auf 
dem Kücken breite, abgeſtutzte Federn mit vortretenden Enden oder langen Spitzen aufweiſt. 

Die bekannteſte Art iſt der Klippenvogel, Rupicola rupicola L. Das reiche Gefieder 
des Männchens iſt lebhaft orangerot; der Saum des Scheitelkammes iſt dunkel purpurrot, die 
großen Flügeldeckfedern, die Schwung- und die Schwanzfedern, deren Grundfarbe Schwarz— 
braun iſt, am Ende weißlich gerandet, alle Schwingen und Schwanzfedern außerdem am 
Grunde breit weiß gefleckt. Das Auge iſt orangerot. Die Weibchen und die jungen Vögel 
ſind in der Hauptſache einfarbig braun; ihr Stirnkamm iſt kleiner. Die Länge des Männ— 
chens beträgt 31 em. Das Weibchen ijt erheblich kleiner. 

Gebirgsgegenden Guayanas und des nordöſtlichen Teiles von Braſilien, die von Flüſſen 
durchſchnitten werden, ſind die Heimat des Klippenvogels, Bergwälder und Gebirgstäler, 
die reich an Felſen ſind, ſein Aufenthalt. In der Ebene findet er ſich nie. Beſonders gern hält 
er ſich in der Nähe von Waſſerfällen auf. 

Höchſt bemerkenswert ſind die Tänze und Balzſpiele der Klippenvögel, über die Richard 
von Schomburgk berichtet: „Eine ganze Geſellſchaft jener herrlichen Vögel hielt eben auf 
der glatten und platten Oberfläche eines gewaltigen Felsblockes ihren Tanz. Auf dem den 
Block umgebenden Gebüſch ſaßen einige zwanzig offenbar bewundernde Zuſchauer, Männchen 
und Weibchen, während die ebene Platte des Blockes von einem der Männchen unter den 
ſonderbarſten Schritten und Bewegungen nach allen Seiten hin überſchritten wurde. Bald 
breitete der neckiſche Vogel ſeine Flügel halb aus, warf dabei den Kopf nach allen Seiten hin, 
kratzte mit den Füßen den harten Stein, hüpfte mit größerer oder minderer Geſchwindigkeit 
immer von einem Punkte aus in die Höhe, um bald darauf mit ſeinem Schwanze ein Rad 
zu ſchlagen und in gefallſüchtiger Haltung wieder auf der Platte herumzuſchreiten, bis er end— 
lich ermüdet zu ſein ſchien, einen von der gewöhnlichen Stimme abweichenden Ton ausſtieß, 
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auf den nächſten Zweig flog und ein anderes Männchen ſeine Stelle einnahm, welches 
ebenfalls ſeine Tanzfertigkeit und Anmut zeigte, um ermüdet nach einiger Zeit einem neuen 
Tänzer Platz zu machen.“ Robert Schomburgk erwähnt, daß die Weibchen, die beliebig ver— 
teilt zwiſchen den ausruhenden Männchen ſitzen, dieſem Schauſpiele unverdroſſen zuſehen 
und bei der Rückkehr des ermatteten Männchens ein offenbar Beifall bedeutendes Geſchrei 
ausſtoßen. „Hingeriſſen von dem eigentümlichen Zauber“, ſchließt Richard Schomburgk, „hatte 
ich die ſtörenden Abſichten der neben mir liegenden Indianer nicht bemerkt, bis mich plötzlich 
zwei Schüſſe aufſchreckten. In verwirrter Flucht zerſtob die harmloſe Geſellſchaft nach allen 
Seiten hin und ließ vier getötete Genoſſen auf dem Platze ihres Vergnügens zurück.“ 

Das Neſt der Klippenvögel iſt an Felswänden angebracht, nach A. v. Humboldt ge— 
wöhnlich in den Höhlungen kleiner Granitfelſen, wie ſie häufig ſich durch den Orinoco ziehen 
und zahlreiche Waſſerfälle verurſachen, nach Schomburgk in Spalten und Vertiefungen, wo 
es wie das Neſt der Schwalbe befeſtigt und zwar mit Harz angeklebt wird. Nach Lloyd 
beſteht es aus Palmfaſern. Das Gelege bilden zwei graugelbe, braungefleckte Eier. Die 
Jungen werden wahrſcheinlich nur mit Früchten großgezogen, die wohl auch das ausſchließ— 
liche Futter der Alten ſind. Gefangene Klippenvögel ſcheinen zu den Lieblingen der In— 
dianer zu gehören. Auch ihre prachtvollen Bälge ſind überall geſchätzt; die Indianer machen 
ſich aus ihnen einen phantaſtiſchen Federſchmuck, und der Kaiſer von Braſilien trug bei be— 
ſonderen Feſtlichkeiten einen Mantel, der aus den Bälgen von Klippenvögeln verfertigt war. 
Das orangerot gefärbte Fleiſch iſt wohlſchmeckend. 

* 

Die nächſte Familie der Schreivögel iſt die der Manakins, Schmuck- oder Samtvögel, 
die in 20 Gattungen 95 Arten umfaßt. Sie bewohnt das Feſtland von Amerika vom ſüd— 
lichen Mexiko bis zum La Plata. Die Manakins, deren Name aus dem Holländiſchen oder 
Plattdeutſchen (S Männchen) ſtammt, ſind kleine oder höchſtens mittelgroße Vögel, in deren 
Gefieder tiefes Schwarz mit lebhaft blauen, roten, gelben oder weißen Abzeichen wirkungs— 
volle Gegenſätze hervorzurufen pflegt. In ſolchen Fällen iſt die Verſchiedenheit der Männ— 
chen von den ſchlicht olivgrünen Weibchen bedeutend, doch gibt es Arten, deren Geſchlechter 
gleichmäßig unſcheinbar ausſehen. In der Bildung der Syrinx gleichen die Manakins den 
Kotingas. Ihr Schnabel iſt kurz und ziemlich hoch, auf dem Firſte mehr oder minder ſcharf— 
kantig; der Lauf iſt hoch und dünn, die Zehen ſind kurz; die Flügel reichen, zuſammengelegt, 
wenig über die Wurzel des kurzen Schwanzes hinab. 

In ihrer Lebensweiſe und in ihrem Betragen erinnern die Manakins am meiſten an 
unſere Meiſen. Sie leben paarweiſe oder in kleinen Familien und Geſellſchaften, hüpfen 
von Zweig zu Zweig und fliegen weder weit noch hoch, ſind aber munter und unruhig 
und deshalb wohl imſtande, die Wälder zu beleben. Ihr Geſang iſt unbedeutend, „ein leiſes, 
jedoch recht angenehmes Gezwitſcher“, wie Pöppig ſagt, „ihre Lockſtimme ein Pfeifen, das 
häufig wiederholt wird“. Sie freſſen Inſekten und Früchte. Das locker und durchſichtig aus 

feinen Ranken und Wildhaaren gefertigte, auffallend kleine Neſt wird in einer horizontalen 

Aſtgabel nur mit ſeinen Rändern befeſtigt. 
Ein bemerkenswertes Mitglied der Familie iſt der Mönchsſchmuckvogel oder Mono, 

Manacus manacus I., der durch ſtark verlängertes, bartartiges Gefieder in der Kinngegend 

beſonders gekennzeichnet iſt. Scheitel, Kücken, Flügel und Schwanz ſind ſchwarz, Bürzel 

und Steiß grau, Kehle, Hals, Bruſt und Bauch weiß. Die Länge beträgt 12 em. 

Der Mönchsſchmuckvogel iſt über einen großen Teil von Südamerika verbreitet. Er 

lebt in Arwäldern und Gebüſchen und iſt ſtellenweiſe gemein. Wenn er in Bewegung iſt, 

vernimmt man auch oft ſeine bereits von Sonnini erwähnte Stimme, ein Knacken, wie das 

einer zerſprengten Haſelnuß, auf das ein knarrender und zuletzt ein tief brummender Ton 

folgt. „Anfänglich iſt man erſtaunt über dieſe ſonderbaren, plötzlich im Dickicht oft wieder— 

holten Stimmen. Wan glaubt, der tiefe Baßton komme von einem großen Tiere, bis man 
das kleine, ſonderbare Vögelchen als ſeinen Urheber mit Erſtaunen kennen lernt. Oft hörte 

ich in der dichten, maleriſchen Verflechtung des dunkeln Waldes die höchſt wunderbaren Töne 

dieſes kleinen Manakins, während er unmittelbar neben uns umherſchwärmte, knackte und 

brummte, ohne daß man ihn ſehen konnte.“ 
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Die Aufmerkſamkeit der Braſilier iſt beſonders durch die Eigenheit des Mönchsmana— 
kins erregt worden, ſeine Kehlgegend aufzublaſen und dadurch das lange Kehlgefieder bart— 
artig hervorzutreiben. Hierauf begründet ſich der in Braſilien übliche Name „Mono“, zu 
deutſch „Mönch“. Die Nahrung ſcheint gemiſchter Art zu ſein und ebenſo aus Beeren wie 
aus Inſekten zu beſtehen. 4 

Weſen und Eigenart unſerer Würger und Fliegenfänger vereinigen die Angehörigen der 
Familie der Tyrannen oder Königswürger in ſich, einer 87 Gattungen mit 617 Arten um— 
faſſenden Familie, die auf Amerika beſchränkt, dort aber vom nördlichen Kanada bis Feuer— 
land ſowie in Weſtindien, auf den Galapagos- und Falklandinſeln vertreten iſt. 

Die hierher gehörigen Vögel ſind klein bis mittelgroß. In der Bildung der Syrinx 
weichen ſie von den bisher betrachteten Familien der Schreivögel inſofern ab, als die Muskeln 
nicht an der Bauchſeite, ſondern an der KRückenſeite der bronchialen Halbringe befeſtigt ſind. 
Der Schnabel iſt in Länge und Form ſehr veränderlich, doch iſt er meiſtens breit und flach, 
auf dem Firſte gekielt und immer an der Spitze hakig gebogen; am Grunde umgeben ihn 
anſehnliche Borſten. Die Tyrannen haben als gute Flieger lange, ſpitze Flügel. Ihre Beine 
ſind kräftig, die Läufe mit breiten, faſt rund umfaſſenden Tafeln beſetzt, die hinten einen nur 
ſchmalen Zwiſchenraum freilaſſen. Die Mitglieder dieſer Familie legen weiße, rotbraun ge— 
zeichnete Eier. Die Königswürger ſind meiſt ſchlicht gefärbte Vögel, die ſich aber trotzdem in 
ihrer Heimat jedermann geradezu aufdrängen, da ſie ſich ebenſo durch ihr Betragen wie durch 
ihre Stimme bemerkbar machen und ungeſcheut in unmittelbare Nähe des Menſchen kommen. 

Eine der berühmteſten Arten der Familie iſt der Königsvogel oder Tyrann, 
Tyrannus tyrannus L. Das weiche und glänzende Gefieder, das ſich auf dem Kopfe zu einer 
Haube verlängert, iſt auf der Oberſeite dunkel blaugrau; die Unterſeite iſt gräulichweiß, an 
Hals und Kehle rein weiß; die Schwingen und Steuerfedern ſind bräunlichſchwarz; die 
Haube zeigt einen prachtvoll feuerfarbigen Fleck. Beim Weibchen ſind alle Farben unſchein— 
barer und düſterer. Die Länge beträgt 21 em. 

„Der Königsvogel“, erzählt Audubon, „iſt einer von den anziehendſten Sommergäſten 
der Vereinigten Staaten. Er erſcheint in Louiſiana ungefähr um die Mitte des März. Viele 
verweilen hier bis Mitte September; aber die größere Anzahl zieht nach und nach nord— 
wärts und verbreitet ſich über alle Teile des Landes... Im Inneren der Waldungen findet 
er ſich ſelten; er bevorzugt vielmehr Baumgärten, Felder, die Ufer der Flüſſe und die Gärten, 
die das Haus des Pflanzers umgeben.“ Inſekten, die er gewandt im Fluge erhaſcht, ſind 
ſeine Hauptnahrung. 

Am lebendigſten iſt der Vogel zur Zeit der Fortpflanzung. Man ſieht dann die Gatten 
eines Paares unter fortwährenden flatternden Bewegungen der Flügel dahinſtreichen und 
vernimmt dabei faſt ohne Aufhören ihren lauten Schrei. Wenn das Weibchen ſeine 4— 5 
Eier gelegt hat und zu brüten beginnt, zeigt ſich das Männchen voller Mut und Eifer. In 
der Nähe der Gattin ſitzt es auf einem Zweige und ſcheint keinen anderen Gedanken zu 
hegen, als ſie vor jeder Gefahr zu ſchützen und zu verteidigen. Die erhobenen und aus— 
gebreiteten Federn des Hauptes glänzen im Sonnenſtrahl; die weiße Bruſt leuchtet weithin. 
So thront das Männchen auf ſeiner Warte und läßt ſein wachſames Auge rundum ſchweifen. 
Sollte es eine Krähe, einen Geier, einen Adler erſpähen, gleichviel ob in der Nähe oder in 
der Ferne, ſo erhebt es ſich jählings, nähert ſich dem unter Umſtänden doch recht gefährlichen 
Gegner und beginnt nun, ihn mit Wut anzugreifen. Es ſtößt auf feinen Feind hernieder, 
läßt ſeinen Schlachtruf ertönen, fällt wiederholt auf den Rücken des Gewaltigen herab und 
verſucht, ſich hier feſtzuſetzen. In dieſer Weiſe, den minder gewandten Gegner fortwährend 
durch wiederholte Schnabelſtöße behelligend, folgt es ihm vielleicht einen Kilometer weit. 
Dann verläßt es ihn und eilt, wie gewöhnlich mit den Flügeln zitternd und beſtändig trillernd, 
zu dem Neſte zurück, um hier jedem anderen ihm gefährlich erſcheinenden Tier als „Tyrann“ 
gegenüberzutreten. Es gibt wenige Falken, die ſich dem Niſtplatz des Königsvogels nahen; 
ſelbſt die Katze hält ſich ſo viel wie möglich von ihm fern, und wenn ſie wirklich erſcheinen 
ſollte, ſo ſtürzt ſich der kleine Krieger mit ſo ſchneller und kräftiger Bewegung auf ſie und 
bringt ſie durch wiederholte Angriffe von allen Seiten derartig außer Faſſung, daß Hinz in 
die Flucht geſchlagen wird und beſchämt nach Hauſe zieht. 
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1. Bentevi, Pitangus sulphuratus I. 

5 nat. Gr., S. S. 463. — W. P. Dando, F. Z. S.-London phot. 

2. Fliegenfänger, Muscicapa striata Pall. € ger, 1 
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3. Spottdroſſel, Mimus polyglottos Z. 
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4. Nachtigall, Luscinia megarhyncha Brehm. 

1½ nat. Gr., s. S. 507. — W. S. Berridge, F. Z. S.- London phot. 
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Der Königsvogel verdient die volle Freundſchaft und Gunſt des Menſchen. Die 
vielen Eier des Hühnerhofes, die er vor der plündernden Krähe beſchützt, die große Kücken— 
zahl, die durch ſeine bloße Anweſenheit vor der räuberiſchen Klaue des Falken geſichert 
iſt, die Menge von Inſekten, die er vernichtet, wiegen reichlich die wenigen Beeren und 
Feigen auf, die er frißt. Sein Fleiſch iſt zart und wohlſchmeckend. 

Einer der bekannteſten Tyrannen Braſiliens iſt der Bentevi oder Häſcher, Pitangus 
sulphuratus I. (j. die beigeheftete Tafel „Sperlingsvögel 1“, 1), jo genannt nach ſeinem wach— 
ſamen Geſchrei, das durch die Silben „ben te vi“ wiedergegeben werden kann. Sein kopf— 
langer Schnabel iſt an der Spitze mit kräftigem Haken und daneben mit einer feinen, aber 
ſcharfen Kerbe verſehen. Die Länge des Bentevi beträgt 26 em. Das Gefieder der Oberſeite 
it grünlich ölbraun, das hollenartige der Scheitelmitte wie das der Unterjeite ſchwefelgelb; 
die Stirn und ein Augenbrauenſtreifen, Kehle und Vorderhals ſind weiß, der übrige 
Scheitel, der Zügel und die Backen ſchwarz, die Flügeldeckfedern, die Schwingen und die 
Schwanzfedern ſind roſtrot gerandet. 

Der Bentevi bewohnt Nordbraſilien, Guayana und Trinidad und tritt faſt allerorten, 
namentlich aber da, wo offene Triften mit Gebüſchen abwechſeln, ſehr zahlreich auf. Man ſieht 
ihn ſozuſagen auf jedem Baume und hört ſeine laute, durchdringende Stimme überall. Er ſcheut 
die Nähe der Wohnungen nicht, findet ſich deshalb auch in den Pflanzungen, am Rande der 
Gebüſche und Waldungen und ebenſo zwiſchen dem graſenden Rindvieh auf den Triften. Ein 
einzeln ſtehender Baum oder Strauch, ein erhabener Stein, eine Erdſcholle, ſelbſt der flache 
Boden oder das dichteſte Geäſt einer Baumkrone ſind ſeine Warte, von der er nach ſeiner Beute, 
den Inſekten, ausſchaut. Sein immerwährendes Geſchrei, das von dem Männchen und dem 
Weibchen um die Wette ausgeſtoßen wird, erregt die Aufmerkſamkeit jedes Ankömmlings und 
hat den Vogel volkstümlich gemacht. Auch er iſt ein echter Tyrann, der keinen Raubvogel un— 
geſchoren vorüberziehen läßt. Beſonders während der Brutzeit iſt er ſtreitſüchtig und mutig. 

Gefangene Häſcher gelangen nicht allzu ſelten auch in unſere Käfige und erwerben 
ſich infolge ihres ſtolzen Weſens, ihrer fabelhaften Fluggewandtheit, die durch ein wunder— 
bar ſcharfſichtiges Auge unterſtützt, geleitet und geregelt wird, und durch ihre Ausdauer 
die Zuneigung jedes Pflegers. A 

Die noch übrigen Familien der neuweltlichen Schreivögel find die Baumſteiger, Scharf: 
ſchnäbel, Ameiſenvögel und Bürzelſtelzer, von denen wir als wichtigſte Familie nur noch 
die erſtgenannte beſprechen. 

Die Familie der Baumſteiger enthält in 53 Gattungen 458 Arten und Unterarten und 
iſt über ganz Amerika, mit Ausnahme der Antillen, verbreitet. Ihre Syrinx wird, wie auch 
bei den Ameiſenvögeln und Bürzelſtelzern, lediglich vom unteren Teile der Luftröhre ohne 
jede Beteiligung der Bronchien gebildet, wodurch ſich dieſe Vögel nicht nur von den übrigen 
Sperlingsvögeln, ſondern von der ganzen Vogelklaſſe überhaupt ſcharf unterſcheiden. Die 
Baumſteiger ſind kleine oder mäßig große Vögel von bräunlicher Farbe. Ihre Lebens— 
weiſe iſt ſehr verſchieden: manche Formen ſind echte Baum- und Klettervögel, die außer— 
ordentlich an unſeren Baumläufer erinnern, andere ſind ausgeſprochene Lauf- und Boden— 
formen, die bisweilen nicht einmal ordentlich fliegen können, in ihrem Weſen viel von Droſſeln 
oder Zaunkönigen haben und den Boden der dichteſten Urwälder oder die öden Ebenen, an 
denen das ſüdliche Südamerika ſo reich iſt, oder die tangbedeckten Küſtenſtriche bewohnen. 
Alle ernähren ſich hauptſächlich von Inſekten, Würmern, Schnecken, verſchmähen auch kleine 
Wirbeltiere, ſelbſt Fiſche, nicht, ebenſowenig Früchte. 

Von den Baum- und Klettervögeln der Familie iſt eine der bekannteſten Arten der 
Bündelniſter, Phacelodomus rufifrons Wied (Abb. ©. 464), der beſonders durch ſeinen 
Neſtbau unſer Intereſſe erregt. Sein Gefieder iſt auf der Oberſeite hell bräunlich-olivengrau, 
auf der Unterjeite blaß bräunlich-weißgrau, die Stirn iſt dunkel roſtbraun, ein Streifen über 
dem Auge weiß. Die Länge beträgt 17 em. 

„Dieſer niedliche Vogel“, ſagt der Prinz von Wied, „iſt mir in den großen Küſten— 
ländern nie vorgekommen, und ich habe ihn bloß in den inneren, höheren, von der Sonnenhitze 
ausgetrockneten Gegenden des Sertong (unfruchtbare Steppenlandſchaft) der Provinzen 
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Geraès und Bahia gefunden, wo er die offenen, mit Gebüſchen abwechſelnden Gegenden 
bewohnt und behende von einem Baume oder Strauche zu dem anderen fliegt und hüpft. 
In der Lebensweiſe ähnelt er den verwandten Arten. . .. Das Neſt des Bündelniſters fand 
ich in der Mitte des Februar, und zwar mehrmals an niederen, ſchlanken Seitenäſten mittel- 
mäßig hoher Bäume. Dieſes Neſt bildet ein länglichrundes, großes Bündel von kurzen, zum 
Teil halbfingerdicken Reiſern, die auf mannigfache Art quer durcheinander gefilzt und auf— 
einander gehäuft ſind. Ihre Wände ſtehen nach allen Seiten unordentlich hinaus, ſo daß 
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1 Bündelniſter, Phacelodomus rufifrons Wied, 2 Töpfervogel, Furnarius rufus Gm. Ya natürlicher Größe. 

man das Ganze, das zuweilen 1 m lang und noch länger iſt, kaum angreifen kann. Die 
Keiſer find ſämtlich mit verſchiedenartigen Bindeſtoffen untereinander befeſtigt. Nahe am 
Grunde oder dem unteren, herabhängenden Ende hat der Vogel einen kleinen, runden Ein— 
gang. Er ſteigt alsdann inwendig aufwärts und hat nun in dem äußeren, großen Reiſig— 
bündel das eigentliche Neſt von Moos, Wolle, Fäden, Baſt und dürrem Graſe recht dicht 
zuſammengewebt. Reißt man das äußere große Reiſigbündel auseinander, jo findet man 
darin die eben beſchriebene kleine, rundliche, oben geſchloſſene Neſtkammer, in welcher der 
Vogel ſehr weich, warm und ſicher ſitzt.“ 

Als eine andere Art der Familie, die ebenfalls durch ihren Neſtbau bemerkenswert iſt, 
nennen wir den in Uruguay, Paraguay und Argentinien lebenden Töpfer- oder Ofenvogel, 
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Furnarius rufus Gm. (Abb. S. 464). Er ijt oberjeits bräunlich roſtrot, auf den Schwingen 
braun und grau, auf der Anterſeite lichter, auf der Kehlmitte reiner weiß gefärbt; vom Auge 
verläuft ein lebhaft roſtgelb gefärbter Streifen nach hinten. Die Länge beträgt 19 em. 

Der Töpfervogel lebt ungefähr nach Art unſerer Droſſeln, ſowohl auf den Zweigen wie 
am Boden. Im Gezweige iſt er ſehr lebhaft und heiter, namentlich läßt er ſeine laute, weit 
vernehmliche Stimme häufig erſchallen. Auf dem Boden bewegt er ſich ſehr gewandt, indem 
er mit großen Sprüngen dahinhüpft; der Flug dagegen iſt, den kurzen Flügeln entſprechend, 
nicht eben raſch und wird auch niemals auf weite Strecken ausgedehnt. Die Nahrung be— 
ſteht aus Inſekten und Sämereien. 

Über den höchſt merkwürdigen Neſtbau des Töpfervogels ſchreibt Burmeiſter: „Die 
Stelle, wo er ſein Neſt anlegt, iſt gewöhnlich ein völlig wagerechter oder mitunter ſelbſt 
ſchwach anſteigender Teil eines 8 em oder darüber ſtarken Baumzweiges. Sehr ſelten gewahrt 
man das Neſt an anderen Punkten, auf Dächern, hohen Balken, Kreuzen der Kirchen uſw. 
Beide Gatten bauen gemeinſchaftlich. Zuerſt legen ſie einen wagerechten Grund aus dem 
in jedem Dorfe häufigen Lehm der Fahrwege, der nach den erſten Regengüſſen, die um die 
Zeit ihrer Brut ſich einſtellen, als Straßenkot zu entſtehen pflegt. Die Vögel bilden aus 
dieſem runde Klumpen, wie Flintenkugeln, und tragen ſie auf den Baum, hier mit den Schnä— 
beln und Füßen ſie ausbreitend. Gewöhnlich ſind auch zerfahrene Pflanzenteile mit einge— 
knetet. Hat die Grundlage eine Länge von 20—22 em erreicht, jo baut das Paar an jedes 
Ende der Längsſeiten einen aufwärts ſtehenden, ſeitwärts ſanft nach außen geneigten Rand, 
der am Ende am höchſten (bis 5 em hoch) iſt und gegen die Witte der Seiten ſich erniedrigt, 
ſo daß die Ränder von beiden Enden her einen hohlen Bogen bilden. Iſt dieſer Rand fer— 
tig und gehörig getrocknet, ſo wird darauf ein zweiter, ähnlicher geſetzt, der ſich ſchon etwas 
mehr nach innen zu überbiegt. Auch dieſen läßt der Vogel zuvörderſt wieder trocknen und 
baut ſpäter in derſelben Weiſe fort, beide Seiten zu einer Kuppel zuſammenſchließend. An 
der einen Langſeite bleibt eine runde Offnung, die anfangs kreisförmig erſcheint, ſpäter aber 
durch Anbauen von der einen Seite her auf einen ſenkrecht ſtehenden Halbkreis beſchränkt 
wird. Sie iſt das Flugloch. Nie habe ich dieſes anders als in ſolcher Form, in Geſtalt einer 
ſenkrechten Offnung von 7—10 em Höhe und 5 em mittlerer Breite geſehen. 

„Das fertige Neſt gleicht einem kleinen Backofen. . . . Ein der Vollendung nahes Neſt, das 
ich mitnahm, wiegt 4,5 Kg. In dieſer Höhle erſt baut der Vogel das eigentliche Neſt, indem er 
an dem geraden Rande der Mündung ſenkrecht nach innen jetzt eine halbe Scheidewand einſetzt, 
von der eine kleine Sohle quer über den Boden des Neſtes fortgeht. Das iſt der Brutraum, 
der ſorgfältig mit herumgelegten trockenen Grashalmen ausgekleidet wird. Der Vogel legt 
ſeine 4—5 weißen Eier hinein, und beide Gatten bebrüten ſie und füttern ihre Jungen.“ 

Zweite Unterordnung: Singvögel im weiteren Sinne. 

Bei den Singvögeln im weiteren Sinne gruppieren ſich die von der Luftröhre zu den 
Bronchien ziehenden Singmuskeln der Syrinx, von der Seite geſehen, annähernd ſymmetriſch, 
indem ein Teil von ihnen ſich an der Bauchſeite, ein anderer an der Kückenſeite der bron— 
chialen Halbringe anheftet, während die ſeitlich gelegene Mitte der Ringe frei von Muskel— 
anſätzen bleibt. Die Zahl der Halswirbel iſt regelmäßig 14. Die Beugeſehnen der Zehen 
ſind unverbunden, die freie Hinterzehe iſt ſtark und mit einer großen Kralle bewehrt. 

Die Geſamtheit der Singvögel im weiteren Sinne zerfällt deutlich in eine niedere und 
eine höhere Abteilung, die Unechten Singvögel und die Echten Singvögel. Bei jenen beſteht 
der Singmuskelapparat aus nur zwei bis drei, bei dieſen aus vier bis ſieben Muskelpaaren. 
Vermutlich ſtammen die Echten Singvögel von Formen ab, die den jetzigen Unechten Sing— 

vögeln ähnlich waren. 
Die Gruppe der Anechten Singvögel umfaßt nur wenige, ganz auf das Feſtland 

von Auſtralien beſchränkte Arten. Ihre Vorfahren dürften, ebenſo wie auch die der Un— 
echten Schreivögel, unter ausgeſtorbenen Nakenvögeln zu ſuchen ſein. Während aber die 
urſprünglichſten Schreivögel, die Rachenvögel, eine ziemlich nahe Verwandtſchaft mit den 
eigentlichen Kaken erkennen laſſen, deutet der Bau der Anechten Singvögel eher auf eine 
Abſtammung von ſpechtartigen Vögeln hin. — Die Gruppe zerfällt in die beiden Familien 

der Leierſchwänze und der Dickichtvögel. 
Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 30 
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Die Familie der Leierſchwänze enthält in einer einzigen Gattung (Menura Davies) 
drei Arten von ſo eigentümlicher Geſtalt, daß man ſie ohne die Beweiſe aus ihrem inneren 
Bau kaum für Verwandte der Echten Singvögel halten möchte. Sie ſind ſehr groß, faſanen— 
ähnlich gebaut, hochläufig, kurzflügelig und langſchwänzig; an der Syrinx ſind drei Paare 
von Singmuskeln vorhanden, von denen eins an der Bauchſeite, zwei an der Nüdenjeite der 
bronchialen Halbringe angeheftet ſind. Der Schnabel iſt gerade, an der Spitze gebogen; die 
Naſenlöcher liegen in der Mitte, ſind groß, eiförmig und durch eine Haut halb geſchloſſen. 
Der Lauf iſt hoch und ſchlank, die Zehen ſind durch große, gekrümmte, aber ſtumpfe Nägel 
bewehrt. Der Flügel iſt kurz, abgerundet und ſtark gewölbt. Der ſehr lange Schwanz ſetzt 
ſich aus 16 verſchiedenartig gebildeten Federn zuſammen. Zwölf davon können kaum mehr 
Federn genannt werden, weil ihre Fahnenſtrahlen nicht zuſammenhängen, ſondern weit 
voneinander abſtehen, jo daß ſie den zerſchliſſenen Schmuckfedern mancher Reiherarten 
ähneln; die beiden mittleren und die beiden äußeren Steuerfedern dagegen ſind mit zu— 
ſammenhängenden Fahnen beſetzt. Die beiden äußerſten Schwanzfedern ſind von allen weit— 
aus am ſtärkſten entwickelt; ſie haben ſchmale Außenfahnen, aber ſehr breite Innenfahnen und 
ſind S-förmig gekrümmt, wodurch das Bild einer ſehr ſchön geſchwungenen Leier hervorgerufen 
wird. Dieſe Schwanzbildung kommt übrigens bloß dem Männchen zu, denn der Schwanz 
des Weibchens beſteht aus nur zwölf abgeſtuften Steuerfedern von gewöhnlicher Form. 

Die Färbung des Leierſchwanzes, Menura superba Davies, iſt der Hauptſache nach 
ein dunkles Braungrau; die Kehle und Gurgelgegend ſind rötlich, die Unterteile bräunlich 
aſchgrau, die Armſchwingen und die Außenfahne der übrigen Schwungfedern rotbraun; der 
Schwanz iſt auf der Oberſeite ſchwärzlichbraun, auf der Unterſeite ſilbergrau; die Außen— 
fahnen der beiden leierförmigen Federn ſind dunkelgrau, ihre Spitzen ſamtſchwarz, weiß ge— 
franſt, ihre Innenfahnen abwechſelnd ſchwarzbraun und roſtrot gebändert. Das Auge um— 
gibt ein nackter, dunkel bleigrauer Hautring. Schnabel und Füße ſind ſchwarz. Die Länge 
des Männchens beträgt 130 em, wovon 70 auf den Schwanz entfallen. Das Weibchen iſt 
bedeutend kleiner, die Färbung feines Gefieders ein ſchmutziges Braun, das auf dem Bauche 
ins Graue übergeht. Ihm ähneln die jungen Männchen bis zur erſten Mauſer. 

Das Vaterland des Leierſchwanzes iſt das öſtliche Auſtralien. Seine Aufenthaltsorte 
ſind dichte Buſchwaldungen auf hügeligem oder felſigem Grunde. Alle Beobachter ſtimmen 
darin überein, daß der Vogel den größten Teil ſeines Lebens auf dem Boden zubringt und 
ſich nur höchſt ſelten zum Fliegen bequemt. Laufend durchmißt er mit erſtaunlicher Schnellig— 
keit die ungeheueren Waldungen, eilt er über liegende Baumſtämme oder ſelbſt durch deren 
Gezweig hin, klimmt er an den ſtarren und rauhen Felswänden empor; ſpringend erhebt 
er ſich plötzlich bis zu 3 m und mehr über den vorher eingenommenen Stand, ſenkt er ſich 
von der Höhe der Felswände zur Tiefe herab, und nur wenn er den Boden einer Felsſpalte 
beſuchen will, nimmt er zu den Schwingen ſeine Zuflucht. Bei eiligem Laufe trägt er ſich wie 
ein Faſan, den Leib ſehr geſtreckt, den Kopf vorn übergebeugt, den langen Schwanz wage— 
recht und zuſammengelegt gehalten, weil dies die einzige Möglichkeit iſt, das Buſchdickicht 
zu durchmeſſen, ohne ſeinen prächtigen Schmuck zu beſchädigen. Morgens und abends iſt er 
am tätigſten, während der Brutzeit aber treibt er ſich auch in den Mittagsſtunden auf be— 
ſonders vorgerichteten Plätzen umher. Jedes Männchen wirft ſcharrend kleine Hügel auf und 
bewegt ſich auf ihnen nach Art balzender Hähne, indem es unabläſſig auf ihnen umhertritt, 
dabei den Schwanz emporhält, ihn äußerſt zierlich ausbreitet und ſeinen Gefühlen außerdem 
durch die verſchiedenſten Laute Ausdruck gibt. 

Die Stimme iſt, den entwickelten Singmuskeln entſprechend, außerordentlich biegſam, 
der gewöhnliche Lockton laut, weitſchallend und ſchrill, der Geſang, als ein Gemiſch von eige— 
nen und von nachgeahmten Lauten, je nach der Ortlichkeit verſchieden. „Dieſer Vogel“, ſagt 
Becker in voller Übereinftimmung mit anderen Beobachtern, „beſitzt wohl die größte Gabe, 
Töne aller Art nachzuahmen. Um einen Begriff zu geben, wie weit dieſe Fähigkeit geht, 
führe ich folgendes an: In Gippsland ſteht nahe dem ſüdlichen Abhange der auſtraliſchen 
Alpen eine Sägemühle. Dort hört man an ſtillen Sonntagen fern im Walde das Bellen 
eines Hundes, menſchliches Lachen, Geſang und Gekreiſch von vielen Vögeln, Kindergeſchrei 
und dazwiſchen das ohrenzerreißende Geräuſch, welches das Schärfen einer Säge hervor— 
ruft. Alle dieſe Laute und Töne bringt ein und derſelbe Leierſchwanz hervor, der unweit der 
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Sägemühle feinen Ruheſitz hat.“ Gegen die Brutzeit hin ſteigert ſich die Nachahmungsluſt 
dieſes Vogels noch bedeutend; er erſetzt dann, wie die Spottdroſſel Amerikas, für den Hörer 
ein ganzes Heer von ſingenden Vögeln. Fremden Geſchöpfen gegenüber bekundet der Leier— 
ſchwanz die äußerſte Vorſicht; es ſcheint aber, daß er den Menſchen noch ängjtlicher flieht 
als die Tiere. Geſellig iſt er durchaus nicht, denn man trifft ihn immer nur paarweiſe an 

und beobachtet, daß zwei Männchen, die ſich begegnen, augenblicklich miteinander in den 
heftigſten Streit geraten und ſich erbittert umherjagen. Gould und andere Beobachter 
nennen den Leierſchwanz den ſcheueſten Vogel der Erde. Das geringſte Geräuſch treibt ihn 
augenblicklich in die Flucht und vereitelt oft alle Anſtrengungen des Jägers. 

Der Leierſchwanz nährt ſich größtenteils von Kerbtieren und Würmern. Einen beträcht— 
lichen Teil ſeines Futters gewinnt der Vogel durch Scharren. Hierbei betätigt er ebenſoviel 
Kraft wie Geſchick, denn er wälzt Erdklumpen oder Steine bis zu 4 Kg Gewicht zur Seite, 
um etwa darunter verborgene Tiere zu erlangen. 

Zur zweiten Familie, den Dickichtvögeln, gehören nur die beiden Arten der Gattung 
Atrichornis Stejn. Es find nur ſperlingsgroße Vögel mit vorwiegend braunem Gefieder, die 
infolge der Kleinheit ihrer Flügel kaum zu fliegen vermögen und ſich meiſt am Boden unter 
unzugänglichem Dickicht bewegen. 

Mehr als die Hälfte aller bekannten Vögel, nach Sharpe nicht weniger als 9694 Arten in 
1238 Gattungen, gehört zur Gruppe der Echten Singvögel. Faſſen wir ihre wichtigſten 
Merkmale kurz zuſammen, ſo kennzeichnet ſie vor allem die hochentwickelte, von der Luftröhre 
und den Bronchien gebildete Syrinx, die vier bis acht Paar ſymmetriſch gruppierter Sing— 
muskeln trägt, und die freie, voneinander unabhängige Beweglichkeit der Beugeſehnen aller 
Zehen. Die Hinterzehe iſt ſtärker als die beiden äußeren Vorderzehen, mit ihrer Kralle länger 
als die Mittelzehe. Der Lauf iſt an ſeiner Vorderſeite mit einer Reihe großer Tafeln bekleidet, die 
zuweilen zu einer einzigen langen Schiene verwachſen find. Ebenſo vereinigen ſich die Schilder 
an den Seiten des Laufes in der Regel zu je einer einzigen „Stiefelſchiene“. Beide Stiefel— 
ſchienen treffen an der Hinterſeite des Laufes — mit Ausnahme der Lerchen — in ſcharfer 
Kante aneinander. Die Zahl der Handſchwingen beträgt entweder elf oder zehn. Die Größe 
der Singvögel ſchwankt in ziemlich weiten Grenzen: zwiſchen der eines Goldhähnchens und 
eines Kolkraben (vgl. S. 454). Ihre Verbreitung umfaßt die Landgebiete der ganzen Erde. 

Die Einteilung der Echten Singvögel in „Familien“ — die freilich ihrem Werte nach 
höchſtens den Unterfamilien anderer Vogelgruppen entſprechen würden — iſt immer noch 
der dunkelſte Punkt der ganzen Vogelſyſtematik, und es iſt gewiß, daß man erſt durch gründ— 
liches Studium des inneren Baues zu einem brauchbaren, die wirkliche Stammesverwandt— 
ſchaft zum Ausdruck bringenden Syſtem gelangen wird. Inzwiſchen muß man ſich behelfen. 
Wir ſchließen unſere Darſtellung im weſentlichen an diejenigen Einteilungen an, die Sharpe, 
Reichenow, Hartert und Ridgway verwendet haben. 

Die ſcharf umgrenzte Familie der Schwalben beſteht aus 143 kleinen, zierlich geſtalteten, 
äußerlich den Seglern ſehr ähnlichen und darum früher mit ihnen vereinigten Arten mit 
breiter Bruſt, kurzem Hals und plattem Kopf. Der Schnabel iſt kurz, flach, an der Wurzel 
viel breiter als an der Spitze, daher faſt gleichſeitig dreieckig, die Spitze des Oberſchnabels iſt 
etwas übergekrümmt, die Rachenöffnung bis gegen die Augen hin geſpalten, die Füße find 
kurz, ſchwach und mit kleinen Nägeln ausgerüſtet, die Flügel lang, ſchmal und zugeſpitzt; 
der aus zwölf Federn (nicht zehn, wie bei den Seglern) gebildete Schwanz iſt ſtets, oft ſehr 
tief, gegabelt, das Gefieder kurz, knapp anliegend und oberſeits meiſt metalliſch glänzend. 
Die Jungen tragen kurze Zeit ein von dem ihrer Eltern abweichendes Kleid. 

Die Schwalben ſind über alle Erdteile und über alle Höhen- und Breitengürtel ver— 
breitet, obſchon ſie jenſeits des nördlichen Polarkreiſes nur vereinzelt und kaum als Brut— 
vögel leben. Viele von ihnen nehmen am und im Hauſe des Menſchen Herberge, andere 
ſiedeln ſich an Fels- oder in ſteilen Erdwänden an, einige wählen Bäume zur Anlage ihres 
Neſtes. Sämtliche Arten, die in Ländern brüten, in denen der Winter ſich vom Sommer 
erheblich unterſcheidet, ſind Zugvögel. Unſere deutſchen Schwalben ziehen bis in das Innere, 
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ſogar bis in die ſüdlichſten Länder Afrikas, und ich ſelbſt habe ſie während meines fünfjäh— 
rigen Aufenthaltes in dieſem Erdteile mit größter Regelmäßigkeit nach Süden hinab- und 
wieder nach Norden zurückwandern ſehen. 

Man darf die Schwalben edle Tiere nennen. Der Flug iſt ihre eigentliche Bewegung, 
ihr Gang auf dem Boden höchſt ungeſchickt, jedoch immerhin noch weit beſſer als das un— 
beſchreiblich täppiſche Kriechen der ſcheinbar jo nahe verwandten Segler. Um auszuruhen, 
bäumen fie gern auf und wählen ſich dazu ſchwache, wenig belaubte Aſte und Zweige, 

die ihnen unbehinder— 
tes Zu- und Abfliegen 
geſtatten. Ihr Geſang 
iſt ein liebenswürdiges 
Geſchwätz, das jeder— 
mann erfreut und zu⸗ 
mal den Landbewoh— 
ner ſo anmutet, daß er 
dem Liede der in ſei— 
nem Hauſe niſtenden 
Art Wörter untergelegt 
hat. Die Schwalben 
ſind nicht bloß heiter, 
geſellig, verträglich, 
ſondern auch verſtän— 
dig, nicht bloß keck, ſon— 
dern auch wirklich mu- 
tig. Sie beobachten 
ihre Umgebung genau, 
lernen ihre Freunde 
und ihre Feinde kennen 
und vertrauen nur 
dem, der Vertrauen 
verdient. Ihr Treiben 
und Beginnen heimelt 
uns an; ihr zutuliches 
Weſen ſichert ihnen 
ſelbſt ſeitens roherer 
Gemüter Schutz und 
Gaſtlichkeit. 

Alle Schwalben 
ſind Inſektenjäger. Sie 
verfolgen und fangen 
hauptſächlich Fliegen 

. f und Schnaken, aber 

1 Rauch ſchwalbe, Chelidon rustica L, 2 Mehlſchwalbe, Hirundo urbica E, auch kleine Käfer und 
½% natürlicher Größe. dergleichen. Ihre Jagd 

betreiben ſie faſt nur im 
Fluge; auch ſitzende Tiere können ſie nur fliegend von Wänden uſw. wegnehmen. Die ge— 
fangene Beute verſchlingen ſie, ohne ſie zu zerkleinern. Fliegend trinken ſie, fliegend baden 
ſie ſich auch, indem ſie, hart über der Oberfläche des Waſſers dahinſchwebend, plötzlich ſich 
hinabſenken und entweder ihren Schnabel oder einen Teil des Leibes eintauchen und dann 
die eingenetzten Federn durch zuckende oder ſchüttelnde Bewegungen wieder trocknen. 

Die meiſten Arten bauen ein kunſtvolles Neſt, deſſen äußere Wandung Lehmklümpchen 
ſind, die mit dem kleberigen Speichel zuſammengekleiſtert wurden. Das Gelege enthält 4—6 
Eier, die vom Weibchen allein bebrütet werden. 

Für die Gefangenſchaft eignen ſich die Schwalben nicht, denn ſie verlangen, um zuleben, 
vor allem die unbeſchränkteſte Freiheit. Die Römer benutzten ſie gelegentlich wie Brieftauben. 
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Unfere Kauchſchwalbe, Land-, Bauern-, Küchen-, Feuer- oder Stallſchwalbe, 
Chelidon rustica L., vertritt die weitverbreitete Gattung der Hausſchwalben (Chelidon 
Forst). Ihre Merkmale werden in dem ſehr geſtreckten, aber muskelkräftigen Leibe, dem kurzen 
Halſe, flachen Kopfe mit breitem, kaum merklich gekrümmtem Schnabel, den ziemlich langen, 
unbefiederten Füßen mit vollkommen getrennten Zehen, den langen Flügeln, die jedoch in 
der Ruhe von dem tief gegabelten Schwanze weit überragt werden, und dem lockeren, auf 
der Oberſeite prächtig metalliſch glänzenden Gefieder gefunden. Die Länge beträgt 18, die 
Breite 31, die Flügellänge 12, die Schwanzlänge 9 em. Die Oberteile und ein breiter Gürtel 
auf dem Kropfe ſind blauſchwarz, metalliſch glänzend, Stirn und Kehle hochkaſtanienbraun, 
die übrigen Unterteile licht roſtgelb; die fünf äußeren Steuerfedern tragen auf der Innen— 
fahne rundliche, weiße Flecke. Beim Weibchen ſind alle Farben bläſſer als beim Männchen, 
bei jungen Vögeln ſehr matt. 

Das Brutgebiet der Rauchſchwalbe umfaßt ganz Europa diesſeit des Polarkreiſes und 
ebenſo Weſt- und Mittelaſien. Sie iſt es, die ſeit altersgrauer Zeit freiwillig dem Menſchen 
ſich angeſchloſſen und in ſeinem Hauſe Herberge genommen hat, die, falls der Menſch es ihr 
geſtattet, ſich im Palaſte wie in der Hütte anſiedelt und nur da, wo alle geeigneten Wohnun— 
gen fehlen, ſich mit paſſenden Geſimſen ſteiler Felswände behilft, aber noch heutzutage dieſe 
mit dem erſten feſtſtehenden Hauſe vertauſcht, das in ſolcher Wildnis errichtet wird; ſie ver— 
ſucht ſelbſt in der beweglichen Jurte (Hütte) des Wanderhirten Heimatsrechte zu gewinnen. 
Ihre Anhänglichkeit an das Wohnhaus des Wenſchen hat ihr deſſen Liebe erworben, ihr 
Kommen und Gehen im Norden der Erde hat ſie von alters her als Boten und Verkündiger 
guter und ſchlimmer Tage erſcheinen laſſen. 

Die Kauchſchwalbe trifft durchſchnittlich zwiſchen dem 1. und 15. April, ausnahmsweiſe 
früher, ſelten jpäter, bei uns ein und verweilt in ihrer Heimat bis Ende September oder 
Anfang Oktober, Nachzügler ſelbſtverſtändlich abgerechnet. Unmittelbar nach ihrer Heimkehr 
findet ſie ſich bei ihrem alten Neſte ein oder ſchreitet zur Erbauung eines neuen. Damit 
beginnt ihr Sommerleben mit all ſeinen Freuden und Sorgen. 

Die Rauchſchwalbe iſt, wie Naumann trefflich ſchildert, ein außerordentlich flinker, kühner, 
munterer, netter Vogel, der immer ſchmuck ausſieht, und deſſen fröhliche Stimmung nur ſehr 
ſchlechtes Wetter und damit eintretender Nahrungsmangel unterbrechen kann. „Obgleich von 
einem zärtlichen oder weichlichen Naturell, zeigt ſie doch in mancher ihrer Handlungen viel 
Kraftfülle: ihr Flug und ihr Betragen während des Fluges, die Neckereien mit ihresgleichen, 
der Nachdruck, mit dem ſie Raubvögel und Raubtiere verfolgt, beweiſen dies. Sie fliegt am 
ſchnellſten, abwechſelndſten und gewandteſten unter unſeren Schwalben; ſie ſchwimmt und 
ſchwebt, immer raſch dabei fortſchießend, oder fliegt flatternd, ſchwenkt ſich blitzſchnell ſeit—, 
auf- oder abwärts, ſenkt ſich in einem kurzen Bogen faſt bis zur Erde oder bis auf den Waſ— 
ſerſpiegel hinab oder ſchwingt ſich ebenſo zu einer bedeutenden Höhe hinauf, und alles dieſes 
mit einer Fertigkeit, die in Erſtaunen ſetzt; ja, ſie kann ſich ſogar im Fluge überſchlagen. 
Mit großer Geſchicklichkeit fliegt ſie durch enge Offnungen, ohne anzuſtoßen; auch verſteht 
ſie die Kunſt, ſich fliegend zu baden, weshalb ſie dicht über dem Waſſerſpiegel dahinſchießt, 
ſchnell eintaucht, ſo einen Augenblick im Waſſer verweilt und nun, ſich ſchüttelnd, weiterfliegt. 
Ein ſolches Eintauchen, das den Flug kaum einige Augenblicke unterbricht, wiederholt ſie oft 
mehrere Male hintereinander, und das Bad iſt gemacht.“ Zum Ausruhen wählt ſie ſich 
hervorragende Stellen, die ihr bequemes Zu- und Abſtreichen geſtatten; hier ſonnt ſie ſich, 
hier ordnet ſie ihr Gefieder, hier ſingt ſie. Zum Sitzen auf dem Boden ſind ihre Füßchen 
nicht geeignet und noch weniger zum Gehen. 

Ein zartes „Witt“, das nicht ſelten in „Wide witt“ verlängert wird, drückt behagliche 
Stimmung der Schwalbe aus oder wird als Lockton gebraucht; der Warnungs- und Kampf— 
ruf iſt ein helles, lautes „Biwiſt“; die Anzeige drohender Gefahr geſchieht durch die Silben 
„dewihlik“; bei Todesangſt vernimmt man ein zitternd ausgeſtoßenes „Zetſch“. Der Geſang, 
den das Männchen ſehr fleißig hören läßt, zeichnet ſich weder durch Wohlklang der einzelnen 
Töne noch durch Abwechſelung aus, hat aber dennoch etwas ungemein Gemütliches und 

Anſprechendes, wozu Jahres- und Tageszeit und andere Verhältniſſe das Ihrige beitragen. 
Der Geſang ſelbſt fängt mit „wirb werb widewitt“ an, geht in ein längeres Gezwitſcher 

über und endet mit „wid weid woidä zerr“. 



470 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Schwalben. 

Unter den Sinnen ſteht das Geſicht obenan. Die Schwalbe ſieht ein kleines Inſekt, wenn 
es fliegt, ſchon in großer Entfernung und jagt nur mit Hilfe des Auges. Auch das Gehör 
iſt wohlentwickelt, das Empfindungsvermögen ſelbſtverſtändlich nicht in Abrede zu ſtellen. 

Kleine Inſekten mancherlei Art, vorzugsweiſe Zwei- und Netzflügler, Schmetterlinge 
und Käfer ſind die Nahrung dieſer Schwalbe; Immen mit Giftſtacheln fängt ſie nicht. Sie 
jagt faſt nur im Fluge und iſt wenig fähig, ſitzende Beute aufzunehmen. Deshalb gerät ſie bei 
länger anhaltendem Regenwetter, das die Inſekten in ihre Schlupfwinkel bannt, leicht in 
Not und bemüht ſich wohl, die feſtſitzenden Kerbtiere durch nahes Vorüberſtreichen aufzu— 
ſcheuchen und zum Fliegen zu bringen. Je nach Witterung und Tageszeit jagt ſie in höheren 
oder tieferen Schichten der Luft und iſt deshalb dem Volke zum Wetterpropheten geworden. 
Gute Witterung deckt ihren Tiſch reichlich und erhöht ihren friſchen Mut, ſchlechtes Wetter läßt 
ſie darben und macht ſie ſtill und traurig. Sie braucht, ihrer großen Regſamkeit halber, 
außerordentlich viel Nahrung und frißt, ſolange ſie ſich fliegend bewegt. Das Verzehrte ver— 
daut fie raſch; die unverdaulichen Überrejte der Mahlzeit, Flügeldecken, Schilde und Beine 
der Inſekten, ſpeit ſie, zu Gewöllen geballt, wieder aus. 

Durch Anlage und Bau des Neſtes unterſcheidet ſich die Kauchſchwalbe von den anderen 
Schwalben, die auch in Deutſchland leben. Falls es irgend angängig iſt, baut ſie das Neſt 
in das Innere eines Gebäudes ſo, daß es von oben her möglichſt geſchützt iſt. Alternde, ver— 
fallende, mehr oder minder ſchmutzige, vor Zug und Wetter geſchützte Räume ſind die Niſt— 
plätze, die ſie beſonders liebt. Hier kann es vorkommen, daß förmliche Siedelungen entſtehen. 
Das Neſt ſelbſt wird an dem Balken oder an der Wand, am liebſten an rauhen, unten 
durch vorſpringende Latten, Pflöcke und dergleichen verbeſſerten Stellen feſtgeklebt. Es ähnelt 
etwa dem Viertel einer Hohlkugel; ſeine Wände verdicken ſich an der Befeſtigungsſtelle; der 
im ganzen wagerecht ſtehende Rand zieht ſich hier meiſt auch etwas höher hinauf. Die Breite 
beträgt ungefähr 20, die Tiefe 10 em. Der Stoff iſt ſchlammige oder mindeſtens fette Erde, 
die klümpchenweiſe aufgeklaubt, im Schnabel herbeigetragen, mit Speichel überzogen und 
vorſichtig angeklebt wird. Feine, in die Neſtwände eingelegte Halme und Haare tragen zur 
beſſeren Feſtigung bei; das eigentliche Bindemittel aber iſt der Speichel. Bei ſchöner Witte— 
rung vollendet ein Schwalbenpaar das Aufmauern der Neſtwandungen innerhalb 8 Tagen. 
Hierauf wird der innere Raum mit zarten Hälmchen, Haaren, Federn und ähnlichen weichen 
Stoffen ausgekleidet, und die Kinderwiege iſt vollendet. Ein an geſchützten Orten ſtehendes 
Schwalbenneſt dient viele, viele Jahre, vielleicht nicht ſeinen Erbauern allein, ſondern auch 
nachfolgenden Geſchlechtern. Etwaige Schäden beſſert das Paar vor Beginn der Brut ſorg— 
fältig aus; die innere Ausfüllung wird regelmäßig erneuert, im übrigen jedoch nichts an dem 
Bau verändert, ſolange er benutzt wird. 

Im Mai legt das Weibchen 4—6 zierliche, auf rein weißem Grunde mit aſchgrauen und 
rotbraunen Punkten gezeichnete Eier, bebrütet ſie ohne Hilfe ſeines Männchens und zeitigt bei 
günſtiger Witterung binnen 12 Tagen die Jungen. Die anfangs ſehr häßlichen, breitmäuli- 
gen Kleinen werden von beiden Eltern fleißig geatzt, auch in der Luft, wenn ſie ſelber ſchon 
fliegen können: fie und die Alten ſchmiegen ſich dabei flatternd mit den Unterjeiten anein- 
ander. Die Rauchſchwalbe iſt die einzige unſerer deutſchen Schwalbenarten, die das tut. In 
den erſten Tagen des Auguſt ſchreiten die Alten zu einer zweiten Brut. Wit eintretendem 
Herbſt ſammeln ſich alle Jungen unter Führung ihrer Eltern mit anderen Familien derſelben 
Art, mit Bachſtelzen und Staren im Röhricht der Teiche und Seen, hier Ruhe haltend, bis 
die eine Nacht herankommt, welche die lieben Gäſte uns entführt. Eines Abends, bald nach 
Sonnenuntergang, erhebt ſich das zahlloſe Schwalbenheer, das man in den Nachmittags— 
ſtunden vorher vielleicht auf dem hohen Kirchendache verſammelt ſah, auf ein von mehreren 
Alten gegebenes Zeichen und verſchwindet davonziehend wenige Minuten ſpäter dem Auge. 

Ungeachtet ihrer Gewandtheit und trotz ihrer Anhänglichkeit an den Menſchen droht der 
Schwalbe mancherlei Gefahr. Bei uns zulande iſt der Baumfalke der gefährlichſte von allen 
ihren natürlichen Feinden. Die jungen Schwalben werden durch alle Raubtiere, die im Inneren 
des Hauſes ihr Weſen treiben, und mehr noch durch Ratten und Mäuſe gefährdet. Zu dieſen 
Feinden geſellt ſich hier und da der Menſch. In Italien wie in Spanien werden alljährlich 
Hunderttauſende von Schwalben durch Bubenjäger vertilgt, obgleich ein Sprichwort der 
Spanier ſagt, daß, wer eine Schwalbe umbringe, ſeine Mutter töte. 
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Die Erdſchwalben (Riparia Forst.) kennzeichnen ſich durch verhältnismäßig langen, 
ſehr feinen, ſeitlich ſtark zuſammengedrückten Schnabel mit frei vor dem Stirngefieder liegen— 
den Naſenlöchern, zarte Füße mit ſeitlich zuſammengedrückten Läufen und ſchwächlichen Zehen, 
lange und ſpitze Flügel, nicht gegabelten, ſondern nur ausgebuchteten Schwanz und lockeres, 
ſehr weiches, unſcheinbares Gefieder. Deutſchland und Europa überhaupt beherbergen zwei 
Arten der Gattung, denen alle übrigen bekannten hinſichtlich ihrer Lebensweiſe ähneln. 

Die Felſenſchwalbe, Riparia rupestris Scop., ijt die größere der bei uns vorkommen— 
den Arten. Ihre Länge beträgt 15 em. Alle oberen Teile des Leibes ſind matt erdbraun, 
die Schwung- und Schwanzfedern ſchwärzlich, die Unterfeite iſt vorn ſchmutzig bräunlich— 
weiß, fein ſchwarz längsgeſtrichelt, hinten erdbräunlich. 

In Deutſchland iſt die Felſenſchwalbe zwar wiederholt beobachtet worden, und in ge— 
wiſſen Alpentälern Tirols und Steiermarks kommt ſie wohl auch als Brutvogel vor; ihre 
eigentliche Heimat aber iſt der Süden unſeres Erdteils, Spanien, Italien und Griechenland. 

Der nur einigermaßen geübte Beobachter kann die Felſenſchwalbe nicht verkennen. Sie 
fällt auf durch ihre graue Färbung und durch ihren verhältnismäßig langſamen, ſanft ſchwe— 
benden Flug. Ihre Neſter ſieht man da, wo ſie vorkommt, an Felswänden hängen, oft nicht 
hoch über dem Fuße der Wand, immer aber in Höhlen oder doch an Stellen, wo vorſprin— 
gende Steine fie von oben her ſchützen. Sie ähneln am meiſten denen unſerer Kauchſchwalbe. 

Viel genauer iſt uns das Leben der Aferſchwalbe, Erd-, Sand-, Kot-, Strand— 
und Waſſerſchwalbe, Riparia riparia I., bekannt. Sie gehört zu den kleinſten Arten ihrer 
Familie. Ihre Länge beträgt höchſtens 13 em. Das Gefieder iſt oben aſchgrau oder erdbraun, 
auf der Unterſeite weiß, in der Bruſtgegend durch ein aſchgraubraunes Querband gezeichnet. 

Keine einzige Schwalbenart bewohnt ein Gebiet von ähnlicher Ausdehnung wie die 
Uferjchwalbe, die, mit Ausnahme Auſtraliens, Polyneſiens und der Südhälfte Amerikas, 
auf der ganzen Erde Brutvogel iſt. Ihrem Namen entſprechend hält ſie ſich am liebſten da 
auf, wo ſie ſteile Aferwände findet, verlangt jedoch nicht immer ein Flußufer, ſondern be— 
gnügt ſich oft auch mit einer ſteil abfallenden Erdwand. Wo ſie auftritt, iſt ſie in der Regel 
häufig; in keinem von mir bereiſten Lande aber ſieht man ſo außerordentlich zahlreiche Scharen 
von ihr wie am mittleren und unteren Ob, wo ſie Siedelungen bildet, in denen mehrere 
Tauſend Paare brüten. Auch bei uns zulande trifft man ſelten weniger als 5—10, gewöhn— 
lich 20 —40, ausnahmsweiſe aber 100 und mehr Paare als Bewohner einer Erdwand an. 
Hier höhlt ſie ſich in dem harten Erdreiche mit vieler Mühe tiefe Brutlöcher aus, regelmäßig 
in einer Höhe, bis zu der auch die bedeutendſte Aberſchwemmung nicht hinaufreicht, gern aber 
unmittelbar unter der Oberkante der Wand. 

„Es grenzt“, ſagt Naumann, „ans Unglaubliche und muß unſere Bewunderung in 
hohem Grade erregen, ein jo zartes Vögelchen mit jo ſchwachen Werkzeugen ein ſolches Nie- 
ſenwerk vollbringen zu ſehen, und noch dazu in jo kurzer Zeit; denn in 2—3 Tagen vollendet 
ein Paar die Aushöhlung einer im Durchmeſſer vorn 4—6 em weiten, am hinteren Ende 
zur Aufnahme des Neſtes noch mehr erweiterten, in wagerechter oder wenig aufſteigender 
Richtung mindeſtens bis 60 em, oft aber auch bis 1 m, ausnahmsweiſe ſogar noch tieferen, 

gerade in das Ufer eindringenden Röhre. Ihr Eifer und ihre Geſchäftigkeit bei einer ſolchen 

anſtrengenden Arbeit grenzt ans Poſſierliche, beſonders wenn man ſieht, wie ſie die los— 

gearbeitete Erde höchſt mühſam mit den Füßchen hinter ſich aus dem Inneren der Höhle hin— 

ausſchaffen und hinausräumen und beide Gatten ſich dabei hilfreich unterſtützen. . .ẽ Stampft 

man mit den Füßen oben auf den Najen über den Höhlen, jo ſtürzen ſie aus den Löchern 

hervor, und die Luft iſt wieder belebt von ihnen. Wenn die Weibchen erſt brüten, ſitzen ſie 

noch viel feſter und laſſen ſich nur durch Störung in der Röhre ſelbſt bewegen, heraus— 

zufliegen, daher leicht fangen. Am hinteren Ende der Röhre, ungefähr 1m vom Eingange, 
befindet ſich das Neſt in einer backofenförmigen Erweiterung. Es beſteht aus einer ſchlichten 
Lage feiner Hälmchen von Stroh, Heu und zarten Würzelchen, und ſeine Aushöhlung iſt, 
mit Federn und Haaren, auch wohl etwas Wolle ausgelegt, ſehr weich und warm.“ 

Von ihren Anſiedelungen entfernt ſich die Aferſchwalbe ungern weit, betreibt ihre Jagd 

vielmehr meiſt in deren unmittelbarer Nähe und belebt daher öde, ſonſt an Vögeln arme 

Ströme in anmutender Weiſe ebenſo, wie ihre Neſtlöcher in dem einförmigen Ufer das 

Auge jedes Beobachters feſſeln. In zahlreichen Siedelungen fliegen vom Morgen bis zum 
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Abend faſt ununterbrochen Hunderte und ſelbſt Tauſende der kleinen, behenden Vögel auf und 
nieder, verſchwinden in den Höhlen, erſcheinen wiederum und treiben es wie zuvor. Vor dem 
Menſchen ſcheuen ſie ſich hierbei wenig oder nicht; anderen Vögeln oder Tieren gegenüber 
zeigen ſie ſich friedlich, aber furchtſam. 

Die Uferſchwalbe trifft in Deutſchland erſt ſpät im Frühjahr, gewöhnlich Anfang Mai, 
am Brutorte ein und verläßt dieſen bereits im Auguſt wieder. Sofort nach ihrer Ankunft 
beſucht ſie die gewohnte Anſiedelung, beſſert die Neſter aus oder gräbt ſich neue, und Ende 
Mai oder Anfang Juni findet man die 5—6 kleinen, rein weißen Eier im Neſte; zwei Wochen 
ſpäter ſind die Jungen ausgeſchlüpft und wiederum zwei Wochen nachher bereits ſo weit 
erwachſen, daß ſie den Alten ins Freie folgen können. Eine Zeitlang kehrt nun alt und jung 
noch regelmäßig zu den Niſtlöchern zurück, um hier Nachtruhe zu halten; ſchon im Auguſt 
aber begibt ſich die Geſellſchaft auf die Reiſe und ſchläft dann im Röhricht der Teiche. 

Die zehn Arten der Gattung der Baumſchwalben (Progne Boie) find gedrungene 
Vögel mit ſehr kräftigem, am Ende hakig herabgebogenem Schnabel, ſtarken, nacktläufigen 
Füßen, langen, verhältnismäßig breiten Flügeln, die in der Ruhe etwa das Ende des ſtark 
gabelförmigen Schwanzes erreichen, und derbem Gefieder. Die Gattung iſt auf dem Feſtland 
Amerikas von Kanada bis Patagonien ſowie auf den Antillen und Galapagosinſeln vertreten. 

Die im gemäßigten Nordamerika, ſüdlich bis Mexiko heimiſche Purpurſchwalbe, 
Progne subis I., iſt die bekannteſte, in verflogenen Individuen auch in Europa beobachtete 
Art der Gattung. Ihre Länge beträgt 19 em. Das Gefieder iſt gleichmäßig tief ſchwarzblau, 
ſtark purpurglänzend; die Schwung- und die Schwanzfedern ſind ſchwärzlichbraun. Das 
Weibchen iſt etwas matter gefärbt. 

Die Purpurſchwalbe iſt allgemeiner Liebling des amerikaniſchen Volkes; man läßt ihr 
nicht nur vollſte Schonung angedeihen, ſondern ſucht ſie auch durch Vorrichtungen mancher— 
lei Art in der Nähe der Wohnungen zu feſſeln. Häufig errichtet man der Purpurſchwalbe, 
die ſonſt, fern vom Menſchen, ihr Neſt in Baumhöhlungen anlegt, eigene Wohnungen nach 
Art unſerer Starkaſten oder hängt ihr ausgehöhlte und mit einem Eingangsloch verſehene 
Flaſchenkürbiſſe an die Bäume. Dieſe nimmt ſie gern in Beſitz, vertreibt aber dabei, wie unſer 
Segler, andere Höhlenbrüter und duldet überhaupt in der Nähe ihrer Behauſung keinen 
anderen Vogel, der unter ähnlichen Umſtänden niſtet wie ſie. Das Männchen hilft brüten 
und erweiſt ſich in jeder Beziehung aufmerkſam gegen ſeine Gattin, ſchlüpft aus und ein und 
ſitzt zwitſchernd und ſingend ſtundenlang vor dem Eingang. Wenn ſich Gelegenheit zum 
nachbarſchaftlichen Brüten für mehrere Paare findet, herrſcht unter dieſen vollſtändigſte 
Eintracht. Der Geſang der Purpurſchwalbe iſt nicht gerade klangreich, jedoch anſprechend. 
Das Gezwitſcher des Männchens erfreut den Menſchen beſonders auch deshalb, weil es zu 
den erſten Vogelſtimmen des Morgens gehört und ſo gewiſſermaßen ein Willkomm des Tages 
iſt. Im Herbſt wandert die Purpurſchwalbe nach Südamerika, wo ſie den Winter verbringt. 

Von allen übrigen Schwalben unterſcheidet ſich die Gattung Hirundo I. durch dicht— 
befiederte Läufe und Zehen. Der verhältnismäßig kurze und deshalb ſehr breit erſcheinende, 
auf dem Firſte ſcharf gebogene Schnabel, die ungewöhnlich kräftigen Füße, die ſtarkſchwingigen 
Flügel, der kurze, ſeicht gegabelte Schwanz und das glatte, anliegende Gefieder ſind 
weitere Kennzeichen der Gattung, welcher die bei uns überall häufig vorkommende Mehl— 
ſchwalbe, Fenſter-, Giebel-, Dach-, Kirch-, Stadt-, Leim-⸗, Lehm-, Lauben⸗ 
ſchwalbe, Hirundo urbica L. (Abb. S. 468), angehört. Ihre Länge beträgt 14, die Flügel— 
länge 10 em. Das Gefieder iſt auf der Oberſeite blauſchwarz, auf der Unterſeite und auf dem 
Bürzel weiß. Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß, ſoweit er nicht be— 
fiedert iſt, fleiſchfarben. Bei den Jungen iſt das Schwarz der Oberſeite matter und das Weiß 
an der Kehle unreiner als bei den Alten. 

Die Mehlſchwalbe hat mit der Rauchſchwalbe jo ziemlich dasſelbe Vaterland, geht aber 
weiter nach Norden, etwa bis zum 70. Grad, hinauf. In Deutſchland ſcheint ſie Städte zu 
bevorzugen: ſie iſt es, deren Niſtanſiedelungen man hier an großen und alten Gebäuden 
ſieht. Von ihrer Heimat aus wandert ſie einerſeits bis in das Innere Afrikas, anderſeits bis 
nach Südaſien, um hier den Winter zu verbringen. Sie trifft meiſt einige Tage ſpäter ein 
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als die Rauchſchwalbe, verweilt dafür aber länger in Europa, namentlich in Südeuropa: 
wir ſahen ſie noch am 2. November die Alhambra umfliegen. Im Frühjahr kommt ſie einzeln 
an; vor dem Herbſtzuge verſammelt ſie ſich zu großen Geſellſchaften, die zuweilen zu unſchätz— 
baren Schwärmen anwachſen, ſich auf den Dächern hoher Gebäude ſcharen und dann, ge— 
wöhnlich gleich nach Sonnenuntergang, zur Reiſe aufbrechen. Bei dieſer Wanderung ruht 
ſie ſich wohl auch im Walde auf Bäumen aus. 

In ihrem Weſen zeigt die Mehlſchwalbe viel Ahnlichkeit mit der Nauchſchwalbe; bei 
genauerer Beobachtung aber unterſcheidet man ſie doch ſehr leicht von dieſer. „Sie ſcheint“, 
wie Naumann ſagt, „ernſter, bedächtiger und einfältiger zu ſein als jene, iſt minder zutrau— 
lich, doch auch nicht ſcheu, fliegt weniger geſchwind, jedoch ſchnell genug, aber mehr und öfter 
ſchwebend, meiſtens höher als jene. Ihr Flug iſt ſanft, nicht ſo außerordentlich ſchnell 
und abwechſelnd, doch aber auch mit ſehr verſchiedenartigen Wendungen und Schwenkungen, 
bald hoch, bald tief.“ Bei Regenwetter ſchwingt ſie ſich oft zu außerordentlichen Höhen em— 
por und jagt wie die Segler in jenen Luftſchichten nach Nahrung. Sie iſt geſelliger als ihre 
Verwandten, vereinigt ſich jedoch nur mit anderen ihrer Art. Innerhalb des Verbandes 
aber wird der Friede oft geſtört, und zumal bei den Neſtern gibt es viel Zank und Streit. 
Die Stimme unterſcheidet fie leicht von der Rauchſchwalbe. Der Lockton klingt wie „ſchär“ 
oder ſkrü“, der Ausdruck der Furcht iſt ein zweiſilbiges „Skier“, der Geſang, wie Naumannſagt, 
„ein langes, einfältiges Geleier ſich immer wiederholender, durchaus nicht angenehmer Töne“. 

Auch hinſichtlich der Nahrung der Wehlſchwalbe gilt ungefähr dasſelbe, was von der 
Kauchſchwalbe gejagt wurde. Jedoch kennen wir nur zum geringſten Teile die Inſekten, denen 
ſie nachſtellt; namentlich die Arten, die ſie in den hohen Luftſchichten und, wie es ſcheint, in 
reichlicher Menge erbeutet, ſind uns vollkommen unbekannt. 

Bei uns zulande niſtet die Mehlſchwalbe faſt ausſchließlich an den Gebäuden der Städte 
und Dörfer; in weniger bewohnten Ländern ſiedelt ſie ſich maſſenhaft an Felswänden an. 
Zuweilen bezieht fie auch eine Höhlung in der Wand und mauert den Eingang bis auf ein 
Flugloch zu. Rey beobachtete, daß dieſes Flugloch ſeit etwa zehn Jahren immer häufiger 
ſeine Form ändert. Während es früher rund oder oval war, wird es jetzt in vielen Fällen 
in Form eines faſt die ganze Vorderſeite des Neſtes einnehmenden ſchmalen Schlitzes an— 
gebracht. Das Neſt unterſcheidet ſich von dem der Rauchſchwalbe dadurch, daß es ſtets bis 
auf ein Eingangsloch zugebaut wird, von oben alſo nicht offen iſt. 

Jedes Pärchen benutzt das einmal fertige Neſt nicht nur zu den zwei Bruten, die es in 
einem Sommer macht, ſondern auch in nachfolgenden Jahren, fegt aber immer erſt den Unrat 
aus und trägt neue Niſtſtoffe ein. Schadhafte Stellen werden geſchickt ausgebeſſert, ſogar 
Löcher im Boden wieder ausgeflickt. Das Gelege beſteht aus 4—5 zartſchaligen ſchneewei— 
Ben Eiern, die nach 12—13 Tagen von dem allein brütenden Weibchen gezeitigt werden. 
Unter günſtigen Amſtänden verlaſſen dann die Jungen nach ungefähr 16 Tagen das Neſt 
und üben nun unter Aufſicht der Alten ihre Glieder, bis fie kräftig und geſchickt genug ſind, 
um ſelbſt für ihren Unterhalt zu ſorgen. Anfangs kehren fie allabendlich noch nach dem Neſte 
zurück, das auch den Eltern wie bisher zur Nachtruhe dient. „Vater, Mutter und Kinder“, 
berichtet Naumann, „drängen ſich darin zuſammen, oft 7— 8 Köpfe ſtark, und der Raum wird 
dann alle Abende ſo beengt, daß es lange währt, ehe ſie in Ordnung kommen, und man 
ſich oft wundern muß, wie das Neſt, ohne herabzufallen oder zu berſten, ihre vielen Balge— 
reien aushält. Der Streit wird oft ſehr ernſtlich, wenn die Jungen, wie es in großen Siede— 
lungen oft vorkommt, ſich in ein fremdes Neſt verirren, aus welchem ſie von den brütenden 
Alten und Jungen, die im rechtmäßigen Beſitze ihres Eigentums ſich tapfer verteidigen, immer 
hinausgebiſſen und hinabgeworfen werden.“ 

Baumfalke und Merlin ſind die ſchlimmſten Feinde der Mehlſchwalbe. Die Neſter werden 
von dem Schleierkauz, zuweilen auch wohl von Wieſeln, Ratten und Mäuſen geplündert. 
Mancherlei Schmarotzer plagen Alte und Junge. Vor anderen Gegnern ſchützt ſie ihre Ge— 
wandtheit. Nur mit einem Vogel noch haben ſie hartnäckige Kämpfe zu beſtehen, die oft in Mord 
und Todſchlag ausarten: mit dem Sperling, der in ihre mühſam erbauten Neſter eindringt 
und ſich meiſt nicht wieder daraus vertreiben läßt. 

„Weil nun die Sperlinge“, ſagt Naumann, „ſo ſehr gern in ſolchen Neſtern wohnen, 
hindert deren Wegnahme die Schwalben ungemein oft in ihren Brutgeſchäften, und das 



474 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Fliegenfänger. 

Pärchen, welches das Unglück gar zweimal in einem Sommer trifft, wird dann ganz vom 
Brüten abgehalten. Ich habe ſogar einmal geſehen, wie ſich ein altes Sperlingsmännchen 
in ein Neſt drängte, worin ſchon junge Schwalben ſaßen, über dieſe herfiel, einer nach der 
anderen den Kopf einbiß, ſie zum Neſte hinauswarf und nun Beſitz von dieſem nahm, wobei 
ſich denn der Übeltäter recht aufblähte und hiernach gewöhnlich ſich beſtrebte, ſeine Tat durch 
ein lang anhaltendes lautes Schilken kundzutun. Auch Feldſperlinge niſten ſich, wenn ſie es 
haben können, gern in Schwalbenneſter ein. Ein einfältiges Märchen iſt es übrigens, daß die 
Schwalben den Sperling aus Rache einmauern ſollen. Er möchte dies wohl nicht abwarten. 
Ihr einziges Schutzmittel iſt, den Eingang ſo eng zu machen, daß ſie ſelbſt nur ſich eben noch 
durchpreſſen können, während dies für den dickeren Sperling unmöglich iſt und ihn in der 
Tat von ſolchen Neſtern abhält, an welchen dieſer Kunſtgriff angewendet wurde.“ Es 
ſcheint nicht ausgeſchloſſen, daß die oben erwähnte, von Rey beobachtete Anderung des Bau— 
inſtinktes mit dem Schmarotzertum der Sperlinge zuſammenhängt. 

Bei uns zulande iſt auch die Mehlſchwalbe geheiligt; in Italien und Spanien dagegen 
machen es ſich die Knaben zum Vergnügen, ſie an einer feinen Angel zu fangen, die mit 
einer Feder geködert wurde. Die Schwalbe ſucht dieſe Feder für ihr Neſt aufzunehmen, 
bleibt an der Angel hängen und wird dann in der abſcheulichſten Weiſe gequält. 

Wenn es in jedem Falle leicht zu entſcheiden iſt, ob eine Vogelart zu den Schwalben 
gehört oder nicht, ſo zeigt ſich bei der zweiten Familie, den Fliegenfängern, die ganze faſt 
hoffnungsloſe Schwierigkeit der Singvogelſyſtematik, denn es gehören zu dieſer Familie neben 
den eigentlichen Fliegenfängern auch die Grasmücken, Droſſeln und andere Singvögel, 
die alle unter ſich durch viele innige Übergänge verbunden find. 

Man darf wünſchen, daß es ſpäterer Forſchung gelingen möge, innerhalb der Gemein— 
ſchaft wenigſtens eine Anzahl gut ſcharakteriſierter Unterfamilien aufzuſtellen. Denn die Fülle 
der jetzt faſt ordnungslos nebeneinanderſtehenden Formen iſt gar zu beängſtigend. Be— 
trägt doch die Zahl der Arten und Unterarten nach Sharpes Berechnungen rund 2700 in 
etwa 375 Gattungen. 

Die Fliegenfänger ſind über die ganze Welt verbreitet. Die beſten Sänger, die man kennt, 
gehören zu ihnen. Im übrigen läßt ſich zu ihrer beſonderen Kennzeichnung beinahe gar nichts 
ſagen: es ſind Singvögel, die weder zu den Schwalben noch zu einer der folgenden, gut oder 
leidlich umgrenzten Familien zu rechnen ſind. 

Die Gattung der Eigentlichen Fliegenfänger (Museicapa L.) bewohnt ganz Eu— 
ropa, Afrika, Aſien. Der Schnabel iſt mäßig lang, ſein Firſt ſtark zuſammengedrückt, an den 
Winkeln ſtehen Borſten. Die Flügel und ebenſo der Lauf ſind ziemlich lang. Die Geſchlech— 
ter unterſcheiden ſich äußerlich entweder auffallend oder gar nicht. Erſtere Arten pflegen eine 
doppelte Mauſer zu haben, letztere nur eine einmalige. 

Der Fliegenfänger, Fliegenſchnäpper oder Regenpieper, Muscicapa striata 
Fall. (ſ. Tafel „Sperlingsvögel J“, 2), kennzeichnet ſich durch den etwas geſtreckten Schnabel 
und das beiden Geſchlechtern gemeinſame gefleckte Kleid. Die Oberſeite iſt tiefgrau, der 
Schaft jeder Feder ſchwarz, der Scheitel ſchwarzgrau, mit einer leichten helleren Fleckenzeich— 
nung; die ganze Anterſeite iſt ſchmutzig weiß, auf den Seiten der Bruſt roſtgelblich über— 
flogen, an den Kehlſeiten und längs der Bruſt mit tiefgrauen, verwaſchenen Längsfleden 
gezeichnet; über die Flügel verlaufen zwei wenig hervortretende Binden. Die Iris iſt braun, 
Schnabel und Füße ſind ſchwarz. Beim Weibchen ſind alle Farben bläſſer. Die Länge des 
Männchens beträgt 14 em. 

Mit Ausnahme der nördlichſten Länder Europas bewohnt der Fliegenfänger alle Brei— 
ten- und Höhengürtel unſeres heimatlichen Erdteils. Gelegentlich ſeiner Winterreiſe wandert 
er bis Südafrika und bis in das nordweſtliche Indien. Bei uns verweilt er von Ende April 
bis Anfang September. 

Der Fliegenfänger iſt ein ſchlechter Sänger, aber ein ſehr munterer und ruheloſer Vogel, 
der den ganzen Tag über nach Beute auslugt. In der Höhe eines Baumes oder Strauches 
auf einem dürren Aſte oder anderweitig hervorragender Zweigſpitze ſitzend, ſchaut er ſich 
nach allen Seiten um, wippt ab und zu mit dem Schwanze und wartet, bis ein fliegendes 
Inſekt in ſeine Nähe kommt. Sobald er es erſpäht hat, fliegt er ihm nach, fängt es mit vieler 
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Geſchicklichkeit, wobei man deutlich das Zuſammenklappen des Schnabels hört, und kehrt auf 
dieſelbe Stelle, von der er ausflog, zurück. Sein Flug iſt ſchön, ziemlich ſchnell, oft flatternd, 
wobei Schwingen und Schwanz wechſelweiſe ſtark ausgebreitet und dann wieder ſehr zu— 
ſammengezogen werden. Im Gezweig der Bäume hüpft er nicht umher, und ebenſowenig 
kommt er zum Boden herab. Fliegende Inſekten mancherlei Art, vor allem Fliegen, Mücken, 
Schmetterlinge, Libellen und dergleichen ſind die Nahrung des Fliegenfängers. Iſt die er— 
haſchte Beute klein, ſo verſchluckt er ſie ohne weiteres; iſt ſie größer, ſo ſtößt er ſie vor dem 
Verſchlingen gegen den Aſt, bis er ihr Flügel und Beine abgebrochen hat. Bei ſchöner Wit— 
terung erlangt er ſeine Nahrung mit ſpielender Leichtigkeit, bei Regenwetter muß er, wie 
die Schwalben, oft Not leiden. Dann ſieht man ihn ängſtlich Bäume umflattern und nach 
Fliegen ſpähen, kann auch beobachten, wie er, immer fliegend, die glücklich entdeckte Fliege 
oder Mücke von ihrem Sitzplatze wegnimmt oder ſich, namentlich zugunſten ſeiner Jungen, 
ſogar entſchließt, Beeren zu pflücken. 

Das Neſt legt der Fliegenfänger am liebſten auf abgeſtutzten, niedrigen Bäumen, na— 
mentlich alten Weidenköpfen, an. Es wird aus trockenen, feinen Wurzeln, grünem Mooje 
und ähnlichen Stoffen zuſammengetragen, innen mit Wolle, einzelnen Pferdehaaren und 
Federn ausgefüttert und ſieht immer unordentlich aus. Die 4—6 vielfach abändernden Eier 
ſind auf blaugrünlichem oder lichtblauem Grunde mit hell roſtfarbigen Flecken gezeichnet. 
Sie werden abwechſelnd vom Männchen und Weibchen binnen 14 Tagen ausgebrütet. Die 
Jungen wachſen raſch heran, brauchen aber lange Zeit, bevor ſie ſelbſt ordentlich im Fluge 
fangen können. Von der treuen Brutpflege des Fliegenfängers teilt Naumann eine rührende 
Geſchichte mit. „Einſt fing ein loſer Bube ein altes Weibchen beim Neſte, in welchem vier kaum 
halbflügge Junge ſaßen, und trug alle zuſammen in die Stube. Kaum hatte der alte Vogel 
die Fenſter unterſucht, aber keinen Ausweg zur Flucht gefunden, als er ſich ſchon in ſein Schick— 
ſal fügte, Fliegen fing, die Jungen damit fütterte und dies ſo eifrig trieb, daß er in äußerſt 
kurzer Zeit die Stube gänzlich davon reinigte. Um ihn nun mit ſeiner Familie nicht verhun— 
gern zu laſſen, trug der Knabe beide zum Nachbar; hier wurde die Stube ebenfalls bald ge— 
reinigt. Jetzt trug er ihn wieder zu einem anderen Nachbar, mit deſſen Fliegen ebenſo ſchnell 
aufgeräumt wurde. Er trug ihn abermals weiter, und ſo ging die Fliegenfängerfamilie im Dörf— 
chen von Stube zu Stube und befreite die Bewohner von ihrer läſtigen Geſellſchaft, den ver— 
haßten Stubenfliegen. Auch mich traf die Reihe, und aus Dankbarkeit erwirkte ich nachher 
der ganzen Familie die Freiheit. Die Jungen wuchſen bei dem niemals fehlenden Futter ſehr 
ſchnell und lernten auch bald ſelbſt Fliegen fangen.“ 

Katzen, Marder, Ratten, Mäuſe und nichtswürdige Buben zerſtören oft das Neſt des 
Fliegenfängers, rauben die Eier oder töten die Brut. Die alten Vögel hingegen ſcheinen 
wenig von Feinden behelligt zu werden. Der vernünftige Menſch gewährt ihnen nachdrück— 
lichſt ſeinen Schutz. Der Fliegenfänger gehört, wie alle verwandten Vögel, zu den nützlichſten 
Geſchöpfen und leiſtet durch Wegfangen der läſtigen Inſekten gute Dienſte. In der Ge— 
fangenſchaft iſt er unterhaltend und auch deshalb ſehr beliebt, mehr aber als Fliegenjäger. 

Der Trauerfliegenfänger oder Trauervogel, Muscicapa atricapilla L., iſt im 
Hochzeitskleide auf der ganzen Oberſeite ſchwarz; die Stirn, die ganze Unterſeite und ein 
Schild auf den Flügeln ſind weiß, ebenſo die Außenfahnen der drei äußerſten Schwanz— 
federn. Das Winterkleid ähnelt dem Gefieder des Weibchens. Dieſes iſt in der Hauptſache 
oben braungrau, unten ſchmutzigweiß. 

Der Trauervogel bewohnt alle Länder Europas nördlich bis Großbritannien und bis 
zum mittleren Skandinavien und wandert im Winter durch Kleinaſien, Baläjtina und Nord— 
afrika bis in die Waldländer jenſeits des Wüſtengürtels. Man ſieht ihn bei uns zulande in 
allen ebenen Gegenden, wenigſtens während ſeines Zuges. 

Die Trauerfliegenfänger ſind muntere, gewandte Vögel, die während des ganzen Tages 
ſich bewegen und auch dann, wenn ſie auf einem Zweige ruhen, noch mit dem Flügel zucken oder 
mit dem Schwanze auf und nieder wippen. Nur wenn das Wetter ſehr ungünſtig iſt, ſitzen ſie 
traurig und ſtill auf einer Stelle; bei günſtiger Witterung dagegen ſind ſie ungemein heiter, 
flattern munter von Zweig zu Zweig, erheben ſich ſpielend in die Luft, necken ſich harmlos mit 
ihresgleichen, laſſen ihre ſanfte, kurz abgebrochene Lockſtimme, ein angenehmes „Pittpitt“ oder 
„Wettwett“, häufig vernehmen und begleiten jeden Laut mit einer entſprechenden Flügel- und 
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Schwanzbewegung. Im Frühjahr ſingt das Männchen fleißig und gar nicht ſchlecht. Der ein— 
fache, ſchwermütig klingende Geſang erinnert einigermaßen an den des Gartenrotſchwanzes. 
Eine Strophe, die hell pfeifend wie „wutiwutiwu“ klingt, iſt beſonders bezeichnend. Der 
Trauerfliegenfänger beginnt ſchon lange vor Sonnenaufgang, wenn die meiſten Stimmen an— 
derer Waldſänger noch ſchweigen, und wird dadurch dem, der ihn hört, um ſo angenehmer. 
Die Nahrung iſt dieſelbe wie beim Fliegenſchnäpper. Wie alle ſich viel bewegenden Vögel 
ſind die Trauerfliegenfänger ſehr gefräßig und deshalb faſt ununterbrochen in Tätigkeit. 

Laubwaldungen, in denen alte, hohe und teilweiſe hohle Bäume ſtehen, ſind ihre liebſten 
Brutorte. Sie ſuchen ſich hier eine paſſende Höhlung und füllen dieſe liederlich mit Moos 
und feinen Wurzeln aus, die innen durch Federn, Wolle, Haare eine ſorgfältig geordnete 

Fitislaubſänger, Phylloscopus trochilus Z. 5% natürlicher Größe. 

Ausfütterung erhalten. Das Gelege beſteht aus 5—7 hellblauen Eiern, die von beiden Ge— 
ſchlechtern abwechſelnd bebrütet werden. In Gegenden, in denen die Trauerfliegenfänger 
regelmäßig brüten, kann man ſie durch zweckmäßig eingerichtete Niſtkäſtchen in beſtimmten 
Gärten oder Baumpflanzungen feſthalten, und ſie werden dann oft überraſchend zahm. 

Trauerfliegenfänger werden gern im Käfig gehalten, zählen auch zu den angenehmſten 
Stubenvögeln und erfreuen ebenſowohl durch ihr zahmes und artiges Weſen wie durch 
ihren Geſang. Wenn man ſie frei im Zimmer umherfliegen läßt, ſäubern ſie es gründlich 
von Fliegen und Mücken und werden ſo zahm, daß ſie ihrem Pfleger die vorgehaltenen 
Fliegen aus der Hand nehmen. 

Es folgt nun eine Reihe von kleinen, geſtreckt gebauten Singvögeln, die man früher als 
die beſondere Familie der „Grasmücken“ ſyſtematiſch umgrenzen zu können glaubte, die aber 
nach dem hier zugrunde liegenden Syſtem der Familie der Fliegenfänger als verhältnismäßig 
geſchloſſene Gruppe einzuordnen iſt. Sie haben einen ſchlanken, pfriemenförmigen, auf dem 
Firſte bis zur leicht ſeitlich ausgewölbten Spitze gekrümmten Schnabel, kurze oder höchſtens 
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mittelhohe Füße, deren Läufe vorn mit geteilten Schildern bekleidet ſind, und ſeidenweiches 
Gefieder. Die Alten find auf der Anterſeite lebhafter gefärbt als die ſonſt gleichfarbigen Jungen. 

Die ſogenannten Grasmücken ſind in ihrem Vorkommen auf die Alte Welt beſchränkt. Brü- 
tende Arten finden ſich nordwärts bis zum Polarkreis. Die Grasmücken herbergen im Walde wie 
in einzelnen Gebüſchen, in der hochſtämmigen Heide wie im Röhricht oder Ried; fie beleben da— 
her die verſchiedenſten Ortlichkeiten, und zwar, ihrer hohen Begabung entſprechend, meiſt in 
höchſt anmutiger Weiſe. Munter und tätig, bewegungsluſtig und unruhig, durchſchlüpfen und 
durchkriechen ſie die dichteſten Beſtände der verſchiedenartigſten Gewächſe mit unübertrefflicher 
Gewandtheit. Sie beherrſchen das Gezweig der Bäume ebenſo wie das verfilzte Buſchdickicht 
und das dichteſte Ried; ſie laufen zum Teil ebenſogut, wie ſie ſchlüpfen, und fliegen, wenn auch 
nicht gerade ausgezeichnet, ſo doch meiſt recht leidlich, gefallen ſich ſogar in Flugkünſten 
mancherlei Art. Weitaus die meiſten zählen zu den trefflichſten Sängern, die wir kennen; ein— 
zelne ſind wahre Meiſter in dieſer Kunſt. Auch ihre höheren Fähigkeiten müſſen als wohl— 
entwickelt bezeichnet werden. Die Jungen werden ausſchließlich mit Inſekten aufgefüttert, 
und dieſe ſind auch die Hauptnahrung der alten Vögel. Doch werden allerlei Beeren und 
andere Früchte von den meiſten Arten, wenigſtens zu gewiſſen Zeiten, nicht ganz verſchmäht. 

Zur Gattung der Laubſänger (Phylloscopus Boie) gehören kleine Arten, die quer durch 
die kälteren und gemäßigten Gegenden der Alten Welt vom Atlantiſchen zum Stillen Ozean 
verbreitet ſind und die Neue Welt im Nordweſten in einer Art betreten. Sie haben ſchwachen, 
an der Wurzel etwas verbreiterten, im übrigen pfriemenförmigen, vorn zuſammengedrückten 
Schnabel, mittellange, ſchwache, kurzzehige Füße, ziemlich lange Flügel, mäßig langen Schwanz 
und ein lockeres, bei beiden Geſchlechtern im ganzen ſehr übereinſtimmend gefärbtes Federkleid. 

Innerhalb der Grenzen unſeres Vaterlandes wohnen vier Arten, deren Lebensweiſe in 
allen Hauptzügen ſo übereinſtimmt, daß ich ſie gemeinſchaftlich abhandeln darf. Es ſind der 
Waldlaubſänger, Fitislaubſänger, Weidenlaubſänger und Berglaubſänger. Die Färbung 
ihres Gefieders iſt ziemlich übereinſtimmend. Die Oberſeite iſt bei allen in der Hauptſache 
olivenfarbig, die Unterjeite nach hinten weiß, Schwung- und Schwanzfedern find olivenbraun, 
außen ſchmal grün und innen weiß geſäumt. Die unterſcheidenden Merkmale der Arten 
ſollen im folgenden hervorgehoben werden. 

Die ſchönſte und größte Art iſt der Waldlaubſänger, Phylloscopus sibilator Dbechst. 
Seine Länge beträgt 12 em. Die Oberteile ſind hell olivengrün, ein bis auf die Schläfen 
reichender Augenſtreifen, Kopfſeiten, Kinn und Kehle, Kropf und untere Flügeldecken blaßgelb. 

Die faſt allerorten in Deutſchland gemeinſte Art der Gattung iſt der 11 em lange Fitis— 
laubſänger, Phylloscopus trochilus ZA Seine Oberteile find olivenbraungrün gefärbt, der 
Bürzel iſt grün, die Kehlgegend blaßgelb, ein Augenſtreifen ebenfalls blaßgelb und ein 
Zügelſtreifen bräunlich. 

In einzelnen Teilen unſeres Vaterlandes iſt der Weidenlaubſänger, Phylloscopus 
collybita Vieill., häufiger als der Fitis. Er beſitzt eine lebhaft olivengrünlichbraune Ober— 
ſeite, blaß olivengelblichbraune Kehlgegend, einen blaßgelben Augenſtreifen und braunen 
Zügelſtreifen. Die Länge iſt 11 em. 

Der Berglaubſänger endlich, Phylloscopus bonellii Vieill., iſt ebenſo groß wie der 
Fitis, oberſeits aber düſter olivenbraun, auf dem Bürzel lebhaft olivengelb, die Ohrgegend 
fahl roſtbräunlich, die ganze Anterſeite weißlich, ſeitlich ſchwach roſtfahl verwaſchen, das 
untere Flügeldeckgefieder ſchwefelgelb; ein Augenſtrich und der Zügel ſind weißlich. 

Von unſeren deutſchen Laubſängern trifft zuerſt, meiſt ſchon um die Mitte des März, 
der Weidenlaubſänger, ſpäter, gegen Ende März oder Anfang April, der Fitislaubſänger 
und in der letzten Hälfte des April endlich der Waldlaubſänger ein, um bis zum Auguſt 
oder Anfang September in unſeren Wäldern zu verweilen, wogegen der Fitislaubſänger 
oft bis Ende September bei uns bleibt und der Weidenlaubſänger Ende September oder 

erſt im Oktober von uns wegzieht. Der Berglaubſänger, ein Alpenvogel, der innerhalb 
der Grenzen unſeres Vaterlandes nur Schwaben und Bayern bewohnt, erſcheint noch ſpäter 
als ſeine Verwandten und verläßt ſein Brutgebiet bereits im Auguſt wieder. 

Alle dieſe Laubſänger ſind Bewohner des Waldes. Sie ſind faſt ununterbrochen in 

Bewegung, indem ſie bald geſchickt durch Zweige ſchlüpfen, bald einer Zweigſpitze zufliegen 
und flatternd vor ihr halten, um ein Kerbtier wegzunehmen, bald ſingend einem anderen 
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Baume zuſtreben. Selbſt wenn ſie wirklich einmal auf einer Stelle ſitzen, wippen ſie wenigſtens 
mit dem Schwanze. Ihr Flug iſt flatternd und etwas unſicher; auch beim Durchmeſſen 
weiterer Strecken beſchreiben ſie eine unregelmäßige, aus längeren und kürzeren Bogen zu— 
ſammengeſetzte Schlangenlinie. Nicht umſonſt heißt der Waldlaubſänger auch „der ſchwir— 
rende“; denn die Hauptſtrophe ſeines Liedes iſt in der Tat kaum mehr als ein Schwirren, 

Fitis beſteht nur aus einer Reihe ſanfter Töne, die wie „hüid hüid hoid hoid hoid haid“ 
klingen. Alle Arten ſingen, ſolange die Brutzeit währt, außerordentlich eifrig, blähen dabei 
die Kehle auf, ſträuben die Scheitelfedern, laſſen die Flügel hängen, zittern vielleicht auch 
mit ihnen, beginnen ſchon am früheſten Morgen und hören erſt nach Sonnenuntergang auf. 

1 Goldhähnchenlaubſänger, Phylloscopus supereiliosus Gm.; 2 Sommergoldhähnchen, Regulus ignicapillus 
Temm. (S. 605); 3 Wintergoldhähnchen, Regulus regulus L. (S. 604). ½ natürlicher Größe. 

Alle Laubſänger bauen mehr oder weniger kunſtvolle, backofenförmige, verhältnismäßig 
große Neſter auf oder unmittelbar über dem Boden. Um den Bau zuſtande zu bringen, 
beginnen die weiblichen Laubſänger, wie mein Vater beim Fitis beobachtete, damit, die 
Vertiefung des Bodens auszuhöhlen, in der das Neſt ſtehen ſoll, ziehen, oft mit großer An— 
ſtrengung, die Gras- und Moosjtengel aus und bearbeiten die Stelle mit dem Schnabel jo 
lange, bis ſie den Grund halbkugelförmig ausgegraben haben. Jetzt erſt gehen ſie zum 
Herbeitragen und Ordnen der Niſtſtoffe über, betätigen hierbei aber, obgleich ſie nur in den 
Morgenſtunden daran arbeiten, ſo viel Fleiß und Eifer, daß das Ganze binnen wenigen 
Tagen vollendet iſt. Während der Arbeit ſuchen ſie ſich und das Neſt ſorgfältig zu verbergen, 
rupfen in ziemlicher Entfernung davon Moos und Gras aus, fliegen damit auf hohe, nahe 
beim Neſte ſtehende Bäume und kommen erſt von dieſen zur Niſtſtelle herab. 

Das Gelege zählt beim Waldlaubſänger, beim Fitis und beim Weidenlaubſänger 5 —7, 
beim Berglaubſänger 4—5 Eier, die auf weißem Grunde rot gefleckt ſind. Beide Geſchlechter 
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brüten abwechſelnd, das Männchen jedoch nur während der Mittagsſtunden, auch nicht ſo 
hingebend wie das Weibchen, das ſich faſt mit Händen greifen oder tatſächlich ertreten läßt, 
bevor es wegfliegt, und, wenn es endlich entſchlüpft, in kriechender Weiſe dicht über dem 
Boden dahinfliegt, falls aber bereits Junge im Neſte liegen, unter allerlei mit kläglichem 
Schreien begleiteten Liſten und Verſtellungskünſten flüchtet. Nach einer Brutzeit von höch— 
ſtens 13 Tagen kriechen die Jungen aus; ebenſoviele Tage ſpäter ſind ſie erwachſen, noch 
einige Tage darauf ſelbſtändig geworden, und nun entſchließen ſich Fitis und Weidenlaub— 
ſänger auch wohl, zum zweiten Male zu brüten. 

Den behaarten und befiederten Räubern, die kleinen Vögeln insgemein nachſtellen, geſellen 
ſich als Feinde der Laubſängerbrut Mäuſe, Waldſpitzmäuſe, vielleicht auch Schlangen und 
Eidechſen; mehr aber als durch alles dieſes Gezücht ſind die Jungen durch länger anhaltende 
Platzregen gefährdet. Der Menſch verfolgt die munteren und liebenswürdigen Vögel nur in 
Italien, Südfrankreich und Spanien, um auch ſie für die Küche zu verwerten. Im Käfig 
ſieht man Laubſänger ſelten, obwohl ſie ſich recht gut für die Gefangenſchaft eignen. 

Unbemerkt oder unerkannt durchwandert wohl alljährlich ein dem fernen Oſtaſien 
angehöriger Laubſänger unſer Vaterland: der Goldhähnchenlaubſänger, wie ich ihn 
nennen will, Phylloscopus superciliosus @m. Er iſt auf der Oberſeite matt olivengrün, auf 
der Unterſeite weiß, am Kropf und an den Körperſeiten zart grünlichgelb; über dem Auge 
zieht ſich ein ziemlich breiter blaßgelber Streifen hin, über die Flügel verlaufen zwei blaßgelbe 
Querbinden. Die Länge beträgt 9—10 em. 

Der Goldhähnchenlaubſänger brütet in Nordſibirien und hoch in den Gebirgen Süd— 
ſibiriens. Nach mündlicher Mitteilung Gätkes ſieht man ihn faſt alljährlich auf Helgoland, 
und die Annahme dieſes ſcharfen Beobachters, daß der Vogel in jedem Jahre durch Deutſch— 
land wandere, erſcheint gerechtfertigt. In der Tat hat man unſeren Laubſänger in den ver— 
ſchiedenſten Teilen Deutſchlands erbeutet. Gätke hebt hervor, daß Weſen und Betragen mit 
dem Auftreten und Gebaren anderer Laubſängerarten übereinſtimmen. 

Bei den neun Arten der Heuſchreckenſchilfſänger (Locustella Kaup) iſt der Leib 
ſchlank, ſeitlich zuſammengedrückt, der Schnabel breit, gegen die Spitze hin pfriemenförmig, 
der Fuß ziemlich hoch und langzehig, der Flügel kurz und abgerundet, der Schwanz mittel— 
lang, breit und abgeſtuft, ſein Unterdeckgefieder ſehr lang, meiſt über die äußerſten Steuer— 
federn hinausragend, das übrige Gefieder weich und fein, ſeine Färbung ein düſteres 
Bräunlichgrün mit dunklerer Fleckenzeichnung auf dem Rücken und auf der Oberbruſt, was 
beim Aufenthalt auf dem Boden eine vorzügliche Schutzfärbung darſtellt. 

Als Urbild der Gattung darf der Feldſchwirl, Schwirl, Buſch- und Heuſchrecken— 
rohrſänger, Locustella naevia Bodd., gelten. Seine Länge beträgt 13,5 em. Das Ge— 
fieder iſt auf der Oberſeite olivenbraun, auf dem Kopfe durch kleine rundliche, auf Mantel 
und Schultern durch breite pfeilförmige braunſchwarze Flecke gezeichnet; die Unterteile ſind 
fahl roſtgelb, vorn ins Weißliche ziehend, der Kropf mit feinen dunklen Schaftſtrichen ge— 
zeichnet. Im Herbſtkleide iſt die Unterſeite gelblicher, im Jugendkleide die Bruſt gefleckt. 

Von Großbritannien, Schweden und Rußland an verbreitet ſich der Feldſchwirl über 
ganz Witteleuropa und überwintert im Süden unſeres Erdteiles oder in Nordoſtafrika. Er 
bewohnt die Ebenen, findet ſich aber keineswegs überall, ſondern nur ſtellenweiſe hier und 
da ſehr häufig, an anderen Orten, zumal im Gebirge, gar nicht. In Deutſchland erſcheint 
er um Witte April und verweilt hier bis Ende September; er nimmt ſeinen Aufenthalt 
ebenſowohl in großen Sümpfen wie auf kleineren, mit Weidengebüſch bewachſenen Wieſen, 
im Walde nicht minder als auf Feldern. Hier entfernt er ſich nicht vom Waſſer, dort lebt 
er auf trockenem Boden; hier bevorzugt er Seggengräſer, dort niedriges, dichtes Buſchholz 
und Dornengeſtrüpp. Eine Ortlichkeit, die ihm hundert- und tauſendfach Gelegenheit bietet, 
ſich jederzeit zu verbergen, ſcheint allen ſeinen Anforderungen zu entſprechen. 

„Hat man je Gelegenheit gehabt“, jagt Graf Wodzicki, „dieſe Vögel beim Neſte zu 
beobachten, wie ſie emſig hin und her laufen auf naſſem Boden, ſelbſt kleine, mit ſeichtem 
Waſſer bedeckte Strecken überſchreiten, wie ſie im Waſſer, ohne ſich aufzuhalten, die auf 
ihrem Wege ſich vorfindenden Inſekten erhaſchen, ſie in größter Eile den Jungen zutragen 
und wieder fortrennen, wie ſie auf die Graskaupen ſpringen, ein paarmal ſchwirren und dann 
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wieder eifrig ſuchen; hat man ſie endlich mit ausgeſtrecktem Halſe und aufgeblaſener Kehle beim 
Singen geſehen, ſo wird man gewiß an die Waſſerralle denken.“ Wit dieſer Schilderung des 
Gebarens ſtimmen alle Beobachter überein. Im Fluge ähnelt der Schwirl ſeinen Familien— 
genoſſen: er erhebt ſich ſelten zu nennenswerter Höhe über den Boden, flattert vielmehr meiſt 
in gerader Linie, anſcheinend unſicher und unregelmäßig, dahin und wirft ſich nach Art 
ſeiner Verwandten plötzlich ſenkrecht in das dichte Pflanzengewirr unter ihm herab. 

Mehr als irgendeine andere Eigenſchaft zeichnet den Schwirl und ſeine Gattungs— 
genoſſen ein abſonderlicher Geſang aus. Dieſer beſteht nämlich nur in einem einzigen wechſel— 
loſen, langgezogenen, ziſchenden Triller, dem Schwirren vergleichbar, das die großen Heu— 
ſchrecken mit den Flügeln hervorbringen, und dem der Vogel ſeinen Namen verdankt. Es 
klingt, durch Buchſtaben ausgedrückt, etwa wie „ſirrrrr“ oder „ſirrlrlrlrl“. „Ganz ſonder— 
bar iſt es mir vorgekommen“, ſagt Naumann, „daß man dieſes feine Geſchwirr, das 
in der Nähe gar nicht ſtark klingt, ſo weit hören kann. Ein gutes Ohr vernimmt es an ſtillen 
Abenden auf tauſend Schritt und noch weiter ganz deutlich. Gewöhnlich ſchwirrt der merk— 
würdige Sänger ſeine Triller faſt eine Minute lang in einem Atem weg, ohne einmal 
abzuſetzen; wenn er aber recht eifrig ſingt, jo hält er ohne Unterbrechung oft 2 Minuten 
aus, wie ich es mit der Uhr in der Hand öfters beobachtet habe. Nach einer Unterbrechung 
von wenigen Sekunden fängt er dann wieder an zu ſchwirren, und ſo hört man ihn ſeine 
einförmige Muſik oft ſtundenlang fortſetzen. Am Brutplatze ſchwirrt der Vogel ſelten 
am Tage und noch ſeltener anhaltend. Er fängt hier erſt nach Sonnenuntergang ordent— 
lich an, ſingt immer eifriger, je mehr die Mitternacht naht, bis nach 12 Uhr, ſetzt nun 
eine gute Stunde aus, beginnt wieder und treibt es ebenſo eifrig wie vor Mitternacht bis 
zum Aufgang der Sonne. Hat das Weibchen erſt Neſt und Eier, ſo ſingt das Männchen 
am Tage gar nicht mehr, ſondern bloß in mitternächtlicher Stille oder früh, wenn der Mor— 
gen kaum zu grauen anfängt. Solange der Schwirl noch keinen feſten Wohnſitz erwählt 
hat, ſingt er, während er durch die Zweige ſchlüpft, ſo daß er ſich beim Schluſſe ſeines 
Trillers oft fünfzig Schritt von dem Orte, wo er anfing, entfernt hat; am Brutplatze hingegen 
ſitzt er häufig ſtundenlang an einer Stelle oder klettert höchſtens an einem Halme in die 
Höhe oder auf einem Zweige hinaus und wieder zurück.“ Der Geſang verrät den Schwirl 
jedem aufmerkſamen Beobachter. „Der wunderliche Sänger“, ſagt Hansmann, „hat die 
größere oder geringere Stärke des Tones ganz in ſeiner Gewalt. Nähert man ſich einem 
ſolchen, der auf einem vereinzelten Wieſenbuſche ſitzt, ſo ſchweigt er plötzlich. Man ſteht 
ſtill, fünf, zehn Minuten lang wartend, da beginnt das Schwirren wieder, ſcheint aber aus 
einer ganz anderen Richtung herzukommen oder aber iſt jo leiſe und gedämpft, daß man über 
die Entfernung des ſingenden Vogels vollſtändig irre werden möchte. Zuweilen ſchweigt der 
Schwirl viele Tage, faſt wochenlang, hartnäckig; dann wieder läßt er ſich nur des Vormittags 
oder des Mittags oder des Abends, am regelmäßigſten aber immer in den Nachtſtunden 
hören. Er ſchweigt bei Sonnenſchein und ſchwirrt bei Regen und heftigen Stürmen.“ 

Das Neſt des Schwirls ähnelt dem einer Grasmücke und ſteht ausnahmslos auf dem 
Boden. Nach einer Brutzeit von etwa 14 Tagen ſchlüpfen die 5—7 Jungen aus, wachſen 
raſch heran, verlaſſen, wenigſtens bei Störung, das Neſt, ehe ſie vollſtändig flügge ſind, 
und verſchwinden dann, mäuſeartig rennend, in dem benachbarten Pflanzendickicht. 

Die Gattung der Rohrſänger (Acrocephalus Naum.), die in zahlreichen Arten vorzugs— 
weiſe den Norden der Alten Welt bevölkert, kennzeichnet ſich durch ſchlanken Leib, geſtreckten, 
flachſtirnigen Kopf, verhältnismäßig ſtarken, gegen die Spitze ſeitlich zuſammengedrückten, 
pfriemenförmigen Schnabel, hochläufige, kräftige Füße mit dicken Zehen und großen, ſcharf ge— 
krümmten Nägeln, kurze, abgerundete Flügel, mittellangen Schwanz und glattes, etwas hartes 
Gefieder von bräunlicher, Ried und Röhricht angepaßter Färbung. Die Maufer iſt doppelt. 

Weſen und Gebaren dieſer ſehr eigenartigen Vögel entſprechen ihren Aufenthaltsorten. 
Sie hauſen ſtets am Boden und betätigen hier alle Eigenſchaften, die ſolche Lebensweiſe be— 
dingt. Hochbegabt nach jeder Richtung hin, zeichnen ſie ſich auch durch ihre Geſänge aus, 
von denen Sumpf und Waſſer eigenartig widerhallen. Ihre Nahrung ſuchen und finden ſie 
am Boden und hart über dem Waſſer, an den Pflanzen, zwiſchen deren Dickicht ſie wohnen; ihr 
meiſt kunſtvolles Neſt legen ſie ebenfalls hier an. 
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Die größte und bekannteſte Art der Gattung iſt der Droſſelrohrſänger, auch Waſſer— 
nachtigall, Schlotengatzer, Rohrſproſſer, Rohrvogel, Rohrſchliefer, Rohrſper— 
ling, Kohr-, Bruch- und Weidendroſſel genannt, Acrocephalus arundinaceus L. Das 
Gefieder iſt oberſeits lebhaft roſtgelblich-olivenbraun, unterſeits roſtgelblich-weiß, auf der Kehle 
und Bruſtmitte lichter; auf dem Zügel ſteht ein dunkler Fleck, darüber ein wenig hervortreten— 
der gelblichweißer Augenbrauenſtreifen; die dunkelbraunen Schwungfedern ſind innen roſt— 
fahl, die Steuerfedern am Ende verwaſchen fahlweißlich geſäumt. Die Länge beträgt 20 em. 

Mit Ausnahme Großbritanniens bewohnt der Droſſelrohrſänger vom ſüdlichen Schwe— 
den an abwärts alle ebenen Gegenden des gemäßigten und ſüdlichen Europas ſowie Weſt— 
aſien und Nordweſtafrika und beſucht im Winter den größten Teil Afrikas, bis in die Kap— 
länder vordringend. Kaum jemals verläßt er das Röhricht, fliegt ſelbſt auf der Reife ſtets 

Droſſelrohrſänger, Acrocephalus arundinaceus Z. 1½ natürlicher Größe. 

von Gewäſſer zu Gewäſſer. Am Brutorte erſcheint er früheſtens gegen Ende des April und 
verweilt höchſtens bis Ende September in der Heimat. 

Sofort nach ſeiner Ankunft im Frühjahr vernimmt man ununterbrochen, vom früheſten 
Morgen bis zum ſpäten Abend, während der erſten Zeit ſeines Hierſeins ſogar zu allen Stun— 
den der Nacht, den lauten, weit ſchallenden, aus vollen, ſtarken Tönen zuſammengeſetzten, 
in mehrere mannigfach abwechſelnde Strophen gegliederten Geſang der Männchen. Diejem 
meint man es anzumerken, daß der Vogel in der Nachbarſchaft der Fröſche lebt, denn der 
Geſang erinnert ebenſoſehr an das Knarren und Quaken dieſer wie an das Lied eines Vogels. 
Sanft flötende Töne ſind unſerem Sänger fremd: das ganze Lied iſt nichts anderes als ein 
Geknarr oder ein Quaken. „Dorre dorre dorre, karre karre karre, kerr kerr kerr, kei kei kei kei, 
karre karre karre, kitt“ ſind die wichtigſten und weſentlichſten Teile dieſes Liedes, wonach die 
Holländer den Vogel den „Kerrekiet“, die Leute am Niederrhein aber „Kärrekiek“ nennen. 
Und dennoch ſpricht der „Geſang“ an. Es liegt etwas Gemütliches in jenen Lauten, etwas 
Luſtiges in der Art und Weiſe, wie ſie vorgetragen werden. Da man dort, wo ſie erklingen, 
auf anderen Vogelgeſang kaum rechnen darf, vielmehr gewöhnlich nur die Stimmen der 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 31 
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Waſſervögel, das Schnattern der Gänſe und Enten, das Quaken der Reiher, das Knarren der 
Rohrhühner vernimmt, ſtellt man freilich auch beſcheidene Anforderungen und wird zu mildem 
Urteil geneigt. Ich muß geſtehen, daß der Geſang der Rohrdroſſel mich von jeher außerordent— 
lich angezogen hat. Hört man ihn in der Nacht, jo hat er nach Harterts Empfindung ſogar etwas 
Großartiges, Bezauberndes. Dem Männchen iſt es Ernſt mit ſeinem Singen: es gebärdet ſich, 
als ob es mit einer Nachtigall wetteifern wolle. Hoch aufgerichtet, mit hängenden Flügeln und 
ausgebreitetem Schwanze, dick aufgeblaſener Kehle, den Schnabel nach oben gewendet, ſitzt es 
auf ſeinem ſchwankenden Halme, ſträubt und glättet abwechſelnd die Scheitelfedern, auch wohl 
das übrige Gefieder, ſo daß es viel größer erſcheint als ſonſt, und quakt ſeine Weiſe fröhlich in 
die Welt hinaus. In Mecklenburg hat das Volk der ſonderbaren Melodie einen entſprechenden 
Text untergelegt: „Korl, Korl, Korl, Korl! Kikik! Kikik! — Wecker, wecker, wecker, wecker? — 
De Dick, de Dick, de Dick!“ (Karl, Karl, guck, guck! — Welcher, welcher? — Der Dicke, der Dicke!) 

Die Rohrdroſſel brütet, wie alle ihre Verwandten, erſt wenn das neu aufſchießende 
Röhricht die nötige Höhe erlangt hat, alſo früheſtens Ende Mai, meiſt erſt um Mitte Juni, 
gewöhnlich geſellig auf einem Brutplatze, auch wenn dieſer nur ein kleiner Teich iſt. Das 
Neſt ſteht immer auf der Waſſerſeite des Röhrichts und nie tief im Rohre, im Gegenteil oft 
ſehr frei, faſt immer über dem Waſſer und an oder richtiger zwiſchen zwei bis vier, ſeltener 
bis ſechs und noch mehr Rohrſtengeln, die in ſeine Wandungen eingewoben ſind oder dieſe 
durchbohren, regelmäßig in einer Höhe, bis zu der das Waſſer nicht emporſteigt, auch wenn es 
ungewöhnlich anſchwellen ſollte. Ausnahmsweiſe, und nicht immer durch Wohnungsnot ver— 
anlaßt, brütet der Droſſelrohrſänger auch außerhalb des Röhrichts, in Gebüſchen oder hohen 
Teichbinſen, ſogar auf Weiden und anderen Bäumen, bis faſt 3 m hoch über dem Boden, 
ebenſo wie er ſich an verſchiedene Verhältniſſe, beiſpielsweiſe hart an ſeinen Brutplätzen 
vorüberraſſelnde Eiſenbahnzüge, leicht gewöhnt. Das Neſt ſelbſt iſt viel höher als breit, dick— 
wandig und der Rand ſeiner Mulde einwärts gebogen. Die Wandungen beſtehen aus dürren 
Grasblättern und Halmen, die nach innen feiner werden und mit einigen Würzelchen oder 
anderen faſerigen Stoffen die Ausfütterung bilden. Die 4—5 Eier, die auf bläulichem oder 
graugrünlichweißem Grunde mit ſehr dunkel olivenbraunen, aſchgrauen und ſchieferfarbigen 
Flecken, Punkten und Schmitzen faſt gleichmäßig bedeckt find, werden 14—15 Tage eifrig be— 
brütet. Naht ſich ein Störenfried dem Neſte, ſo kommen die Vogeleltern bis auf wenige 
Schritte heran, verſtecken ſich und erſcheinen abwechſelnd vor ihm, umfliegen ihn auch wohl 
mit kläglichem Geſchrei, ſind aber ſo empfindlich gegen derartige Störungen, daß ſie in der 
Regel noch wenig bebrütete Eier verlaſſen, wenn man das Neſt wiederholt beſucht. Die 
Jungen werden mit Inſekten großgefüttert, von den Alten treu gepflegt und vor Gefahr 
gewarnt, auch nach dem Ausfliegen noch lange geleitet. 

Gefangene Rohrdroſſeln find angenehme, obſchon ziemlich hinfällige Zimmergenoſſen, 
halten ſich aber, wenn ſie ſich einmal an das Stubenfutter gewöhnt haben, glatt und nett, 
erfreuen durch ihre außerordentliche Behendigkeit und Gewandtheit, durch ihr geſchicktes 
Klettern, ſingen auch recht eifrig und können mit der Zeit ſehr zahm werden. Um ſie zu fangen, 
ſtellt man meterhohe Stöcke mit Querſproſſen und Schlingen in das Röhricht. 

Ein Abbild des Droſſelrohrſängers im kleinen iſt der Teichrohrſänger oder Kleine 
Rohrſperling, Acrocephalus streperus Vieill. Die Oberteile find warm iſabellbraun, nicht 
ins Olivenfarbene ziehend, Bürzel und Oberſchwanzdecken lebhafter gefärbt, Zügelſtreifen, 
Hals- und Körperſeiten lebhaft roſtgelb. Die Länge beträgt 13 em. 

Der Teichrohrſänger verbreitet ſich über ganz Europa und Weſtaſien und durchwandert 
im Winter ganz Afrika, bis zum Kap der Guten Hoffnung vordringend. In Deutſchland 
bewohnt er ähnliche Gegenden wie ſein größerer Verwandter, iſt aber weiter verbreitet als 
dieſer, dehnt ſein Wohngebiet mehr und mehr aus, nimmt zugleich an Menge merklich zu. Auch 
er wohnt meiſt in der Nähe des Waſſers und im Rohre, ſiedelt ſich jedoch häufiger als der 
Droſſelrohrſänger ebenſo in benachbarten Gebüſchen an, beſucht überhaupt dieſe und ſelbſt 
Bäume nicht ſelten. In Weſen und Eigenſchaften, Neſtbau und Brutpflege erinnert er in 
jeder Beziehung an ſeinen größeren Verwandten; ſelbſt ſein Lied hat mit deſſen Geſang die 
größte Ahnlichkeit, nur daß es ſich in höherer Tonlage bewegt. Es kann durch die Silben 
tiri tiri tiri, tir tir tir, zeck zeck zeck zeck, zerr zerr zerr, tiri tiri, dſcherk dſcherk dſcherk, heid Heid, 
hid, trett trett trett“ ausgedrückt werden. 
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Dem Teichrohrſänger täuſchend ähnlich, in der Lebensweiſe jedoch durchaus verſchieden, 
iſt der nur wenig größere Sumpfrohrſänger, Acrocephalus palustris Becht. Hinſichtlich 
der Färbung beſteht der einzige Unterſchied zwiſchen ihm und jenem darin, daß die Ober— 
ſeite olivengrüngrau, nicht aber roſtbräunlich überhaucht und der Bürzel ſtets der übrigen 
Oberſeite gleichgefärbt iſt. 

Das Verbreitungsgebiet deckt ſich ungefähr mit dem des vorigen. Als ſelbſtändige Art 
gibt er ſich nicht allein durch die hervorgehobenen Merkmale, ſondern auch durch ſeinen 
Aufenthaltsort und wundervollen Geſang zu erkennen. Er bezieht ſofort nach ſeiner An— 
kunft, die früheſtens Anfang Mai erfolgt, niedriges, ſumpfiges Gebüſch an Fluß- und Bach— 
ufern, Waſſergräben, Seen und Teichen, in deſſen Nähe Schilf und andere Waſſerpflanzen 
oder Brenneſſeln wachſen oder Viehweiden, Wieſen und Getreidefelder ſich ausdehnen. 
Von ſeinem Gebüſch aus begibt er ſich oft auf die Bäume und in die benachbarten Felder, 
namentlich in ſolche, die mit Hanf und Raps beſtanden ſind, äußerſt ſelten dagegen in das 
Rohr oder Schilf. 

Sein Lied ähnelt am meiſten dem des Gartenſängers, es iſt durchaus lieblich und zart, 
obſchon klangvoll und kräftig. Trotz dieſer Eigenſchaften erkennt man jedoch, laut Altum, 
ſofort den Kohrſänger: das „Terr zerr zirr tiri tirr“ wird bald jo, bald anders eingewoben. 
Der Hauptſache nach iſt der Geſang eine Miſchung von einem Dutzend und mehr Vogel— 
geſängen und -ſtimmen. Einer der beſten Sänger, dem Liebe oft bei Gera gelauſcht hat, 
verflocht in ſeinen Geſang die Rufe und Strophen von nicht weniger als 19 anderen Vogel— 
arten. Gefangene laſſen ſich leicht eingewöhnen und entzücken durch ihren unvergleichlichen 
Geſang jeden wahren Tierfreund. 

Bei dem 13 em langen Uferſchilfſänger, Acrocephalus schoenobaenus L., ſind die 
Oberteile fahlbräunlich, Bürzel und Oberſchwanzdecken roſtbräunlich, Mantel und Schultern 
mit verwaſchenen dunklen Schaftſtrichen gezeichnet; die Kopfſeiten ſind mit einem breiten 
gelblichweißen Augenbrauenſtreifen, die Zügel mit einem durchs Auge verlaufenden, ſchmalen 
ſchwärzlichen Strich geziert. i 

Vom 70. Breitengrade an nach Süden verbreitet ſich der Uferſchilfſänger über ganz 
Europa und Weſtaſien. Er bewohnt vorzugsweiſe das Ried und nicht das Röhricht. Rohr— 
teiche und Gebüſche oder in Afrika die mit Halfa beſtandenen dürren Ebenen beſucht er nur 
während ſeiner Winterreiſe. Er übertrifft als Schlüpfer alle bisher genannten Arten und 
kommt hierin den Heuſchreckenſängern vollſtändig gleich. Mit mäuſeähnlicher Gewandtheit 
bewegt er ſich in dem Pflanzendickicht oder auf dem Boden. Dies gewährt ihm ſo vollſtän— 
dige Sicherheit, daß der Vogel durchaus nicht ſcheu iſt, einen ſich nahenden Menſchen gar 
nicht beachtet, in 10 Schritt Entfernung von ihm auch wohl die Spitze eines Buſches erklettert 
und von dort aus unbeſorgt ſein Lied zum beſten gibt und ebenſo plötzlich wieder erſcheint, 
wie er aus irgendwelchem Grunde in der Tiefe verſchwand. Der Geſang iſt ſehr angenehm, 
durch einen langen, flötenartigen, lauten Triller, der oft wiederholt wird, ausgezeichnet, dem 
Liede anderer Rohrſänger zwar ähnlich, aber auch wieder an das der Bachſtelze oder der 
Kauchſchwalbe erinnernd, feine Abwechſelung überhaupt jo groß, daß man ihn dem Geſange 
einzelner Grasmückenarten gleichſtellen darf. Wenn das Weibchen brütet, ſingt das Männ— 
chen zu allen Tageszeiten ſehr eifrig, am meiſten in der Morgendämmerung, aber auch in 
hellen Nächten, und belebt dann in anmutender Weiſe Gegenden, in denen man ſonſt kaum 
Klang und Sang vernimmt. Je eifriger es wird, um ſo mehr ändert es ſein Betragen. Wenn 
es recht im Feuer iſt, gebärdet es ſich jo, daß der Ungeübte es kaum für einen Rohrſänger 
halten kann; denn es fliegt jetzt, zumal bei ſchönem Wetter um die Wittagszeit, ſehr häufig 
mit langſamen Flügelſchlägen von ſeinem Sitzpunkte aus in ſchiefer Richtung ſingend in die 
Höhe und ſchwebt, die Schwingen ſo hoch gehalten, daß die Spitzen ſich oben berühren, lang— 
ſam wieder herab oder ſtürzt ſich hernieder, dabei aber immer aus voller Kehle ſingend und 

ſich noch außerdem ballartig aufblähend. 

Die acht Arten von Gartenſängern oder Baſtardnachtigallen (Hippolais Brehm) 
ſind über Europa, Aſien und Afrika verbreitete Grasmücken mit großem, flachem und breitem 
Schnabel, der an den Schneiden ſcharf, jedoch kaum eingezogen iſt, kräftigen Füßen, mäßig 
langen Flügeln und mittellangem oder kurzem Schwanze. Die Mauſer iſt doppelt. 

3 
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Der Gartenſänger, auch Gartenlaubvogel, Gelber Spötter, Hagſpatz, Baſtard— 
nachtigall, Titeritchen und Schakerutchen genannt, Hippolais ieterina Vieill., iſt auf der 
Oberſeite olivengrüngrau, auf dem Zügel und der unteren Seite blaß ſchwefelgelb, in der Ohr— 
gegend, auf den Hals- und Körperſeiten ſchwach ölgrau verwaſchen; Schwungfedern und 
Schwanzfedern find olivenbraun, auf der Außenfahne grünlich. Die Länge beträgt 14,5 em. 

Als Vaterland des Gartenſängers müſſen wir Mitteleuropa anſehen. Von hier aus ver— 
breitet er ſich nördlich, in Rußland bis Archangel, in Norwegen bis zum Polarkreis, während 
er im Süden des Erdteils durch Verwandte vertreten wird. 

Der Gartenſänger iſt weichlicher und zarter als ſeine Verwandten. Er erſcheint bei 
uns zulande erſt, wenn alle Bäume ſich belaubt haben, niemals vor Ende April, und 

— — 

Gartenſänger, Hippolais ieterina Vieill. 2½ natürlicher Größe. 

verweilt in Deutſchland höchſtens bis zu Ende Auguſt. Den Winter verbringt er im tropiſchen 
Afrika. Er wohnt gern in unmittelbarer Nähe des Menſchen und zieht Gärten und Obſt— 
pflanzungen dem Walde vor. Gärten mit Hecken und Gebüſchen, in denen Holunder, Flie— 
der-, Hartriegel- und ähnliche Geſträuche dichte und nicht allzu niedrige Beſtände bilden, 
oder Obſtpflanzungen, die von Hecken eingefaßt werden, beherbergen ihn faſt regelmäßig. 

Sein Gebiet wählt er mit Sorgfalt aus; hat er aber einmal davon Beſitz genommen, 
ſo hält er hartnäckig daran feſt und kehrt alle Sommer dorthin zurück, ſolange er lebt. Im 
Laufe des Tages iſt der Gartenſänger bald hier, bald dort, ſolange ihn nicht die Sorge um 
das brütende Weibchen oder um die Brut ſelbſt an eine beſtimmte Stelle feſſelt. Gewöhnlich 
hüpft er in dichten Bäumen umher, immer möglichſt verborgen, und es kann geſchehen, daß 
man ihn viele Minuten lang vergeblich mit dem Auge ſucht, obwohl er ſich beſtändig hören 
läßt. Gewiſſe Bäume, gewöhnlich die höchſten und belaubteſten ſeines Wohngebiets, werden 
zu Lieblingsplätzen; ſie beſucht er täglich mehrere Male, und auf ihnen verweilt er am längſten. 
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Im Sitzen trägt er die Bruſt aufgerichtet; wenn er etwas Auffälliges bemerkt, ſträubt er 
die Scheitelfedernz im Hüpfen hält er ſich wagerecht und ſtreckt dabei den Hals vor. Der 
Flug iſt raſch, gewandt und jäher Wendungen fähig. Auf den Boden herab kommt der 
Gartenſänger ſelten. Nur während des Singens verweilt er längere Zeit an ein und der— 
ſelben Stelle; ſonſt iſt er ſozuſagen beſtändig auf der Wanderung begriffen. Die Lockſtimme 
iſt ein ſanftes „Teck teck“, dem ein wohllautendes „Terüt“ angehängt wird, wenn beſonderes 
Verlangen, Eiferſucht oder Zorn, auch wohl drohende Gefahr ausgedrückt werden ſollen; 
ſeinen Ärger oder vielleicht auch ſeine Kampfesluſt pflegt der Vogel durch die Silben „hettet— 
tett“ kundzugeben. „Der Geſang iſt“, wie Hartert ſchreibt, „eine der außerordentlichſten 
Leiſtungen in der europäiſchen Vogelwelt, denn er übertrifft an Mannigfaltigkeit und Ab— 
wechſelung faſt die aller anderen Vögel: eine reiche Anzahl ſchöner flötender und zwitſchern— 
der Strophen wechſelt mit ſchnalzenden und ſchnarrenden Tönen ab, und alles dies wird 
unermüdlich, fröhlich und haſtig vorgetragen, dabei kräftig genug, ohne übermäßig laut zu 
ſein.“ Der Gartenſänger ſingt von der Morgendämmerung an bis gegen Mittag und abends 
bis Sonnenuntergang, am eifrigſten ſelbſtverſtändlich, während das Weibchen brütet oder 
wenn ein Nebenbuhler zum Kampfe auffordert, läßt ſich auch nicht jo leicht beirren. Zwei 
nebeneinander wohnende Männchen eifern ſich gegenſeitig nicht bloß zum Geſange an, ſon— 
dern raufen ſich auch ſehr oft. 

Die Hauptnahrung ſind Käferchen und andere kleine fliegende Inſekten, die von den 
Blättern abgeleſen oder aus der Luft weggefangen werden. Wenn die Kirſchen reif werden, 
beſucht der Gartenſänger die fruchtbeladenen Bäume; auch von den Johannisbeeren erhebt 
er ſeinen Zoll: irgendwie nennenswerten Schaden richtet er hierdurch aber nicht an. 

Angeſtört, brütet er nur einmal im Jahre, und zwar Ende Mai oder Anfang Juni. 
Das Neſt ſteht regelmäßig in dem dichteſten Buſche ſeines Gebietes; es iſt ein zierlicher, 
beutelförmiger, aus mancherlei Neſtſtoffen äußerſt kunſtreich und dauerhaft zuſammengefilzter 
Bau. Die 4—5 Eier ſind auf roſenrotem oder roſenrot-ölgrauem Grunde mit ſchwärzlichen 
oder rotbraunen Punkten und Aderchen gezeichnet. Männchen und Weibchen bebrüten ſie 
wechſelweiſe, zeitigen ſie innerhalb 13 Tagen und füttern die ausgeſchlüpften Jungen mit 
allerlei kleinen Inſekten auf. 

Der Gartenſänger zählt zu den hinfälligſten Stubenvögeln, verlangt die ſorgſamſte 
Pflege und ausgewählteſte Nahrung, hält aber trotzdem, zum Kummer aller Liebhaber, ſelten 
längere Zeit im Käfig aus; doch kenne ich Beiſpiele, daß einzelne mehrere Jahre ausdauerten, 
fleißig ſangen und leicht mauſerten. Solche werden ungemein zahm und zu einer wahren 
Zierde des Gebauers. Bei uns zulande verfolgt man den ebenſo munteren wie nützlichen 
Vogel nicht, ſchützt ihn eher, in einzelnen Gegenden unbedingt, und hat dadurch weſentlich 
zu ſeiner Vermehrung beigetragen. Hauskatzen werden ſeiner Brut höchſt gefährlich; ihn ſelbſt 
ſichert ſein verſtecktes Leben vor den meiſten Nachſtellungen der gewöhnlichen Feinde des 
Kleingeflügels, nicht aber vor den Netzen der auch ihm auflauernden Welſchen. 

Unter allen Gattungen der Gruppe iſt die der eigentlichen Grasmücken (Sylvia Scop.), 
deren befremdlicher Name urſprünglich „grauer Schlüpfer“ (gra smyga) bedeutet haben ſoll, 
die bekannteſte. Ihre Merkmale liegen in dem ſchlanken Bau, dem pfriemenförmigen, an der 
Wurzel noch ziemlich ſtarken, auf dem Firſte ſanft gebogenen, an der Spitze überkrümmten, 
vor ihr mit kleinem Ausſchnitt verſehenen Schnabel, den ſtarken, ziemlich kurzen Füßen, den 
mittellangen, leicht zugerundeten Flügeln, dem kurzen oder mittellangen Schwanz ſowie end— 
lich dem reichen, ſeidigweichen Federkleide. Die Geſchlechter ſind mit wenigen Ausnahmen 
etwas verſchieden, die Mauſer iſt doppelt. 

Die Grasmücken, etwa 30 Arten, bewohnen in größter Anzahl den nördlichen Gürtel 
der Alten Welt, nehmen in Laub- und Nadelwäldern, Gebüſchen und Gärten ihren Stand, 
halten ſich in der Höhe wie in der Tiefe auf, vereinigen faſt alle Begabungen ihrer Familien— 
genoſſen in ſich, fingen vorzüglich, freſſen Inſekten, Spinnen, Früchte und Beeren und bauen 
niedrig im Gebüſch kunſtloſe Neſter. 

Die größte aller in Deutſchland lebenden Arten der Gattung iſt die Sperbergras— 
mücke, Sylvia nisoria Dechst. (Abb. S. 486). Ihre Länge beträgt 18 em. Die Oberſeite 
des Gefieders iſt olivenbraungrau, Schwung- und Schwanzfedern ſind dunkelbraun; die 
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Unterjeite iſt weiß, wie geſchuppt erſcheinend durch bräunlichgraue Bogenlinien, die nur auf 
der Mitte des Unterkörpers fehlen. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch mattere Färbung, 
bräunlichere Oberſeite und nur angedeutete Bogenzeichnung. 

Vom ſüdlichen Schweden an bewohnt oder beſucht die Sperbergrasmücke Wittel- und 
Südeuropa und wandert im Winter bis ins Innere Afrikas. In einzelnen Teilen unſeres 
Vaterlandes, namentlich in den Auen und an buſchigen Ufern größerer Flüſſe, iſt ſie häufig, 
an anderen Orten, beſonders Weſtdeutſchlands, fehlt ſie ganz oder gehört wenigſtens zu 
den größten Seltenheiten. 

Auf dem Boden bewegt ſie ſich ſchwerfällig, kommt daher auch ſelten zu ihm herab, 
fliegt dagegen, obſchon ungern, recht gut und durchſchlüpft das Gezweig mit überraſchender 

1 Sperbergrasmücke, Sylvia nisoria Bechst, 2 Gartengrasmücke, Sylvia borin Bodd. (Text S. 488), 3 Platt- 

mönch, Sylvia atricapilla L. (Text ©. 487). ½ natürlicher Größe. 

Fertigkeit. Der Geſang der Sperbergrasmücke, gleichſam eine Zuſammenſetzung des Liedes 
der Garten- und der Dorngrasmücke, nach Ortlichkeit und Individuum verſchieden, iſt im 
allgemeinen wohllautend und reichhaltig, doch fällt das dieſer Grasmücke eigentümliche 
Schnarren oder Trommeln, das dem Geſange vorauszugehen pflegt, unangenehm in das 
Ohr. Wie die meiſten ihrer Verwandten iſt auch die Sperbergrasmücke ein ſehr fleißiger 
Sänger. Merkwürdig iſt, daß manche ihrer Laute verblüffend an die des Rotrückigen Würgers 
(vgl. S. 524 erinnern, beſonders der Lockruf „Tſchek“ und das ſchmetternde „Trerrrettettettett“; 
letzteres jo jehr, daß andere Käfigvögel, die M. Heinroth mit Sperbergrasmücken zuſammen— 
hielt, bei ſeinem Erklingen in größte Aufregung gerieten. 

Sofort nach der Ankunft im Frühjahr wählt ſich jedes Paar ein Gebiet und vertreibt 
daraus alle anderen, die etwa eindringen wollen. Das Neſt ſteht im Dickicht oder in großen 
Dornhecken, meiſt ziemlich gut verſteckt, in einer Höhe von 1 m und mehr über dem Boden. 
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Es wird mit Vorliebe in nächſter Nähe eines Neſtes vom Rotrückigen Würger angelegt; 
M. Heinroth äußert dazu den anſprechenden Gedanken, daß die erwähnte Ahnlichkeit in den 
Stimmen beider Vögel eine Art irreführender Schutzanpaſſung von ſeiten der Grasmücke 
ſei. Ende Mai oder Anfang Juni findet man im Neſte 5 zartſchalige, wenig glänzende Eier, 
die gewöhnlich auf graugelblichem Grunde mit hell aſchgrauen und blaß olivenbraunen 
Flecken gezeichnet find. Die Eltern bekunden am Neſte das größte Mißtrauen und verſuchen 
regelmäßig, ſich zu entfernen, wenn ſie ein Geſchöpf bemerken, das gefährlich ſcheint. Das 
Weibchen gebraucht im Notfalle die bekannte vom Inſtinkt eingegebene Liſt, ſich lahm und 
krank zu ſtellen. Nähert man ſich einem Neſte, bevor es vollendet iſt, jo verlaſſen es die Alten 
gewöhnlich ſofort und erbauen ein neues; ſie verlaſſen ſelbſt die bereits angebrüteten Eier, 
wenn ſie merken, daß dieſe von Menſchenhänden berührt wurden. 

Wie alle Grasmücken, nähren ſich auch die Sperbergrasmücken von Kerbtieren, die auf 
Blättern und in Blüten leben, zumal von Räupchen und Larven verſchiedener Arten von 
Schmetterlingen und Käfern, Spinnen und allerlei Gewürm, im Herbſt aber vorzugsweiſe 
von Beeren aller Art, im Sommer wohl auch von Kirſchen. 

Bei geeigneter Pflege gewöhnt ſich die Sperbergrasmücke im Gebauer ebenſogut und 
raſch ein wie ihre übrigen deutſchen Verwandten, iſt auch nicht anſpruchsvoller als dieſe, 
ſingt bald fleißig und wird zuletzt ſehr zahm. 

Der Plattmönch, die Mönchsgrasmücke, Mönch, Schwarzplättchen, Kardinäl— 
chen, Kloſter-oder Mönchswenzel, Sylvia atricapilla L. iſt einer der begabteſten, liebens— 
würdigſten und gefeiertſten Sänger unſerer Wälder und Gärten. Das Gefieder der Oberſeite 
iſt gräulich olivenbraun, das der Unterſeite lichtgrau, das der Kehle weißlichgrau, die Kopf— 
platte beim alten Männchen tiefſchwarz, beim Weibchen und jungen Männchen rotbraun 
gefärbt. Die Länge beträgt 15 em. 

Der Plattmönch bewohnt ganz Europa, nach Norden hin bis Nordrußland und Lapp— 
land, ſowie Weſtaſien, überwintert zum Teil ſchon in Südeuropa, dehnt aber ſeine Wande— 
rung bis Mittelafrika aus. Er trifft bei uns gegen die Witte des April ein, nimmt in Wal— 
dungen, Gärten und Gebüſchen ſeinen Wohnſitz und verläßt uns im September wieder. 

„Der Mönch“, jagt mein Vater, „iſt ein munterer, gewandter und vorſichtiger Vogel. Er iſt 
in ſteter Bewegung, hüpft unaufhörlich und mit großer Geſchicklichkeit in den dichteſten Büſchen 
herum, trägt dabei ſeinen Leib gewöhnlich wagerecht und die Füße etwas angezogen, legt die 
Federn faſt immer glatt an und hält ſich ſehr ſchmuck und ſchön. Auf die Erde kommt er ſelten. 
Sitzt er frei, und nähert man ſich ihm, ſo ſucht er ſich ſogleich in dichten Zweigen zu verbergen 
oder rettet ſich durch die Flucht. Die Jungen ſind, auch im Herbſte noch, weniger vorſichtig. 
Sein Flug iſt geſchwind, faſt geradeaus mit ſtarker Schwingenbewegung, geht aber ſelten weit 
in einem Zuge fort. Nur nach langer Verfolgung ſteigt er hoch in die Luft und verläßt den 
Ort ganz. Zur Brutzeit hat er einen ziemlich großen Bezirk und hält ſich zuweilen nicht ein— 
mal in dieſem. Bei kalter und regneriſcher Witterung habe ich die Mönche, welche unſere 
Wälder bewohnen, manchmal nahe bei den Häuſern in den Gärten gehört. Sein Lockton iſt 
ein angenehmes „Tack tack tad‘, worauf ein äußerſt ſanfter Ton folgt, welcher ſich mit Buch— 
ſtaben nicht bezeichnen läßt ... Das Männchen hat einen vortrefflichen Geſang, der an Schön— 
heit gleich nach dem Schlage der Nachtigall kommt. Die Reinheit, Stärke und das Flöten— 
artige der Töne entſchädigen den Liebhaber hinlänglich für die Kürze der Strophen.“ Hinſicht— 
lich ſeiner Nahrung unterſcheidet ſich der Plattmönch nur inſofern von anderen Grasmücken, 
als er leidenſchaftlich gern Früchte und Beeren frißt und ſie auch ſchon ſeinen Jungen füttert. 

Er brütet zweimal des Jahres, das erſtemal Anfang April bis Mai, das zweitemal im 
Juli. Das Neſt ſteht ſtets im dichten Gebüſch, da, wo der Nadelwald vorherrſcht, am häufig— 
ſten in dichten Fichtenbüſchen, da, wo es Laubhölzer gibt, hauptſächlich in Dornbüſchen ver— 
ſchiedener Art. Das Gelege zählt 4—6 Eier, die auf weißlichem, gelblichem, bräunlichem 
oder fleiſchfarbenem Grunde mit dunkleren und braunroten Flecken, Schmitzen und Punkten 
gezeichnet find. Beide Geſchlechter brüten, beide ſorgen für ihre Brut mit gleicher Hingebung, 
und beide betragen ſich bei Gefahr wie ihre Verwandten. Kommt durch Zufall die Mutter 
ums Leben, ſo übernimmt das Männchen allein die Aufzucht der Jungen. 

Des ausgezeichneten Geſanges wegen wird der Mönch häufiger als alle übrigen Gras— 
mücken im Käfig gehalten. Die vorzüglichſten Sänger ſind die aus Fichtenwäldern des 
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Gebirges ſtammenden, aber auch die im Laubholz groß gewordenen ſind Meiſter in ihrer 
Kunſt. Alle Plattmönche, ſelbſt die Wildfänge unter ihnen, werden außerordentlich zahm 
und ſind dann ihrem Herrn ſo zugetan, daß ſie ihn oft ſchon von weitem mit Geſang begrüßen 
und ſich darin nicht ſtören laſſen, ſelbſt wenn man ihren Käfig umherträgt. 

Dem Plattmönch als Sänger faſt ebenbürtig iſt die Gartengrasmücke, Sylvia borin 
Bodd. (Abb. S. 486). Das Gefieder der Oberſeite ijt olivengrau, das der Unterjeite hellgrau, 
an der Kehle und am Bauche weißlich; Schwungfedern und Schwanz ſind olivenbraun. Die 
Länge des Männchens beträgt 16 em, das gleichgefärbte Weibchen iſt bedeutend kleiner. Die 
Heimat der Gartengrasmücke iſt Mitteleuropa. Ihr Zug führt ſie nach Kleinaſien und Afrika 
bis in den Süden dieſes Erdteils. Sie trifft bei uns früheſtens Ende April ein und verläßt 
uns im September wieder. Auch ſie lebt im Laub- wie im Nadelwalde, hat aber trotzdem 
Anrecht auf ihren Namen, denn jeder buſchreiche Garten, namentlich jeder Obſtgarten, weiß 
ſie zu feſſeln. Sie treibt ſich ebenſoviel in niederen Gebüſchen wie in den Kronen mittelhoher 
Bäume umher, wählt aber, wenn ſie ſingen will, gern eine mäßige Höhe. 

„Sie iſt“, wie Naumann ſagt, „ein einſamer, harmloſer Vogel, welcher ſich durch ſtilles, 
jedoch tätiges Leben auszeichnet, dabei aber keinen der ihn umgebenden Vögel ſtört oder 
anfeindet und ſelbſt gegen die Menſchen einiges Zutrauen verrät; denn ſie iſt vorſichtig, aber 
nicht ſcheu und treibt ihr Weſen oft unbekümmert in den Zweigen der Obſtbäume, während 
gerade unter ihr Menſchen arbeiten. Sie hüpft wie die anderen Grasmücken in ſehr gebückter 
Stellung leicht und ſchnell durch die Aſte hin, aber ebenſo ſchwerfällig, ſchief und ſelten auf 
der Erde wie jene. Da ſie mehr auf Bäumen als im Gebüſch lebt, ſo ſieht man ſie auch 
öfter als andere Arten von Baum zu Baum ſelbſt über größere freie Flächen fliegen; ſie 
ſchnurrt dann ſchußweiſe fort, während ſie im Wanderfluge eine regelmäßigere Schlangen— 
linie beſchreibt.“ Die Lockſtimme iſt ein ſchnalzendes „Täck täck“. Der Geſang gehört zu den 
beſten, die in unſeren Wäldern oder Gärten laut werden. „Sobald das Männchen“, fährt 
Naumann fort, „im Frühling bei uns ankommt, hört man ſeinen vortrefflichen, aus lauter 
flötenartigen, ſanften, dabei aber doch lauten und ſehr abwechſelnden Tönen zuſammen— 
geſetzten Geſang, deſſen lange Melodie im mäßigen Tempo und meiſtens ohne Unterbrechung 
vorgetragen wird, aus dem Grün der Bäume erſchallen, und zwar vom frühen Morgen bis 
nach Sonnenuntergang, den ganzen Tag über, bis nach Johannistag. Nur in der Zeit, wenn 
das Männchen brüten hilft, ſingt es in den Mittagsſtunden nicht, ſonſt zu jeder Tageszeit faſt 
ununterbrochen, bis es Junge hat; dann macht die Sorge für dieſe öftere Unterbrechungen 
notwendig. Während des Singens ſitzt es bloß am frühen Morgen, wenn eben die Dämme— 
rung anbricht, ſonſt ſelten und nur auf Augenblicke ſtill in ſeiner Hecke oder Baumkrone, iſt viel— 
mehr immer in Bewegung, hüpft ſingend von Zweig zu Zweig und ſucht nebenbei ſeine 
Nahrung. Der Geſang hat die längſte Melodie von allen mir bekannten Grasmückengeſängen 
und einige Ahnlichkeit mit dem der Mönchsgrasmücke, noch viel mehr aber mit dem der Sperber— 
grasmücke, dem er, bis auf einen durchgehends reineren Flötenton, vollkommen gleichen würde, 
wenn in jenem nicht einige weniger melodiſche oder unſanftere Stellen vorkämen.“ 

Das Neſt der Gartengrasmücke ſteht bald tief, bald hoch über dem Boden, zuweilen in 
niederen Büſchen, oder auch auf kleinen Bäumchen, bei großer Wohnungsnot ſogar, wie 
E. v Homeyer auf Hiddensöe erfuhr und zweifellos feſtſtellte, in Erdlöchern mit engem 
Eingange. Es iſt unter den Neſtern aller Grasmückenarten am leichtfertigſten gebaut und 
namentlich der Boden zuweilen ſo dünn, daß man kaum begreift, wie er die Eier trägt. Dieſe 
ändern in Farbe und Zeichnung außerordentlich ab, ſind aber gewöhnlich auf trübweißem 
Grunde mattbraun und aſchgrau gefleckt und gemarmelt. Wenn es nicht geſtört wird, brütet 
das Pärchen nur einmal im Jahre. 

Des ausgezeichneten Geſanges wegen wird die Gartengrasmücke viel im Käfig gehalten, 
eignet ſich hierzu ebenſogut wie irgendeine andere Art ihres Geſchlechtes, wird leicht ſehr 
zahm, ſingt fleißig und dauert bei guter Pflege 10 — 15 Jahre in Gefangenſchaft aus. 

Die allbekannte Zaun- oder Klappergrasmücke, das Müllerchen, Sylvia curruca 
J., iſt ähnlich wie die Gartengrasmücke gefärbt, erreicht aber nur eine Länge von 13 em. 
Das Gefieder iſt auf dem Oberkopfe aſchgrau, auf dem Rücken bräunlichgrau, an dem Zügel 
grauſchwärzlich, auf der Unterſeite weiß, an den Bruſtſeiten gelbrötlich überflogen; Flügel— 
und Schwanzfedern ſind olivenbraun, die äußerſten Schwanzfedern außen weiß geſäumt. 
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Das Verbreitungsgebiet des MWüllerchens erſtreckt ſich über das ganze gemäßigte Europa 
und Aſien, nach Norden bis Lappland, das Wandergebiet bis Mittelafrika und Indien. 
Dieſe Grasmückenart trifft bei uns Mitte April bis Anfang Mai ein und verläßt uns ſchon 
im September wieder. Während ihres kurzen Sommerlebens in der Heimat ſiedelt ſie ſich 
vorzugsweiſe in Gärten, Gebüſchen und Hecken an, neben den Ortſchaften wie zwiſchen den 
einzelnen Gehöften, ſogar inmitten größerer Städte. Doch fehlt ſie auch dem Walde nicht 
ganz, bewohnt mindeſtens deſſen Ränder und Blößen. „Sie iſt“, wie Naumann ſchildert, 
„ein außerordentlich munterer und anmutiger Vogel, welcher faſt niemals lange an einer 
Stelle verweilt, ſondern immer in Bewegung iſt, ſich gern mit anderen Vögeln neckt und mit 
ſeinesgleichen herumjagt, dabei die Gegenwart des Menſchen nicht achtet und ungeſcheut vor 
ihm ſein Weſen treibt. Nur bei rauher oder naſſer Witterung ſträubt ſie zuweilen ihr Ge— 
fieder; ſonſt ſieht ſie immer glatt und ſchlank aus, ſchlüpft und hüpft behende von Zweig zu 
Zweig und entſchwindet ſo ſchnell dem ſie verfolgenden Auge des Beobachters. So leicht 
und ſchnell ſie durchs Gebüſch hüpft, ſo ſchwerfällig geſchieht dies auf dem Erdboden, und ſie 
kommt auch nur ſelten auf ihn herab.“ Der Geſang, den das Männchen ſehr fleißig hören 
läßt, „beſteht aus einem langen Piano aus allerlei abwechſelnd zwitſchernden und leiſe pfei— 
fenden, mitunter ſchirkenden Tönen, denen als Schluß ein kürzeres Forte angehängt wird“: 
ein klingendes oder klapperndes Trillern, das ja auch in den Namen Klappergrasmücke und 
Müllerchen ausgedrückt wird. 

Das Neſt ſteht in dichtem Gebüſch, niedrig über dem Boden, im Walde vorzugsweiſe 
in Schwarz- und Weißdorngebüſchen, auf Feldern in Dornhecken, im Garten hauptſächlich 
in Stachelbeerbüſchen. Es iſt überaus leicht gebaut und einfach auf die Zweige geſtellt, ohne 
mit ihnen verbunden zu ſein. Die 4— 6 Eier ſind auf milchweißem oder ſchwachgrünem 
Grunde beſonders am dickeren Ende mit aſch- oder violettgrauen, gelbbraunen Flecken und 
Punkten beſtreut. Beide Eltern brüten wechſelweiſe, zeitigen die Eier innerhalb 13 Tagen, 
pflegen ihre Brut mit derſelben Treue wie andere Grasmückenarten, brauchen auch dieſelben 
Künſte der Verſtellung, wenn Gefahr droht, und umfliegen noch außerdem den ſich nähern— 
den Feind mit ängſtlichem Geſchrei. Im allgemeinen ſind die Zaungrasmücken während 
ihrer Fortpflanzungszeit äußerſt mißtrauiſch, laſſen ein bereits angefangenes Neſt oft liegen, 
wenn es von einem Menſchen auch nur geſehen wurde, und verlaſſen das Gelege, ſobald ſie 
bemerken, daß es berührt wurde; diejenigen aber, welche ſich von dem Wohlwollen ihrer Gaſt— 
freunde überzeugt haben, verlieren nach und nach ihr Mißtrauen und geſtatten, daß man 
ſie, wenn man vorſichtig dem Neſte naht, während ihres Brutgeſchäftes beobachtet. Die 
Jungen laſſen fie nie im Stiche; auch die ihnen untergeſchobenen jungen Kuckucke, bei denen 
ſie ſehr häufig Pflegeelternſtelle vertreten müſſen, ziehen ſie mit Aufopferung groß. 

Wie die meiſten Grasmücken läßt ſich das Müllerchen leicht berücken, in der Gefangen— 
ſchaft ohne ſonderliche Mühe an ein Erſatzfutter gewöhnen und dann lange Zeit im Käfige 
halten. Bei guter Behandlung wird es ſehr zahm und erwirbt ſich dadurch ebenfalls die 
Gunſt des Liebhabers. 

Die Dorngrasmücke oder das Weißkehlchen, Sylvia communis Lath., die letzte Art 
ihrer Gattung, die in Deutſchland brütet, zeichnet ſich durch Schlankheit aus. Ihre Länge 
beträgt 15 em. Die Oberteile ſind rötlich erdbraun, Oberkopf, Hinterhals und Ohrgegend 
braungrau, Zügel, Schläfenſtrich und Halsſeiten deutlich grau, Kinn und Kehle weiß, die übri— 
gen Unterteile zart fleiſchrötlich, die Schwungfedern olivenbraun, die Schwanzfedern dunkel— 
braun, die beiden äußerſten außen weiß geſäumt. 

Von allen Arten dringt die Dorngrasmücke am weiteſten nach Norden vor, da ſie noch 
im nördlichen Skandinavien gefunden wird; im Winter wandert ſie bis Wittelafrika. Bei 
uns zulande zieht ſie niedere Dorngebüſche jedem anderen Beſtande vor; in Spanien lebt 
ſie mit weiteren Arten der Familie in dem für dieſes Land bezeichnenden Niederwalde. Den 
Hochwald meidet ſie hier wie dort, und auch in Gärten nimmt ſie ihren Aufenthalt nicht. Sie 
trifft ſpät, ſelten vor Ende April, meiſt erſt Anfang Mai, bei uns ein, bezieht ſofort ihr Brut— 
gebiet und verweilt da bis zum Auguſt, beginnt dann zu ſtreichen und verläßt uns im Sep— 
tember, ſpäteſtens im Oktober wieder. 

Wie mein Vater ſagt, iſt ſie ein äußerſt lebhafter, raſcher und gewandter Vogel, der 
keinen Augenblick ruht, ſondern unaufhörlich in den Gebüſchen herumhüpft und vermöge 
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ſeines ſchlanken Leibes mit großer Geſchicklichkeit auch die dichteſten durchkriecht, alles durch— 
ſucht und ſehr oft lange Zeit nicht zum Vorſchein kommt. Dann aber hüpft ſie wieder her— 
auf, ſetzt ſich auf die Spitze eines vorſtehenden Zweiges, ſieht ſich um und verbirgt ſich von 
neuem. Dies geht den ganzen Tag ununterbrochen ſo fort. Das Männchen hat einen zwar 
mannigfaltigen, aber wenig klangvollen Geſang, deſſen lautere und rauhere Schlußſtrophe 
oft auch allein und nicht ſelten im ſchwebenden Fluge vorgetragen wird, wodurch ſich die 
Dorngrasmücke dem kundigen Beobachter ſchon von weitem kenntlich macht. 

Ihr Neſt baut ſie in dichte Büſche, in Ried und langes Gras, ſelten mehr als 1 m über 
dem Boden, oft ſo niedrig, daß der Unterbau des Neſtes die Erde berührt. Die Eltern be— 
tragen ſich beim Neſte wie andere Grasmückenarten auch. Die zweite Brut folgt unmittel— 
bar auf die erſte. 

Im Käfig wird die Dorngrasmücke ſeltener gehalten als ihre Verwandten. Ihr Geſang 
gefällt nicht jedem Liebhaber, verdient aber die allgemeine Mißachtung der Pfleger nicht. 

Von den zahlreichen ſüdeuropäiſchen Grasmückenarten heben wir nur den Provence— 
ſänger oder die Schlüpfgrasmücke, Sylvia undata Bodd., hervor. Das Gefieder der 
Oberſeite iſt dunkel aſchgrau mit bräunlichem Anflug, das der Unterſeite kaſtanienbraunrot, 
das der Kehle gelblichweiß geſtreift; die Schwung- und Steuerfedern ſind bräunlichgrau, 
die vier äußerſten Federn des langen Schwanzes jederſeits an der Spitze weiß geſäumt. 
Die Länge beträgt 13 em. 

Es verdient hervorgehoben zu werden, daß der Sänger der Provence keineswegs bloß 
dieſe, ſondern überhaupt Südfrankreich und das übrige Südeuropa und Nordafrika und — 
in einer Unterart — ſogar das ſüdliche England und die Bretagne ſtändig bewohnt. Hier hauſt 
er in dem öde Triften deckenden Stachelginſter; in Spanien dagegen geben ihm Herberge die 
niederen Kieferndickichte, die mit der ſtattlichen Buſchheide oder den Ziſtenroſen bedeckten Nord— 
abhänge der Gebirge Kataloniens, die mit dürftigem Geſtrüpp kaum begrünten Einöden Va— 
lencias, die ſteppenartigen Ackergefilde Kaſtiliens, die Eichenwälder, Hecken, niederen Gebüſche, 
kurzum, der Buſchwald im weiteſten Sinne. Kaum betritt man einen dieſer Urwälder der 
kleinen Sängerſchaft, ſo vernimmt man das einfache, aber gemütliche Liedchen dieſer Grasmücke 
und erblickt, wenn man Glück hat, das rotbrüſtige Vögelchen auf der Aſtſpitze eines Buſches. 
Hier dreht und wendet es ſich nach allen Seiten, den Schwanz bald ſtelzend, bald wieder nieder— 
legend, das Kehlgefieder ſträubend und dazwiſchen ſingend. Beim Herannahen des Jägers 
huſcht es aber ſchnell wieder in das Dickicht und iſt dann auch dem ſchärfſten Auge zeitweilig 
verſchwunden. Aber das währt nicht lange, denn immer und immer wieder erſcheint es auf 
der Spitze des Kronentriebes einer Kiefer, auf dem höchſten Zweige eines Buſches, ſieht ſich 
einen Augenblick um, ſtürzt wieder auf den Boden herab und huſcht und läuft hier wie eine 
Maus dahin. Iſt das Dickicht weniger filzig, ſo ſieht man es ab und zu, doch nur einem 
Schatten vergleichbar; denn man gewahrt nur einen eilig ſich bewegenden Gegenſtand. Nach 
einem Schuſſe oder einem anderen Geräuſche erſcheint es regelmäßig auf der Spitze eines 
Buſches, doch nur, um ſich umzuſehen; im nächſten Augenblick iſt es verſchwunden. 

Beſonders anmutig erſcheint der Provenceſänger, wenn er ſeine Familie führt. Sobald die 
Jungen nur einigermaßen flugfähig ſind, verlaſſen ſie das Neſt, zunächſt vor allem im Ver— 
trauen auf ihre vom erſten Kindesalter an bewegungsfähigen Füße. Den kleinen, unbehilflichen 
Jungen wird es ſchwer, ſich in die Höhe zu ſchwingen, und ſie laufen deshalb ganz wie Mäuſe 
auf dem Boden dahin. Aber die Alten wittern, wie es ſcheint, gerade wegen ihres Aufent— 
haltes da unten in allem und jedem Gefahr und ſind daher überaus beſorgt. Abwechſelnd ſteigt 
eins um das andere von den beiden Eltern nach oben, und unabläſſig tönt der Warnungs— 
und Lockruf des Männchens, dem die ſchwere Pflicht obliegt, die Familie zuſammenzuhalten. 
Sind die Jungen etwas weiter entwickelt, ſo folgen ſie den Alten auch in die Höhe; köſtlich ſieht 
es aus, wenn erſt das Männchen, hierauf eins der Jungen nach dem anderen auf den Buſch— 
ſpitzen erſcheint und dann beim erſten Warnungsruf die ganze Geſellſchaft ſich plötzlich wieder 
in die Tiefe ſtürzt. Man gewahrt nur noch eilfertiges Laufen und Huſchen, hört ab und zu das 
warnende „Zerr zerr“ und endlich nichts mehr, bis das Männchen wieder nach oben kommt. 

An die Nohrjänger erinnert die über 50 Arten enthaltende Gattung der Ziſtenſän— 
ger (Cisticola Kaup). Sie iſt vor allem in ganz Afrika, in einzelnen Arten aber auch in 
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den Mittelmeerländern, in Südaſien, auf den Sunda-Infeln und ſogar in Auſtralien vertreten. 
Ihre Merkmale ſind in dem mäßig langen, ſpitzen, ſeitlich zuſammengedrückten, gewöhnlich 
ſanft gebogenen Schnabel, den verhältnismäßig ſehr kräftigen, langläufigen, großzehigen 
Füßen, dem vollen und weichen Gefieder, den kurzen, abgerundeten Flügeln und dem zur 
Brutzeit kurzen, ſtark gerundeten, fächerförmigen, zwölffederigen Schwanze zu ſuchen. 

Hinſichtlich des Aufenthaltsortes im allgemeinen mit den Rohrſängern übereinſtim— 
mend, unterſcheiden ſich die Ziſtenſänger von ihnen vielleicht dadurch, daß ſie noch mehr als 
jene niedriges Geſtrüpp, Binſen und langes Gras zum Aufenthaltsorte wählen. Die Ziſten— 
gewächſe, die ſie, wie ihr Name ſagt, gern bewohnen, ſind niedrige, immergrüne Sträucher 
mit ganzrandigen, gegenſtändigen Blättern und großen, ſchönen Blüten. Die Ziſtenſänger 
klettern, laufen, ſchlüpfen gleich ausgezeichnet, fliegen dagegen ſchlecht, unſicher und wankend, 
erheben ſich, liebebegeiſtert, aber doch über die Spitzen ihrer Wohnpflanzen, um hüpfend und 
flatternd aufzuſteigen, ihre einfache Strophe vernehmen zu laſſen und dann wieder in das 
Dickicht unter ihnen hinabzuſtürzen. Hier, meiſt dicht über dem Boden, ſtehen ihre kunſt— 
vollen Neſter; hier erziehen ſie ihre Brut, hier finden ſie ihre Nahrung, hier verbringen ſie 
den größten Teil ihres Lebens. 

Südeuropa wird bewohnt von dem Europäiſchen Ziſtenſänger, Cisticola eisticola 
Temm., der ſich ferner über das ganze Feſtland von Afrika, ſoweit es zu ſeinem Aufenthalte 
geeignet iſt, ganz Indien, die Sunda-Inſeln und das ſüdliche China verbreitet. Sein Gefieder 
iſt oberſeits, die gleichmäßig bräunliche Nackengegend und den roſtbraunen Bürzel ausgenom— 
men, hell- und dunkelbraun gefleckt; auf dem Kopfe befinden ſich drei ſchwärzliche und zwei 
lichtgelbe Längsſtreifen; Kehle und Unterleib ſind reinweiß, die Bruſt, die Seiten und unteren 
Deckfedern des Schwanzes roſtgelb, die Schwingen grauſchwarz, die mittleren Schwanzfedern 
roſtbraun. Die Länge beträgt 11 em. 

Wo der Ziſtenſänger vorkommt, iſt er häufig, an vielen Stellen gemein. In Spanien 
lebt er in allen Tiefebenen, die nur einigermaßen ſeinen Anforderungen genügen: auf den mit 
hohem Schilf beſtandenen Dämmen der Neisfelder, im Ried, in Mais-, Luzerne-, Hanf— 
feldern und an ähnlichen Orten. In Nordoſtafrika ſiedelt er ſich außer in Feldern und Rohr— 
beſtänden auch in Akazien- und Dattelgebüſchen, in Nordweſtafrika hauptſächlich auf Wieſen 
an; in Indien bewohnt er jede Ortlichkeit, die langes Gras, Korn- oder Reisfelder aufweiſt. 

Der Ziſtenſänger ſcheint ſich förmlich zu bemühen, die Aufmerkſamkeit des Beobachters auf 
ſich zu ziehen. Namentlich während der Brutzeit macht ſich das Männchen ſehr bemerkbar. Es 
ſteigt in kurzen Flugabſätzen mit lautem „Zit tit tit“ in die Höhe, fliegt dann gewöhnlich 
lange, fortwährend ſchreiend, im Bogen hin und her, umſchwärmt beſonders einen Menſchen, 
der in ſeine Nähe kommt, in dieſer Weiſe minutenlang. Im Graſe läuft der Vogel ungemein 
behende umher, ſo daß man ihn eben nur mit einer Maus vergleichen kann; angeſchoſſene Alte 
wiſſen ſich in wenigen Augenblicken ſo zu verſtecken, daß man nicht imſtande iſt, ſie aufzufinden. 
Hansmann hat ſehr recht, wenn er ſagt, daß der Ziſtenſänger etwas von dem Weſen des Zaun— 
königs habe, ſich ſtets tief in die Gras- und Binſenbüſche verkrieche und dort ſo beharrlich 
verweile, daß ihn erſt ein Fußſtoß gegen den betreffenden Büſchel zu vertreiben vermöge. 
Ganz gegen die Art der Schilfſänger, mit denen er um die Wette an den Halmen auf und 
nieder klettert, bewegt er ſich nur in einem kleinen Umkreiſe und fliegt auch, wenn er auf— 
geſcheucht wurde, niemals weit, ſondern höchſtens über Strecken von wenigen Metern hinweg. 

Beſonders bemerkenswert iſt der Vogel durch ſeinen Neſtbau, indem er dabei die Kunſt des 
Nähens ausübt. Savi berichtet darüber: „Eigentümlich iſt die Art und Weiſe, wie der Vogel 
die das Neſt umgebenden Blätter zuſammenfügt und die Wände ſeines Gebäudes feſt und 
ſtark macht. In den Rand jedes Blattes nämlich ſticht er kleine Offnungen, die durch einen 
oder mehrere Fädchen zuſammengehalten werden. Dieſe Fäden ſind aus dem Gewebe der 
Spinnen oder aus Pflanzenwolle gefertigt, ungleich dick und nicht ſehr lang (denn ſie reichen 
höchſtens zwei- oder dreimal von einem Blatte zum andern), hin und wieder aufgezaſert, an 
anderen Stellen auch in zwei oder drei Abzweigungen geteilt. Beim inneren Teile des Neſtes 
herrſcht die Pflanzenwolle vor, und die wenigen Spinnwebfäden, die ſich darunter befinden, 
dienen lediglich dazu, die anderen Stoffe zuſammenzuhalten. An den ſeitlichen und oberen 
Teilen des Neſtes ſtoßen die äußere und die innere Wand unmittelbar aneinander; aber an 
dem unteren findet ſich zwiſchen ihnen eine mehr oder weniger dichte Schicht aus kleinen 
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dürren Blättern oder Blütenkronen, die den Boden des Neſtes, auf dem die Eier ruhen ſollen, 
dichtet. Im oberen Drittel der Wand iſt das runde Eingangsloch angebracht. Der ganze 
Bau hat die Geſtalt eines länglichrunden oder eiförmigen Beutels. Er ſteht in der Mitte 
eines Gras-, Seggen- oder Binſenbuſches, der Boden höchſtens 15 em über der Erde, und 
iſt an die tragenden Blätter genäht und auf andere, die untergeſchoben werden und ſo gleich— 
ſam Federn bilden, geſtellt. So gewähren die wankenden Halme dem Neſte hinlängliche 
Feſtigkeit und ausreichenden Widerſtand gegen die heftigſten Stürme.“ Die Hauptarbeit 

Schneidervogel, Sutoria sutoria Forst. ?/; natürlicher Größe. 

beim Neſtbau übernimmt das Männchen, und jelbjt wenn das Weibchen bereits auf den 
5—6 Giern ſitzt, beſchäftigt ſich das Männchen noch tagelang damit, die Wandungen auf— 
zurichten und die Grasblätter zuſammenzunähen. 

Die Jungen werden von beiden Eltern treu gepflegt. Das Männchen ſcheut, wenn ein 
Menſch ſich dem Neſte nähert, keine Gefahr und umfliegt den Störenfried viertelſtundenlang 
in ſehr engen Kreiſen unter ängſtlichem Geſchrei. Wenn die Jungen glücklich ausgeflogen ſind, 
gewährt die Familie ein überaus anziehendes Schauſpiel. Die ganze Geſellſchaft hüpft und 
kriecht, flattert und läuft um, auf und über dem Graſe oder Getreide umher, und wenn eins 
der Eltern ein Inſekt bringt, ſtürzt die geſamte Kinderſchar, die Schwänzchen hochgehoben, 
in wahrhaft lächerlicher Weiſe auf den Nahrungsſpender los, da jedes das erſte und jedes 
bevorzugt ſein will. Naht ſich Gefahr, ſo verſchwindet die Mutter mit ihren Kindern, während 
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das Männchen ſich ſofort in die Luft erhebt und hier in gewohnter Weiſe umherfliegt. Aus 
Savis Beobachtungen geht hervor, daß der Ziſtenſänger dreimal im Jahre brütet, das erſte— 
mal im April, das zweitemal im Juni, das drittemal im Auguſt. 

Ein ähnlicher Neſtkünſtler wie der vorige iſt der Schneidervogel, Sutoria sutoria 
Forst. Er hat einen langen, ſpitzen Schnabel, hochläufige kräftige Füße, kurze, ſehr gerundete 
Flügel und einen ſchmalfederigen Schwanz, deſſen Mittelfedern beim Männchen ſehr ſtark 
verlängert ſind. Die Länge beträgt 17 em. Die Hauptfarbe der Oberſeite iſt grün, der 
Scheitel iſt roſtrot, der Nacken graurötlich, die Anterſeite weiß, ſeitlich gräulich verwaſchen; 
die Schwungfedern ſind olivenbraun, die Steuerfedern braun. 

Vom Himalaja in 1300 m Höhe bis zur Südſpitze Indiens, auf Ceylon ſowie in Burma, 
ferner in Siam und im ſüdlichen China fehlt der Schneidervogel nirgends, vorausgeſetzt, 
daß die Gegend nicht ganz des Baumwuchſes entbehrt. Er bewohnt Gärten, Obſtpflanzun— 
gen, Hecken, Rohrdickichte und Waldungen mit mittelhohen Bäumen und ſucht hier im Ge— 
zweig und auf dem Boden ſeine Nahrung, die in Inſekten beſteht. 

Neſter, die Hutton fand, waren ſehr zierlich aus Rohr- und Baumwolle, auch Bruch— 
ſtücken von Wollfäden gebaut, alle Stoffe feſt ineinander verwoben, mit Pferdehaaren dicht 
ausgefüttert, und wurden zwiſchen zwei Blättern eines Zweiges des Amaltusbaumes in der 
Schwebe gehalten. Dieſe beiden Blätter waren zuerſt der Länge nach aufeinandergelegt und 
in dieſer Lage von den Spitzen aus bis etwas über die Hälfte an den Seiten hinauf mit einem 
vom Vogel ſelbſt aus roher Baumwolle geſponnenen ſtarken Faden zuſammengenäht, ſo daß 
der Eingang zum Neſte am oberen Ende zwiſchen den Blattſtielen frei blieb, gerade da, wo 
dieſe am Baumzweige hafteten. Ein anderes Neſt hing an der Spitze eines Zweiges, etwa 
60 em über dem Boden, und war aus denſelben Stoffen wie das vorige gearbeitet. Die 
Blätter waren hier und da mit Fäden, die der Vogel ſelbſt geſponnen, aber auch mit dünnem 
Bindfaden, den er aufgeleſen hatte, zuſammengenäht. Mit Hilfe des Schnabels und der Füße 
ſchiebt der Vogel die Blattränder gegen- oder übereinander, durchſticht fie dann mit dem 
Schnabel, in dem er einen ſelbſtgedrehten oder aufgefundenen Faden hält, bis ſie in ihrer 
Lage verbleiben, und baut endlich das Innere aus. Das Gelege beſteht aus 5 —6 Eiern. 

Eine ziemlich geſchloſſene Gruppe einander nahe verwandter Singvögel beherbergt 
Amerika in den „Schein- oder Spottdroſſeln“, die man früher als eigene Familie betrachtete, 
die wir aber hier in die große Familie der Fliegenfänger einreihen. Nach Ridgway ſollen 
ſie eine Mittelſtellung zwiſchen Droſſeln und Zaunkönigen einnehmen. Ihre Merkmale ſind 
der ſchlanke, am Ende meiſt ſchwach gebogene Schnabel mit wohlentwickelten Borſten am 
Grunde, der vorn getäfelte Lauf, gerundete Flügel und ein langer, abgerundeter Schwanz. 
Von den 14 Gattungen, die dieſer Gruppe angehören, leben nur zwei in Südamerika, die 
Mehrzahl in Mexiko, einige auch höher im Norden. Alle ſind treffliche Sänger, und manche 
von ihnen haben in wunderbarem Grade die Gabe der Nachahmung. 

Wir begnügen uns mit der Beſchreibung des berühmteſten Mitgliedes der Gruppe. Es 
iſt die Spottdroſſel, Mimus polyglottos I. (ſ. Taf. „Sperlingsvögel J“, 3), deren Gattung 
(Mimus Boie) durch kurzen, vor der Spitze deutlich gekerbten Schnabel und ſtark entwickelte 
Schnabelborſten gekennzeichnet iſt, etwa 20 Arten und Unterarten enthält und über das ganze 
tropiſche und gemäßigte Amerika verbreitet iſt. Das Gefieder der Spottdroſſel iſt auf der 
Oberſeite graubraun, auf der Unterjeite fahlbräunlich, auf Kinn und Bauch lichter, faſt weiß; 
Flügel und Schwanz ſind dunkelbraun, doch ſind die äußerſten Steuerfedern weiß, und auch 
im Flügel befinden ſich weiße Stellen. Die Länge beträgt 25 em. 

Die Vereinigten Staaten, vom 40. Grade an ſüdlich bis Mexiko, die Bahama-Inſeln 
und die Bermudas ſind das Vaterland der Spottdroſſel; dieſe iſt aber im Süden häufiger 
als im Norden. Sie bewohnt Buſchwerk aller Art, den lichten Wald wie die Pflanzungen 
und Gärten, brütet ungeſcheut in der Nähe des Menſchen, deſſen Schutz ſie genießt, und hält 
ſich namentlich während des Winters in unmittelbarer Nähe der Wohnungen auf. 

Die Spottdroſſel hüpft auf dem Boden nach Droſſelart umher, breitet dabei ſehr häufig 
ihren Schwanz aus und legt ihn dann raſch wieder zuſammen. Im Fluge beſchreibt ſie kurze 
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Bogen, wenn ſie von einem Buſche zum anderen fliegt, und auch dabei wird der Schwanz 
bald gebreitet, bald zuſammengelegt. 

Nicht der urſprüngliche Geſang, ſondern die Nachahmungsgabe der Spottdroſſel hat 
dieſer Berühmtheit verſchafft und die amerikaniſchen Forſcher zu begeiſterten Beſchreibungen 
veranlaßt. Nach Wilſon iſt die Stimme des Spottvogels voll und ſtark und faſt jeder Ab— 
änderung fähig. „Sie durchläuft von den hellen und weichen Tönen der Walddroſſel an alle 
denkbaren Laute bis zu dem wilden Kreiſchen des Geiers. Der Spottvogel folgt im Zeitmaße 
und in der Betonung treu dem Sänger, deſſen Lied er ſtahl, während er letzteres hinſichtlich 
der Lieblichkeit und Kraft des Ausdrucks gewöhnlich noch überbietet. In den Wäldern ſeiner 
Heimat kann kein anderer Vogel mit ihm wetteifern. Seine Lieder ſind faſt grenzenlos 
mannigfaltig. Sie beſtehen aus kurzen Takten von 2—6 Tönen, die mit großer Kraft 
und Geſchwindigkeit hervorquellen und zuweilen mit unvermindertem Feuer eine Stunde 
nacheinander ertönen. Oft glaubt der Zuhörer, daß er eine Menge Vögel höre, die ſich zum 
gemeinſchaftlichen Geſange vereinigt hätten. Der eine Sänger täuſcht den Jäger und ſogar 
andere Vögel.“ Die Lieder wechſeln je nach der Ortlichkeit. Im freien Walde äfft die Spott— 
droſſel die Waldvögel nach, in der Nähe des Menſchen webt ſie dem Geſange alle Klänge 
ein, die man bei einem Gehöfte vernimmt; dann werden nicht bloß das Krähen des Hahnes, 
das Gackern der Henne, das Schnattern der Gans, das Quaken der Ente, das Miauen der 
Katze, das Bellen des Hundes und das Grunzen des Schweines nachgeahmt, ſondern auch das 
Kreiſchen einer Tür, das Quietſchen einer Wetterfahne, das Schnarren einer Säge, das Klap— 
pern einer Mühle und hundert andere Geräuſche werden mit möglichſter Treue wiedergegeben. 
Gefangene Spottdroſſeln verlieren nichts von ihrer Begabung, eignen ſich im Gegenteil noch 
allerlei andere Töne, Klänge und Geräuſche an und miſchen dieſe oft in der drolligſten Weiſe 
unter ihre wohlklingenden Lieder. Ich ſelbſt habe viele Spottdroſſeln gepflegt und gehört, 
jedoch keine einzige kennen gelernt, deren Geſang, nach meinem Empfinden, den Schlag des 
Sproſſers oder der Nachtigall erreicht hätte. Nach Verſicherung ausgezeichneter Kenner gibt 
es aber in der Tat einzelne Männchen, die ſonſt Unerreichbares und Unvergleichliches leiſten. 

Das Männchen wirbt aber nicht bloß durch Lieder, ſondern auch durch allerlei anmutige 
Bewegungen um die Gunſt des Weibchens, ſpreizt den Schwanz, läßt die Flügel hängen 
und ſchreitet in dieſer Weiſe ſtolz auf dem Boden oder auf einem Aſte dahin, umfliegt, 
ſchmetterlingsartig flatternd, die Gattin, tanzt förmlich durch die Luft, ſucht überhaupt ſeinen 
Gefühlen in jeder Weiſe Ausdruck zu geben. Das Neſt wird in dichten Baumkronen oder 
Büſchen angelegt, oft ſehr nahe den menſchlichen Wohnungen, und enthält 3—6 Eier. 
Während das Weibchen brütet, zeigen ſich beide Geſchlechter ungemein beſorgt um die Eier, 
und wenn das Weibchen findet, daß dieſe berührt oder in eine andere Lage gebracht worden 
ſind, ſtößt es klagende Laute aus und ruft ängſtlich nach dem Männchen. 

Die Nahrung beſteht aus Inſekten und mancherlei Beeren. Im Käfig gewöhnen ſich 
die Spottdroſſeln an Droſſelfutter, ſind aber anſpruchsvoller als unſere Droſſeln und ver— 
langen vor allem anderen ziemlich viel Mehlwürmer und Ameiſeneier. Bei guter Behand— 
lung werden ſie überaus zahm und zutraulich. 

Das geſamte Raubzeug Amerikas ſtellt den alten Spottdroſſeln, Schlangengezücht be— 
ſonders der Brut im Neſte nach. Der Amerikaner hat den Vogel ſo lieb gewonnen, daß er 
ihn niemals ſeines Fleiſches halber verfolgt, vielmehr nach Kräften in Schutz nimmt. Dagegen 
werden viele von den jo beliebten Vögeln eingefangen und namentlich Junge dem Neſte 
entnommen und großgefüttert, um als Käfigvögel Freude zu bereiten. 

Zwanglos ſchließt ſich hier die umfangreiche Gruppe der Droſſeln an, die in der Regel als 
eigene Familie behandelt wird, aber nach unſerem Syſtem als Unterabteilung in die Familie 
der Fliegenfänger einzureihen iſt. Ihre Umgrenzung iſt eine verhältnismäßig deutliche: 
alle Droſſeln ſind erſtens dadurch gekennzeichnet, daß die Vorderſeite des Laufes geſtiefelt, 
d. h. von einer zuſammenhängenden, nur ganz unten in Schilde geteilten Platte bedeckt iſt, 
zweitens durch den Umstand, daß die Jungen im Neſtkleid auf Rücken- und Bauchſeite mehr 
oder minder deutliche Flecke zeigen, gleichviel, ob dies auch für die Alten zutrifft oder nicht, 
und drittens durch die Mauſer, die nur einmal im Jahre im Herbſt ſtattfindet und ſich auch 
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auf das Neſtkleid der Jungen erſtreckt, das bereits durch ein neues, den Alten gleichgefärbtes 
Kleid erſetzt wird, da es ja ſonſt bis zum nächſten Herbſt ausdauern müßte. Im übrigen 
zeigen die Droſſeln weitgehende Verſchiedenheiten. Es gibt darunter ſchlicht gefärbte und, 
wenn auch ſelten, lebhaft bunte, Frucht- und Inſektenfreſſer, Baum-, Felſen- und Boden- 
bewohner. Viele find gute, einige vorzügliche Sänger. Die Verbreitung der Droſſeln iſt 
nahezu weltweit. Die Zahl ihrer Arten und Unterarten beträgt nach Sharpe faſt 600. 

Davon umfaßt die Hauptgattung der Eigentlichen Droſſeln (Turdus I.) allein über 

200 Arten und Unterarten. Deren Bau iſt ziemlich übereinſtimmend. Hartert nennt als 
Werkmale den kräftigen, vor der Spitze mit einem kleinen „Zahn“ verſehenen Schnabel; 
Naſenlöcher, die faſt frei vor den vorgeſchobenen Federſchneppen der Stirn liegen; lange, 
ſpitze Flügel und den ſchwach gerundeten oder faſt geraden, aus 12 Federn gebildeten 
Schwanz. Alle Arten bauen offene Neſter und legen gefleckte Eier. 

Singdroſſel, Turdus philomelos Brehm. 2 natürlicher Größe. 

Unter den in Deutſchland brütenden Arten iſt die Miſteldroſſel, Turdus viscovorus 
L., die größte. Ihre Länge beträgt 26 em. Das Gefieder der Oberſeite iſt graubraun und 
ungefleckt, das der Kopfſeiten fahl roſtgelb, mit feinen, dunklen Schaftflecken beſetzt, die am 
Mundwinkel einen Bartſtreifen bilden, die Unterſeite iſt roſtgelblichweiß, an der Gurgel mit 
dreieckigen, an der Bruſt mit ei- oder nierenförmigen braunſchwarzen Flecken gezeichnet. 

Alle Länder Europas vom hohen Norden an bis zum äußerſten Süden, der Kaukaſus, der 
Himalaja und Mittelaſien bis zu den Baikalländern ſind die Heimat, hochſtämmige Waldungen 
verſchiedener Art, namentlich aber Nadelwald, der Aufenthalt der Wiſteldroſſel. Aus den 
hochnordiſchen Gegenden wandert dieſe in ſüdlichere und weſtlichere herab und dringt dabei 
bis Nordweſtafrika vor. In England und anderen milderen Gegenden iſt ſie Standvogel. 

Der Miſteldroſſel nicht unähnlich, aber bedeutend kleiner, iſt ein Liebling aller Ge— 
birgsbewohner, die Singdroſſel oder Zippe, Turdus philomelos Bee. Ihre Länge be- 
trägt 22 em. Das Gefieder iſt oben ölgrau, unten gelblichweiß mit dreieckigen oder eiförmigen 
braunen Flecken, die jedoch auf dem Bauche ſpärlicher auftreten als bei der Miſteldroſſel. 
Auch ſind bei der Singdroſſel die Unterflügeldecken blaß roſtgelb anſtatt weiß und die Ober— 
flügeldecken durch ſchmutzig-roſtgelbe Spitzenflecke gezeichnet. Die Geſchlechter unterſcheiden 
ſich höchſtens ein wenig durch die Größe; das Gefieder der Jungen zeigt auf der Oberſeite 
gelbliche Längs- und braune Spitzenflecke. 
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Die Singdroſſel bewohnt den größten Teil Europas ſowie Nord- und Mittelaſien und 
erſcheint gelegentlich ihrer Wanderung häufig in Nordweit-, ſeltener in Nordoſtafrika. In 
Deutſchland brütet ſie in allen größeren Waldungen. 

Die Rotdroſſel oder Weindroſſel, Turdus musicus I. iſt oberſeits olivenerdbraun, 
unterſeits weißlich, an den Bruſtſeiten hoch roſtrot, am Halſe gelblich, überall mit dunkel— 
braunen, dreieckigen und runden Längsflecken gezeichnet; die Unterflügeldeckfedern ſind roſt— 
rot. Die Länge beträgt 22 em. 

Die Votdroſſel iſt ein regelmäßiger Brutvogel im hohen Norden der Alten Welt. Ge— 
wöhnlich erſcheint ſie mit dem Krammetsvogel bei uns zulande und wandert bis Nordafrika, 
obwohl viele bereits im Weſten und Süden Europas für die Winterzeit Herberge nehmen. 
Gelegentlich iſt die Art auch in Grönland beobachtet worden. 

Die Wacholderdroſſel, der Krammetsvogel oder Ziemer, Turdus pilaris L. iſt 
bunt gefärbt. Kopf, Hinterhals und Bürzel ſind aſchgrau, Oberrücken und Schultergegend 
ſchmutzig kaſtanienbraun, Schwingen und Schwanzfedern ſchwarz, Kehle und Vorderhals 
dunkel roſtgelb, ſchwarz längsgefleckt, die braunen Federn der Bruſtſeiten weißlich gerandet, 
die übrigen Unterteile weiß. Der Schnabel iſt beim Männchen gelb, bei dem etwas bläſſeren 
Weibchen bräunlich. Die Länge beträgt 24 em. 

Arſprünglich im Norden Europas und Aſiens heimiſch und hauptſächlich in Birkenwal— 
dungen brütend, hat die Wacholderdroſſel ſeit etwa 100 Jahren begonnen, ſich auch in ver— 
ſchiedenen Gegenden Deutſchlands anzuſiedeln. Sie niſtet hier in Wäldern und Obſtpflan— 
zungen aller Art, ſelbſt in Gärten, und bleibt oft auch im Winter in der Heimat. 

Ihres Wildbrets wegen, das durch die genoſſenen Wacholderbeeren einen angenehmen, 
etwas gewürzhaft bitteren Beigeſchmack erhält, ſtellte man früher der Wacholderdroſſel eifrig 
nach und fing ſie in Mengen auf dem ſogenannten Krammetsvogelherde, der mit den Beeren 
der Ebereſche beſchickt wurde. Neuerdings aber kommt auch den Krammetsvögeln das Vogel— 
ſchutzgeſetz für das Deutſche Reich vom 30. Mai 1908 zu Hilfe, indem es faſt jede Art des 
Fangens von Vögeln, uneingeſchränkt das Fangen mit Schlingen, verbietet. Die Krammets— 
vögel dürfen daher nur als jagdbare Tiere behandelt werden, d. h. ſie dürfen nur in einer 
durch die bundesſtaatlichen Jagdgeſetze feſtgelegten Zeit mit dem Schießgewehr von Jagd— 
berechtigten erlegt werden. Bei der großen Scheu der Vögel gelingt dies aber nicht ſo leicht. 

Die Amſel oder Schwarzdroſſel, Turdus merula L., unterſcheidet ſich von ihren 
Verwandten durch ihre verhältnismäßig kurzen, ſtumpfen Flügel ſowie den verhältnismäßig 
langen, an der Spitze etwas abgerundeten Schwanz. Das Gefieder des alten Männchens iſt 
gleichmäßig ſchwarz, die Iris braun, der Augenlidrand hochgelb, der Schnabel orangegelb, der 
Fuß dunkelbraun. Beim alten Weibchen iſt die Oberſeite mattſchwarz, die Unterſeite auf 
ſchwarzgrauem Grunde durch lichtgraue Saumflecke gezeichnet; Kehle und Oberbruſt ſind auf 
gleichfarbigem Grunde weißlich und roſtfarben gefleckt, der Schnabel graubraun. Das 
Jugendkleid zeigt oben auf ſchwarzbraunem Grunde roſtgelbe Schaftflecke, unten auf roſt— 
farbigem Grunde bräunliche Querflecke. Die Länge beträgt 24 em. 

Vom 66. Grad nördlicher Breite an iſt die Amſel durch ganz Europa und ferner in Weſt— 
aſien und Nordafrika an allen geeigneten Orten heimiſch. Nur einzelne der im hohen Norden 
groß gewordenen Amſeln treten eine Wanderung an, viele aber verbringen den Winter ſchon 
im ſüdlichen Schweden; in Deutſchland überwintern wohl die meiſten älteren Männchen regel— 
mäßig. Die Amſel bevorzugt oder bevorzugte feuchte Waldungen, überhaupt größere Baum— 
gehege, die viel Unterholz haben. Aber gerade in ihrem Treiben und ihrer Lebensweiſe voll— 
zieht ſich ſeit 70—80 Jahren, alſo gewiſſermaßen vor unſeren Augen, eine ſehr bemerkenswerte 
Veränderung. Wie Bechſtein zu Ende des 18. Jahrhunderts die Amſel ſchildert, ſo konnte auch 
Gloger noch zu Anfang der 1830er Jahre von ihr ganz allgemeingültig ſagen, ſie ſei ein ſehr 
ſchüchterner, verſteckt und einſam lebender Waldvogel, der ſich nie ohne Not ins Freie begebe, 
ſelbſt auf der Wanderung ſehr ungern in kleine und lichte Beſtände einfalle und ſich faſt nie— 
mals frei oder auch nur auf einem höheren Baum zeige. Die Waldvögel gebliebenen Amſeln 
werden auch heute noch durch dieſe Schilderung trefflich gekennzeichnet, nicht mehr aber die 
immer wachſenden Scharen derjenigen, die, namentlich in der weſtlichen Hälfte Deutſchlands, 
allmählich in die Parke, Gärten und Anlagen bis inmitten der Ortſchaften eingedrungen 
und hier vollſtändig heimiſch und zu vertrauten Gäſten der Menſchen geworden ſind. 
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Es dürfte ſchwer zu erweiſen ſein, daß die Amſeln, wo ſie ſich zahlreich einbürgern, die 
kleineren Singvögel verdrängen. Wo das Futter knapp iſt, mögen allerdings die Stärkeren 
den Schwächeren nicht viel zum Leben übriglaſſen und ſie hierdurch mittelbar vertreiben; das 
Wegbleiben der kleineren Sänger von manchen Ortlichkeiten kann aber auch durch ganz an⸗ 
dere, uns teilweiſe noch unbekannte Urſachen bewirkt werden. Den Schwarzdroſſeln die 

Schuld aufzubürden, bloß weil ſie bleiben oder ſich vermehren, oder weil einzelne als Übeltäter 
ertappt wurden, wäre doch zu weit gegangen; zudem ergibt ſich aus zahlreichen Beobach— 
tungen, wie vortrefflich Amſeln und kleinere Sänger allenthalben nebeneinander gedeihen. 

Die Amſeln, die in ſo kurzer Zeit ſo auffällige Wandlungen ihres Weſens durchgemacht 
haben, werden dieſe heute nicht ſchon abgeſchloſſen haben; an manchen Ortlichkeiten mögen 
einzelne oder viele von ihnen auch üble Eigenſchaften erworben haben, aber deshalb können 
wir nicht gleich über das ganze Geſchlecht dieſer uns vertrauten Sänger den Stab brechen. 

In Hochgebirgen lebt die Ringdroſſel oder Kingamſel, Turdus torquatus L. Ihre 
Länge beträgt 26 em. Das Gefieder des Männchens iſt bis auf ein breites, halbmondförmi— 
ges, weißes Bruſtband auf mattſchwarzem Grunde mit lichten, halbmondförmigen Flecken 
gezeichnet, die durch die Federränder gebildet werden. Das Weibchen iſt düſterfarbiger, in— 
folge der breiteren Federſäume mehr gräulich, das Bruſtband auch nur angedeutet und nicht 
weiß, ſondern ſchmutziggrau. 

Eine Unterart, bei der die Federn der Unterjeite viel breiter weiß geſäumt find und in 
der Witte größere oder kleinere weiße Keilflecke haben, wird als Alpen-Ringdroſſel oder 
Alpenamſel, Turdus torquatus alpestris Drehm, von der vorigen abgetrennt. 

Die Ringamſel iſt ein Gebirgsvogel Nordeuropas und brütet in Skandinavien bis zum 
Nordkap hinauf, ferner in Großbritannien, Irland und auf den Orkney-Inſeln. Nur auf dem 
Zuge begegnet man ihr in ganz Europa bis zum Mittelmeere, ſogar in Nordweſtafrika. Da— 
gegen iſt die Alpenamſel Brutvogel auf den Gebirgen Wittel- und Südeuropas, z. B. auf 
den Alpen, dem Erzgebirge, dem Rieſengebirge. 

Die Droſſeln leben in den verſchiedenen von ihnen bewohnten Ländern auch unter ver— 
ſchiedenen Verhältniſſen, vorzugsweiſe jedoch immer und überall im Walde, und zwar in 
jedem Beſtande; denn nicht bloß der reiche Wald der Auen oder der Urwald unter den Wende— 
kreiſen, ſondern auch der Nadelwald oder der dünn beſtandene Buſchwald der Steppe weiß ſie 
zu feſſeln; ja noch über die Grenze des Holzwuchſes hinaus, unmittelbar unter und zwiſchen 
den Gletſchern, finden ſie Wohnplätze, die ihren Anſprüchen genügen. Allerdings verweilen 
nur die wenigſten Arten jahraus jahrein an derſelben Stelle; die Mehrzahl zeigt eine Wander— 
luſt wie wenige andere Vögel. 

Alle Droſſelarten ſind begabt, feinſinnig, bewegungsfähig, gewandt, ſangeskundig, 
munter und unruhig, geſellig, aber keineswegs friedfertig. Sie haben viele gute Eigenſchaften, 
aber auch manche, die wir als ſchlechte bezeichnen müſſen. Vom frühen Morgen an bis zum 
ſpäten Abend ſieht man ſie faſt ununterbrochen beſchäftigt; nur die Glut des Mittags lähmt 
einigermaßen ihre Tätigkeit. In ihren Bewegungen erinnern ſie vielfach an andere Sänger. 
Auf dem Boden hüpfen ſie abſatzweiſe mit großen Sprüngen gewandt umher; bemerken ſie 
etwas Auffälliges, ſo ſchnellen ſie den Schwanz nach oben und zucken gleichzeitig mit den 
Flügeln nach unten. Im Gezweige hüpfen ſie raſch und geſchickt; größere Entfernungen über— 
ſpringen ſie, indem ſie die Flügel zu Hilfe nehmen. Der Flug iſt vortrefflich. Die meiſten Arten 
flattern, wenn ſie aufgeſcheucht werden, in anſcheinend täppiſcher Weiſe über den Boden da— 
hin, womöglich von einem Buſche zum anderen; aber dieſelben Vögel ſtreichen, ſobald ſie ſich 
einmal in eine gewiſſe Höhe erhoben haben, mit außerordentlicher Schnelligkeit durch die Luft. 

Unter den Sinnen find Geſicht und Gehör hoch entwickelt. Die Droſſeln nehmen ſelbſt 
das kleinſte Inſekt auf weite Entfernungen wahr und erkennen, wenn ſie in hoher Luft da— 
hinziehen, die Gegenſtände tief unter ſich auf das genaueſte; ſie hören Töne nicht nur ſehr 
ſcharf, ſondern unterſcheiden ſie auch genau, wie ſchon aus ihrem Geſange hervorgeht. Im 
Walde und im Garten werden ſie zu Warnern, auf die nicht bloß andere Arten ihrer Gat— 
tung, ſondern auch fremdartige Vögel, ja ſogar Säugetiere achten. Alles Auffallende, Un— 
gewohnte, Neue erregt ihre Aufmerkſamkeit. Sie kommen mit ausgeſprochener Neugier her— 
bei, um einen Gegenſtand, der ſie reizt, beſſer ins Auge zu faſſen, halten ſich dabei aber ſtets 
in wohlgemeſſener Entfernung. Geſelligkeit ſcheint den meiſten Arten Bedürfnis zu ſein. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 32 
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Sie ſind, wie ſchon bemerkt, keineswegs friedfertig, geraten vielmehr recht häufig in Streit; 
aber ſie können, wie man zu ſagen pflegt, nicht voneinander laſſen, und der Lockruf, den eine 
von ihnen ausſtößt, wird von anderen ſelten gehört, ohne befolgt zu werden. Sie vereinigen 
ſich nicht bloß mit anderen derſelben Art, ſondern mit allen Droſſeln überhaupt, und es kann 
geſchehen, daß Individuen verſchiedener Arten lange Zeit zuſammenbleiben, gemeinſchaftlich 
reiſen und gemeinſchaftlich den Winter in der Fremde verleben. 

Bezüglich der Stimme wollen wir hier nur auf die Singdroſſel und Amſel eingehen. 
Die Lockſtimme der Singdroſſel iſt ein heiſer pfeifendes, nicht weit hörbares „Zip“ — daher 
ihr Name „Zippe“ — an das häufig die Silbe „tack“ oder „töck“ angehängt wird. Bei 
beſonderer Erregung klingt der verlängerte Lockruf wie „ſtyx ſtyx ſtyx“. Die Amſel ruft tril- 
lernd „ſri“ und „tränk“, beim Anblick von etwas Verdächtigem aber ſchallend und gellend 
„dix dix“, worauf, falls Flucht nötig wird, ein haſtiges „Gri gich gich“ folgt. Lock- und 
Warnungsruf find bei den einzelnen Drofjelarten verſchieden, dennoch aber verſteht jede Art 
die Laute der anderen, und namentlich der Warnungsruf wird von allen wohl beachtet. 

Die Geſänge der Droſſeln gehören zu den beſten aller Singvögel überhaupt. Unſerer 
Singdroſſel gebührt die Krone; ihr faſt ebenbürtig iſt die Amſel. Mit Stolz nennt der Nor- 
weger die Singdroſſel „Nachtigall des Nordens“. Deren Lied iſt inhaltreich, wohl- und weit— 
tönend. Mit den flötenden Lauten wechſeln allerdings auch ſchrillende, minder laute und 
nicht ſehr angenehme Töne ab; aber die Anmut des Ganzen wird trotzdem wenig beeinträch— 
tigt. Der Amſelgeſang ſteht dem der Singdroſſel kaum nach, hat mehrere Strophen von 
ausgezeichneter Schönheit, klingt aber nicht ſo fröhlich, ſondern feierlicher oder trauriger als 
der ihrer begabten Verwandten. Von der Alpenamſel ſagt Tſchudi: „Ihr Geſang, welchem 
freilich der reiche Schmelz des Nachtigallenſchlages fehlt, ſchallt in jubelnden Chören hun— 
dertſtimmig von allen Hochwäldern her und bringt unausſprechlich fröhliches Leben in den 
ſtillen Ernſt der großen Gebirgslandſchaften.“ Bezeichnend für die Droſſeln iſt die Art und 
Weiſe ihres Vortrages. Es verdient hervorgehoben zu werden, daß ihr Geſang im Wider— 
ſpruche mit ihrem Betragen zu ſtehen ſcheint. Viele Vögel begleiten ihre Lieder mit lebhaften 
Bewegungen: die Droſſeln ſitzen ſtill, während ſie ſingen, und ihre Lieder fließen ruhig, 
feierlich dahin wie Kirchengeſang. Jede einzelne Strophe iſt klar abgerundet, jeder Ton 
in ſich abgeſchloſſen, der Droſſelſchlag daher mehr für den Wald als für das Zimmer geeignet. 
Die Amſel, die bei uns das ganze Jahr hindurch verweilt, beginnt bereits im Februar, oft 
wenn Schnee und Eis noch die Herrſchaft führen, mit ihrem Liede; die zu dieſer Zeit noch 
in der Fremde weilende Singdroſſel ſcheint bei der Rückkehr im März ihre Heimat ſingend 
zu begrüßen. Wie bei den meiſten guten Sängern, feuern ſich die Männchen gegenſeitig an. 
Es ſcheint, als ob jede Droſſel im Singen eine gewiſſe Eitelkeit bekunden wolle; denn ſo 
verſteckt ſie ſich für gewöhnlich zu halten pflegt, ſo frei zeigt ſie ſich, wenn ſie ihr Lied beginnt. 
Sie wählt dann immer eine hohe Baumſpitze, die Stadtamſel wohl auch einen Eſſenkopf oder 
eine Giebelſpitze zu ihrem Sitz und läßt von da oben herab ihre herrlichen Klänge erſchallen. 

Die Nahrung beſteht aus Inſekten, Schnecken und Würmern, im Herbſt und Winter 
auch aus Beeren. Alle Droſſelarten nehmen erſtere größtenteils vom Boden auf und ver— 
weilen deshalb hier täglich mehrere Stunden. Vom Walde aus fliegen ſie auf Wieſen und 
Felder, an die Ufer der Flüſſe und Bäche und nach anderen Nahrung verſprechenden Plätzen. 
Hier leſen ſie auf oder wühlen mit dem Schnabel, Blatt um Blatt umwendend, im abgefal— 
lenen Laube herum, um ſich neue Vorräte zu erſchließen. Snell beobachtete, daß Amſeln wie 
Grünſpechte Löcher in die Ameiſenhügel gruben, um zu den Puppen und ausgebildeten In— 
ſekten zu gelangen, aber nicht bloß mit dem Schnabel wie die Spechte, ſondern danach auch 
mit den Füßen, indem ſie wie Hennen ſcharrten. Altum ſah, wie Singdroſſeln die Schalen 
von Hain-, Garten- und Stein-, ja ſogar Weinbergſchnecken an beſtimmten Steinen zer— 
ſchlugen, um die Tiere ſelbſt zu erlangen. Beeren und Früchte ſcheinen den meiſten Arten 
außerordentlich zu behagen, und die einen lieben dieſe, die anderen jene Sorten. So trägt 
die Miſteldroſſel nicht umſonſt ihren Namen, denn ſie iſt förmlich erpicht auf die Miſtelbeere, 
ſucht ſie überall auf und ſtreitet ſich ihretwegen mit anderen ihrer Art auf das heftigſte. 
Schon die Alten behaupteten, daß die Wiſtel nur durch dieſe Droſſel fortgepflanzt werde, 
und dieſe Angabe ſcheint begründet zu fein. Die Ringdroſſel ſucht ſofort nach der Brutzeit 
mit ihrer Familie die Heidelbeerbeſtände auf und frißt dann Heidelbeeren in ſolcher Menge, 
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daß ihr Fleiſch davon blau und ihre Knochen rot werden. Die Wacholderdroſſel durchſucht, 
wie ſchon ihr Name andeutet, im Winter die Wacholderbüſche auf das eifrigſte und frißt ſo 
viel von der ihr beſonders zuſagenden Beere, daß ihr Fleiſch infolgedeſſen den bereits er— 
wähnten Wohlgeſchmack erhält. Außerdem verzehren alle Droſſelarten Erd-, Him-, Brom- 
und Johannisbeeren, rote und ſchwarze Holunderbeeren, Preiſel-, Faulbaum-, Kreuzdorn-, 
Schlingbaum⸗, Ebereſchenbeeren, Kirſchen, Mirabellen, Weinbeeren uſw., wodurch fie, ihrem 
Aufenthalt entſprechend, beſonders die Amſeln in Gärten, ſehr läſtig werden können. 

Bald nach ihrer Ankunft in der Heimat ſchreiten unſere Droſſelarten zur Fortpflanzung. 
Der Standort der Neſter iſt verſchieden, je nach Art und Aufenthalt unſerer Vögel; die Neſter 
ſelbſt aber ſind im weſentlichen einander ähnlich. In der näheren Beſchreibung des Brut— 
geſchäftes beſchränken wir uns hier auf einige Arten. 

Das Neſt der Singdroſſel ſteht meiſt auf ſchwachen Bäumchen oder in Büſchen, nach 
Hartert in dichtbewohnten Ländern auch in Gärten und Stadtparken. Es iſt äußerlich aus 
zarten, dürren Reiſern, Halmen, Würzelchen, Flechten, Moos und dergleichen zuſammen— 
gefügt, innen aber mit kleingebiſſenem, faulem Holze, das mit Speichel zuſammengeklebt, 
mit dem Schnabel durchknetet und ſehr glatt geſtrichen wird, ſauber und feſt ausgelegt. An— 
fang April liegen im Neſte 4—6 glattſchalige, glänzende Eier, die auf blaugrünem Grunde 
mit feinen oder größeren Flecken von ſchwarzer oder ſchwarzbrauner Farbe gezeichnet ſind. 
Reys Sammlung enthält ein Gelege von 5 einfarbigen, durchaus fleckenloſen Eiern der Sing— 
droſſel. Im Vorſommer findet eine zweite Brut ſtatt. 

Die Wacholderdroſſel niſtet, wie bereits oben bemerkt, ſeit vielen Jahren ſchon regel— 
mäßig auch in Deutſchland; ihre eigentlichen Brutplätze aber ſind die Birkenwaldungen des 
Nordens. Hier ſieht man beinahe auf jedem Stamme ein Neſt ſtehen, und zur Brutzeit 
herrſcht dann überaus reges Leben. Der ganze Wald hallt wider von dem Geſange und 
dem ängſtlichen Geſchrei unſerer Vögel; denn die Anzahl der brütenden Pärchen läßt ſich 
nur nach Hunderten abſchätzen. Boie ſah auf den Lofoten Brutkolonien von mindeſtens 
500 Paaren. An den in Deutſchland brütenden Wacholderdroſſeln beobachten wir, daß auch 
ſie ſich in kleinen Geſellſchaften halten. 

Die Amſel endlich, die nicht in eine Ortſchaft gezogen iſt, niſtet in den Dickichten, am 
liebſten auf jungen Nadelbäumen und immer niedrig über dem Boden, zuweilen ſelbſt auf 
ihm. Das Neſt iſt nach dem Standort verſchieden. Wenn es in Baumlöcher mit großer Off— 
nung gebaut wird, wie es auch wohl vorkommt, iſt es nur ein Gewebe von Erdmoos und 
dürren Halmen; wenn es frei ſteht, bilden feine Würzelchen, Stengel und Gras die Außen— 
wände, eine Schicht fettiger, feuchter Erde, die ſehr geglättet iſt, aber immer feucht bleibt, das 
Innere. Bisweilen iſt das Neſt der Amſel nichts anderes als eine einfach in Fichtennadeln 
geſcharrte Delle ohne eine Spur von Auslage. Nach Liebe hat die Gartenamſel ihre Niſt— 
gewohnheiten geändert: ſie baut das Neſt aus vorjährigen, groben, abgeſtorbenen Gras— 
halmen, kleidet aber die Mulde weder mit Lehm noch mit feineren Stoffen aus. „Soweit ich 
ſelbſt beobachten konnte“, ſchreibt Liebe, „weicht überall die Niſtweiſe der Stadkamſel von 
der normalen der Waldamſel mehr oder weniger ab und ſteigert ſich dieſe Abweichung von 
Jahr zu Jahr.“ Bei ſehr günſtigem Wetter findet man bereits um die Witte des März, ſonſt 
gegen das Ende dieſes Monats, die 4—6 auf blaß blaugrünem Grunde mit hell zimt- oder 
roſtfarbigen Flecken, Schmitzen und Punkten über und über bedeckten Eier. Nach Davenport 
ſind einfarbige, ungefleckte Eier nicht ſelten, und anderſeits gibt es welche, die aus einer 
gewiſſen Entfernung ganz rot erſcheinen. Das zweite Gelege pflegt Anfang Mai vollzählig 
zu ſein. Nach Mitteilungen guter Beobachter brütet das Paar in manchen Jahren dreimal; 
ſogar vier Bruten ſollen vorgekommen ſein. Das Weibchen wird nur in den Wittagsſtunden 
vom Männchen abgelöſt; beide Eltern aber pflegen ihre Brut auf das zärtlichſte und gebärden 
ſich überaus ängſtlich, wenn ein Feind dem Neſte naht. 

Sogar den Angriff auf die Feinde ihrer Brutſcheuen Amſeln wie auch andere Droſſeln nicht, 
indem ſie mutvoll auf jene herabſtoßen oder, um ſie zu ſchrecken, dicht an ihnen vorüberfliegen. 
Fruchtet Mut nicht, ſo nehmen ſie ihre Zuflucht zu inſtinktiver Liſt, ſtellen ſich krank und lahm 
und flattern und hüpfen ſcheinbar mit der größten Anſtrengung auf dem Boden dahin, locken 
den Räuber, der ſich betören läßt, dadurch wirklich vom Neſte ab, führen ihn weiter und 
weiter und kehren dann frohlockend zu den Jungen zurück. Nach einer eifrigen, 14— 16 
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Tage währenden Bebrütung ſind die Eier gezeitigt und ſchon drei Wochen ſpäter die Jungen, 
die vorzugsweiſe mit Inſekten aufgefüttert und reichlich verſorgt werden, flugfähig. Wenige 
Wochen nach dem Ausfliegen beginnt bei dieſen die Mauſer, und wenn die Winterreiſe heran— 
naht, tragen ſie bereits das zweite Kleid. 

Mit Ausnahme zahlreicher Amſeln verlaſſen alle unſere Droſſeln im Herbſte die Heimat 
und wandern in ſüdlichere Gegenden. Für die hochnordiſchen Arten kann ſchon Deutſchland 
zur Winterherberge werden; das eigentliche Heer zieht bis Südeuropa. Hier wimmelt es 
während der Wintermonate allerorten von Droſſeln. Alle Arten wandern in zahlreichen Ge— 
ſellſchaften, zuweilen in ungeheueren Flügen, die ſich bereits im Norden ſammeln, und ziehen 
in außerordentlicher Höhe dahin. 

\ 
N) 1 

N 

ä INN 
Sn 

Steinrötel, Monticola saxatilis Z. 1½ natürlicher Größe. 

Wie ſchon erwähnt, iſt jetzt in Deutſchland durch Reichsgeſetz der Fang aller Droſſel— 
arten auf „Vogelherden“ und „Dohnenſtiegen“ verboten; in Italien, Spanien und Griechen— 
land dagegen ſtellt den nützlichen Vögeln jedermann nach. Für die Gefangenſchaft eignen 
ſich alle Droſſeln; ihr volltönender und kräftiger Geſang iſt jedoch für das Zimmer faſt zu 
ſtark, und ihre rege Freßluſt hat Übeljtände zur Folge, die auch durch die ſorgfältigſte Reinlich— 
keit nicht gänzlich beſeitigt werden können. Einen großen, im Freien errichteten Geſellſchafts— 
bauer beleben ſie in höchſt anſprechender Weiſe. Ihre Munterfeit und Regſamkeit wirbt 
ihnen warme Freunde, und ihr köſtlicher Geſang entzückt neben dem der Lerche die Menſchen 
ſchon in den erſten Monaten des Jahres, wenn andere Vögel noch ſchweigen. 

Die über das wärmere Europa, ganz Afrika und durch die Gebirge des gemäßigten 
Aſiens verbreiteten Steindroſſeln (Monticola Boie) gehören zu den größten Arten der 
Droſſelgruppe. Ihr Leib iſt ſchlank, der Schnabel pfriemenförmig, ſtark, ſeicht gewölbt, die 
Spitze des Oberkiefers ein wenig über den Unterkiefer herabgebogen, der Fuß mittelhoch 
und ſtark, langzehig und mit großen, merklich gebogenen Krallen bewehrt, der Flügel 
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verhältnismäßig lang, der Schwanz ziemlich kurz, vorn beinahe gerade abgeſchnitten, das 
Gefieder bunt oder ſchön einfarbig. 

Der Steinrötel oder die Steindroſſel, Monticola saxatilis L., iſt gewiſſermaßen 
ein Rotſchwanz im großen. Das Gefieder des Männchens iſt auf Kopf, Hals, Oberrücken und 
Bürzel ſchön blaugrau, auf dem Mittelrüden weiß, die Flügel ſind ſchwarzbraun, die ganze 
Unterjeite iſt prächtig hoch roſtrot, ebenſo der Schwanz mit Ausnahme der beiden mittelſten 
Steuerfedern, die matt dunkelbraun gefärbt ſind. Die Länge beträgt 23 em. 

Der Steinrötel bewohnt die Gebirge Süd- und Witteleuropas, in Nordweſtafrika die 
höheren Lagen des Atlas, iſt aber auch auf allen Hochgebirgen Mittelafiens zu Haufe. In 
Deutſchland iſt ſeine Verbreitung ſtark zurückgegangen, ja heute iſt es, nach Hartert, über— 
haupt zweifelhaft, ob er noch das Alpengebiet überſchreitet. Zu ſeinem Aufenthalte wählt 
er mit Vorliebe Weinberge oder weite ſteinige, mit einigen alten Bäumen beſtandene Tal— 
mulden, gerne auch alte Burgruinen. 

Der Steinrötel iſt ein vorſichtiger, kluger und lebhafter Vogel. Mit Gewandtheit läuft 
er über den Boden dahin, macht ſeine Bücklinge und tänzelt über Felſen und größere Steine 
hinweg. Auch ſein Flug iſt leicht und ſchön. Beſonders lebhaft iſt er zur Zeit der Fort— 
pflanzung. Das Männchen läßt jetzt, auf einem erhöhten Felsvorſprunge ſitzend, eifriger als 
je ſeinen vortrefflichen Geſang vernehmen, tanzt, wie A. v. Homeyer beobachtete, „in auf— 
rechter Haltung mit ausgebreiteten, auf dem Boden ſchnurrenden Flügeln und ausgebreitetem 
Schwanze, die Rückenfedern weit gelockert, den Kopf hintenüberwerfend, mit weit geöffnetem 
Schnabel und oft halb geſchloſſenen Augen“, erhebt ſich zuletzt, flattert und ſchwebt, nach Art 
der Lerche ſteigend, in die Höhe, ſingt hierbei lauter und kräftiger als zuvor und kehrt ſodann 
zum früheren Sitzplatze zurück. Das ſehr verſteckt angelegte Neſt bildet einen ſchön gerundeten 
Napf und enthält 4 — 5 einfarbig blaugrüne Eier. Die Jungen werden häufig aus dem 
Neſte gehoben und mit Nachtigall- oder Droſſelfutter aufgezogen. Bei ſorgſamer Pflege 
ſchreiten Steinrötel im Käfig auch zur Fortpflanzung oder bemuttern fremder Vögel Kinder, 
betätigen hier überhaupt ſo treffliche und verſchiedenartige Eigenſchaften, daß man ſie zu 
den ausgezeichnetſten Stubenvögeln, die Europa liefert, rechnen darf. 

Etwas größer als der Steinrötel iſt die Blaumerle oder Blaudroſſel, auch Einſiedler 
genannt, Monticola solitarius L. Das Gefieder des Männchens iſt gleichmäßig ſchieferblau; 
die mattſchwarzen Schwingen und Steuerfedern ſind blau geſäumt. Bei dem vorherrſchend 
blaugrau gefärbten Weibchen zeigt die Unterſeite braune Flecke und bräunlichweiße Feder— 
kanten. Die Neſtjungen ähneln dem Weibchen, haben aber außerdem lichtbräunliche Tropfen— 
flecke auf der Oberſeite. 

Ganz Südeuropa, Nordafrika und Vorderaſien ſind die Heimat der Blaumerle. In 
Deutſchland iſt ſie, wenn überhaupt, wohl nur im bayriſchen Hochgebirge als Strichvogel 
ſowie auf Helgoland als Irrgaſt beobachtet worden. 

In ihrem Weſen und Betragen ähnelt ſie dem Steinrötel ſehr. Mehr aber als der letzt— 

genannte liebt ſie die Einöde, Felswände und enge Gebirgsſchluchten, denen der Baumſchlag 

mangelt, beſonders felſige Flußtäler. Regelmäßig beſucht ſie Ortſchaften und treibt ſich hier 
auf Türmen, Wallma uern und hochgelegenen Dachfirſten oder in Agypten auf Tempeltrüm— 

mern umher. Nichtsdeſtoweniger trägt ſie den Namen „Einſiedler“ mit Recht, denn ſie lebt 

ſtets für ſich, befreundet ſich nie mit den Menſchen und vereinigt ſich nicht einmal mit ihres— 

gleichen. Dieſe Droſſel iſt ungemein gewandt, und zwar nicht bloß im Laufen, ſondern auch 

im Fliegen. Der Flug ſelbſt erinnert an den unſerer gewandteſten Droſſeln; doch ſchwebt die 

Blaumerle mehr als dieſe, namentlich kurz vor dem Niederſetzen, und ebenſo ſteigt ſie, wenn 

ſie ſingt, ganz gegen Droſſelart in die Luft. Sie ſingt gern und viel in der Abenddämme— 
rung und läßt ſich faſt zu jeder Jahreszeit vernehmen. Ihr Geſang iſt nicht ſo vorzüglich 
wie der des Steinrötels, aber immer noch ſehr gut. Auch ſie hat eine Lieblings- und Be— 

grüßungsſtrophe, mit der ſie einen ſich nahenden Bekannten empfängt, wiederholt ſie aber bis 

20 mal ohne Unterbrechung und kann deshalb läſtig werden. Die Liebeswerbungen der Blau— 
merle erinnern an den Tanz des Steinrötels; das Männchen nimmt aber, wie A. v. Homeyer 
ſagt, dabei eine wagerechte Haltung an, bläht ſich auf und erſcheint deshalb viel größer, 
„ballartig“, duckt den Kopf nieder und ſchnellt den zuſammengelegten Schwanz dann und 
wann nach Art der Amſel in die Höhe. 
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Blaumerlen dauern bei geeigneter Pflege wie der Steinrötel jahrelang in der Gefangen— 
ſchaft aus. In Italien, auf Malta und in Griechenland ſind ſie als Stubenvögel ſehr beliebt. 
Vom Naubzeuge hat die Blaumerle wenig zu leiden; ihre Vorſicht entzieht die Alten, der 
ſtets vortrefflich gewählte Standort des Neſtes die Brut den meiſten Nachſtellungen. 

Die zahlreichen Arten der Steinſchmätzer (Saxicola Bechst.) find kleinere, ziemlich 
ſchlanke Vögel. Sie beſitzen einen pfriemenförmigen, vor den Naſenlöchern verſchmälerten 
Schnabel, der viel kürzer als der Kopf iſt, hohe, ſchwachläufige Füße und mittellange Zehen, 
langen, etwas ſtumpfen Flügel, einen kurzen, ziemlich breiten und vorn gerade abgeſchnittenen 
Schwanz und ziemlich reiches, locker anliegendes Gefieder. Die Gattung bewohnt Europa, 
das ganze Feſtland von Afrika, wo es ſteinig und waldlos iſt, ſowie das weſtliche Mittel- 
aſien. Auch iſt ſie von Oſten her in Kanada und Grönland eingedrungen. Ihr Hauptwohn— 
gebiet iſt das ganze öſtliche Afrika. 

Europa wird von ſieben Arten bewohnt, unter denen dem Trauerſteinſchmätzer, 
Saxicola leucura Gm., die erjte Stelle gebührt. Das Gefieder iſt beim Männchen gleich— 
mäßig tief ſchwarz, ſchwach glänzend, beim Weibchen rußbraun; Bürzel und Steuerfedern 
ſind blendendweiß, letztere nur am Ende breit ſchwarz geſäumt. Die Länge beträgt 20 em. 

Der zierliche Vogel iſt über den größten Teil Spaniens und Portugals verbreitet und 
kommt außerdem in Südfrankreich und Süditalien vor. Überall, wo er auftritt, bewohnt er 
das Gebirge. Seine Lieblingsplätze ſind die wildeſten, zerriſſenſten Felſen. Je dunkler das 
Geſtein iſt, um ſo häufiger begegnet man ihm. In Nordafrika vertritt ihn eine Unterart. Er 
iſt ein munterer und ſcheuer Vogel, der ſelbſt das ödeſte Gebirge zu beleben vermag. Das 
Männchen gebärdet ſich oft höchſt ergötzlich. Es tanzt förmlich auf einer Steinplatte umher 
oder trippelt tanzartig an einer Felswand in die Höhe, breitet Schwanz und Flügel, neigt 
den Kopf, dreht und wendet ſich, ſteigt aufwärts, ſingt dabei und ſenkt ſich zuletzt mit aus— 
gebreiteten Flügeln und Schwanz langſam tief herab, um ſein all dieſem Treiben zuſchauendes 
Weibchen die letzte Strophe des Geſanges in nächſter Nähe hören zu laſſen. 

Beſonders merkwürdige Beobachtungen hat König in Algerien über den Neſtbau der 
nordafrikaniſchen Abart gemacht. In dem dortigen Wohngebiete des Vogels gibt es zahl— 
reiche Ratten und Mäuſe ſowie Schlangen und fleiſchfreſſende Eidechſen. Unter ſolchen Um— 
ſtänden würden ſehr viele der in kleinen Felſenhöhlen, unter überhängenden Steinen uſw. 
angelegten Neſter zerſtört werden, wenn nicht der Vogel, durch Erfahrung gewitzigt, den 
Zugang zu ſeiner Bruthöhle durch einen Schutzwall abſchlöſſe. „Dieſer Schutzwall“, be— 
richtet unſer Gewährsmann, „beſteht aus einer Menge loſe aufeinandergeſchichteter Steine 
und Scherben, die, einem Haufen gleich, vor dem Eingange zum Neſte ſich erheben, ein ganz 
enges Schlupfloch für den ausfliegenden Vogel am oberen Rande laſſend. Kein ſchweres 
Kriechtier iſt imſtande, dieſes Steingeröll zu erklettern, weil ihm der Halt fehlt, ſich darauf 
weiter fortzubewegen, und ſelbſt Ratten und Mäuſe würden ſich vergebens bemühen, über 
jenes hinweg zum Neſte vorzudringen. Der Vogel beginnt die Anlage dieſer Schutzvor— 
richtung gleichzeitig mit dem Bau des Neſtes und ſchleppt, wie ich mich ſelbſt oft genug 
überzeugt habe, die Steinchen, die übrigens ein ganz anſehnliches Gewicht aufweiſen, von 
weitem im Schnabel heran und legt ſie vor die Kaverne, die das Neſt bergen ſoll, nieder. 
An dieſer Rieſenarbeit beteiligen ſich beide Geſchlechter. Je weiter der Neſtbau fortſchreitet, 
um ſo mehr wächſt auch der Steinhaufen vor dem Neſte an, und lange noch ſchleppt das 
Männchen, wenn das Weibchen ſchon auf den Eiern brütet, mit unermüdlicher Ausdauer 
Steine und Scherben herbei. Es mögen Hunderte und aber Hunderte Steinchen ſein, die 
den vollendeten Schutzwall bilden. Doch muß ich hierbei bemerken, daß dieſe Steinhaufen 
nicht überall und in gleicher Stärke aufgeworfen werden. 

Unſer einheimiſcher Steinſchmätzer, Saxicola oenanthe L., iſt auf der Oberſeite hell 
aſchgrau, auf dem Bürzel und der Unterjeite, mit Ausnahme der roſtgelblichen Bruſt, weiß; 
die Stirn und ein von ihr aus verlaufender Augenſtreifen ſind weiß, ein Zügelfleck, die Flügel 
und die beiden mittleren Schwanzfedern ſchwarz, die übrigen am Grunde weiß, an der 
Spitze ſchwarz. Bei dem ähnlich, aber matter gefärbten Weibchen herrſcht Rötlichaſchgrau 
vor; die Unterteile find lichtbräunlich roſtfarben, die rauchſchwarzen Flügelfedern lichtgelb— 
lich geſäumt. Die Länge beträgt 16 em. 
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Der Steinſchmätzer iſt über ganz Europa bis nach Lappland und Island hinauf, 
ebenſo über das mittlere und nördliche Aſien als Brutvogel verbreitet und kommt ſogar in 
der Neuen Welt im Norden Alaskas vor. Gelegentlich ſeiner Winterreiſe durchwandert er 
mehr als die Hälfte Afrikas und das ſüdliche Aſien. Gegenden, in denen Steine vorherrſchen, 
ſind die Lieblingsplätze der Steinſchmätzer. In dem an Steinen reichen Schweden, in Süd— 
deutſchland, in der Schweiz iſt unſer Steinſchmätzer gemein; in Skandinavien darf er als 
eines der nördlichſten Tiere überhaupt betrachtet werden. Ich habe ihn überall angetroffen, 

1 Steinſchmätzer, Saxicola oenanthe L., 2 Braunkehlchen, Pratincola rubetra Koch (Text S. 504), 3 Schwarz— 

kehlchen, Pratincola rubicola L. (Text S. 504). ½ natürlicher Größe. 

wo ich hinkam, in Lappland ebenſowohl wie in der Nähe der Gletſcher des Galdhöpig, der 
Furka oder des Großglockners. In den Schweizer Alpen ſteigt er bis über den Gürtel des 
Holzwuchſes empor. In ähnlicher Weiſe leben die übrigen Arten. Sie ſind die Bewohner der 
wüſteſten Gegenden und der eigentlichen Wüſte ſelbſt; ſie gewahrt man noch inmitten der 
glühenden Ode, wo alles Leben erſtorben zu ſein ſcheint. 

Anſer Steinſchmätzer iſt ein höchſt beweglicher, munterer, gewandter, unruhiger, flüch— 
tiger, ungeſelliger und vorſichtiger Vogel. Er liebt allein zu wohnen und lebt mit keinem 
anderen Vogel in engerem Vereine. Wer beobachtet, muß den Steinſchmätzer bald bemerken. 
Dieſer wählt ſich ſtets den höchſten Punkt feines Wohnkreiſes zum Ruheplatz; in aufrechter 
Haltung ſitzt er auf dem Felſen, jedoch niemals ſtill, ſchlägt wenigſtens von Zeit zu Zeit mit 
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dem Schwanze nach unten und macht wiederholt Bücklinge, zumal wenn er etwas Auffallen- 
des bemerkt. Auf dem Boden hüpft unſer Vogel mit ſchnellen und kurzen Sprüngen dahin, 
ſo raſch, daß er, wie Naumann ſagt, hinzurollen ſcheint. Aber im ſchnellſten Laufe hält er 
plötzlich an, wenn ein Stein im Wege liegt; gewiß klettert er auf die Erhöhung, bückt ſich 
wiederholt und ſetzt erſt dann ſeinen Weg fort. Der Flug iſt ausgezeichnet. Immer fliegt 
der Steinſchmätzer dicht über dem Boden dahin, gewöhnlich nach einem ziemlich weit entfernten 
zweiten Sitzpunkte, zu deſſen Höhe er förmlich in der Luft emporklettert, indem er, am Fuße 
angelangt, ſich wieder nach oben ſchwingt. Naumann ſagt ſehr treffend, daß der ſo dahin— 
fliegende Vogel, weil man ſeinen weißen Bürzel am deutlichſten wahrnimmt, an eine vom 
Winde fortgetragene Gänſefeder erinnert. Der Lockton des Steinſchmätzers iſt ein ſanft 
pfeifendes „Giuv giuv“, dem gewöhnlich ein ſchnalzendes „Tack“ angehängt wird. Seinen 
einförmigen, nicht gerade angenehmen Geſang läßt er mit wenigen Unterbrechungen vom 
frühen Morgen bis zum ſpäten Abend und oft noch mitten in der Nacht ertönen. 

Kleine Käfer, beſonders Laufkäferchen, Schmetterlinge, Fliegen, Mücken und deren Lar— 
ven ſowie Schneckchen und Würmer ſind des Steinſchmätzers Nahrung. Von ſeinem hohen 
Standpunkte aus überſchaut der Vogel ſein Gebiet, und ſein ſcharfes Auge nimmt jedes 
Weſen wahr, das ſich auf dem Boden oder in der Luft bewegt. Laufenden Inſekten jagt er 
zu Fuße nach, fliegende verfolgt er nach Rotſchwanzart bis hoch in die Luft. 

Das wenig kunſtvolle Neſt ſteht regelmäßig in Felſenritzen oder Steinlöchern, ſeltener 
in Holzſtößen, unter alten Stämmen, in Erdhöhlen, unter überhängenden Felſen oder ſelbſt 
in Baumlöchern, ſtets wohlverborgen und immer von obenher geſchützt. Das Gelege bilden 
5 —7 zartſchalige Eier von ſanft bläulicher oder grünlichweißer Färbung. Das Weibchen 
brütet faſt allein; in die Erziehung der Jungen teilen ſich aber beide Geſchlechter mit gleichem 
Eifer. Ihre Sorge um die Brut iſt ſehr groß. Solange das Weibchen auf den Eiern ſitzt, 
hält das Männchen in geringer Entfernung von dem Neſte förmliche Wache und umkreiſt 
jeden herannahenden Feind mit ängſtlichem Geſchrei. Das Weibchen nimmt bei großer Ge— 
fahr zu Verſtellungskünſten ſeine Zuflucht. 

Alt eingefangene Steinſchmätzer gewöhnen ſich ſchwer, aus dem Neſte gehobene Junge 
leicht an den Verluſt der Freiheit, gewinnen ſich aber nur kundige Beobachter zu Freunden. 

Die 22 Arten zählende, über ganz Europa, Afrika und Aſien verbreitete Gattung der 
Wieſenſchmätzer (Pratincola Koch) wird vielfach noch der Gattung der Eigentlichen Flie— 
genfänger zugerechnet. An dieſe erinnern beſonders der verhältnismäßig kurze und breite, 
runde Schnabel und die kräftig entwickelten Mundwinkelborſten. Es ſind kleine, buntfarbige 
Vögel mit mittellangen Flügeln, kurzem Schwanze und hohen, ſchlankläufigen Beinen. 

Das Braunkehlchen, Pratincola rubetra Koch (Abb. S. 503), die bei uns zulande 
häufigſte Art der Gattung, iſt auf der Oberſeite ſchwarzbraun, wegen der breiten roſtgrauen 
Federränder gefleckt, auf der Anterſeite roſtgelblichweiß, am Kinn und neben dem Vorder— 
halſe, über den Augen und auf der Flügelmitte weiß. Beim Weibchen ſind alle Farben 
unſcheinbarer. Die Länge beträgt 14 em. 

Das Schwarzkehlchen, Pratincola rubicola L. (Abb. S. 503) iſt etwas größer und 
ſchöner gefärbt als das Braunkehlchen. Beim Männchen ſind Oberſeite und Kehle ſchwarz, die 
unteren Teile roſtrot, Bürzel und Unterbauch ſowie ein Flügel- und ein Halsſeitenfleck reinweiß. 

Das Braunkehlchen iſt in allen ebenen Gegenden Deutſchlands und der benachbarten 
Länder ſehr häufig, das Schwarzkehlchen im allgemeinen in Deutſchland ſeltener und mehr 
im Weſten unſeres Vaterlandes heimiſch. 

Wieſen, die von Bächen durchſchnitten werden oder in der Nähe von Gewäſſern liegen 
und mit einzelnen niederen Gebüſchen beſtanden ſind, ſind die beliebteſten Aufenthaltsorte 
der Wieſenſchmätzer. Dieſe meiden die Ode und finden ſich ausſchließlich im bebauten Lande. 
Je fruchtbarer eine Gegend iſt, um ſo häufiger trifft man die Vögel an. 

Am Tage ſieht man ſie immer in Tätigkeit und beſonders Inſekten, ihrer Hauptnahrung, 
nachſtellen: ſie ſitzen auf der Spitze eines niedrigen Buſches oder Baumes, ſchauen ſich hier 
nach allen Seiten um, ſtürzen plötzlich auf den Boden herab, nehmen die erſpähte Beute auf 
und kehren zu dem früheren Sitze zurück oder fliegen einem anderen erhabenen Punkte zu. 
Ihr hübſcher Geſang beſteht aus verſchiedenen kurzen Strophen voller und reiner Töne, die 
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in vielfacher Abwechſelung vorgetragen und in die, je nach der Gegend, anderer Vögel Stimmen 
verwebt werden. Die Braunkehlchen ſingen bis zu Anfang Juli fleißig, beginnen ſchon früh am 
Morgen, ſchweigen während des Tages ſelten und laſſen ſich bis in die Nacht hinein hören. 

Das Neſt ſteht regelmäßig auf den Wieſen im Graſe, meiſt in einer ſeichten Vertiefung, 
zuweilen unter einem kleinen Buſche, immer ſehr gut verborgen, ſo daß es überaus ſchwer 
zu finden iſt. Es enthält 5—7 glänzend hell blaugrüne Eier. Beide Eltern füttern die 
Brut, lieben ſie in hohem Grade und gebrauchen allerlei Liſt, um Feinde von ihr abzulenken. 
Angeſtört, brütet das Paar nur einmal im Jahre. 

Viele Feinde, namentlich alle kleineren Raubtiere, Ratten und Mäuſe, bedrohen die 
Jungen, unſere kleineren Edelfalken auch die alten Wieſenſchmätzer. Der Wenſch verfolgt ſie 
nirgends regelrecht, ſchützt ſie vielmehr hier und da. In der Schweiz iſt der Volksglaube ver— 
breitet, daß auf der Alpe, auf der ein Schwarzkehlchen getötet wird, die Kühe von Stund' an 
rote Milch geben. In der Gefangenſchaft ſind die Wieſenſchmätzer, auch wenn man ſie im 
Zimmer frei herumfliegen läßt, langweilig und ſtill. 

Die 15 Arten der Rotſchwänze (Phoenicurus Forst.) kennzeichnen ſich durch ſchlanken 
Leib, pfriemenförmigen, an der Spitze des Oberſchnabels mit einem kleinen Häkchen ver— 
ſehenen Schnabel, meiſt wohlentwickelte Schnabelborſten, frei vor der Stirnbefiederung ge— 
legene Naſenlöcher, ſchlanke, hochläufige, ſchwächliche Füße, ziemlich lange Flügel und mittel- 
langen, immer etwas gerundeten, meiſt rot gefärbten Schwanz. Das lockere Gefieder iſt 
bei den Geſchlechtern ſehr verſchieden. Die Rotſchwänze bewohnen die gemäßigten Gegenden 
der Alten Welt und ſind namentlich in den Gebirgen Mittelaſiens zahlreich vertreten. 

Unjerem Hausrotſchwanz, auch Notjterz oder Schwarzbrüſtchen uſw. genannt 
(ſ. die beigeheftete farbige Tafel), gebührt nach Hartert der wiſſenſchaftliche Name Phoenicurus 
ochruros gibraltariensis %., da er als Unterart der im Kaukaſus, in Armenien und Perſien 
heimiſchen Art Phoenicurus ochruros Gm. zu gelten hat. Der Hausrotſchwanz iſt ſchwarz, 
auf dem Kopfe, dem Rücken und der Unterbruſt mehr oder weniger aſchgrau, am Bauche 
weißlich, auf den Flügeln weiß gefleckt; die Schwanz- und Bürzelfedern ſind, mit Ausnahme 
der beiden mittleren dunkelbraunen, gelblich-roſtrot. Beim Weibchen und einjährigen Männ— 
chen iſt die Hauptfärbung ein gleichmäßiges Tiefgrau; bei den Jungen iſt das Grau ſchwärz— 
lich gewellt. Die Länge beträgt 16 em. 

Das Wohngebiet des Hausrotſchwanzes erſtreckt ji) über Mittel- und Südeuropa und 
außerdem Kleinaſien und Perſien. Im Süden unſeres heimatlichen Erdteiles iſt er Stand— 
vogel, im Norden Zugvogel, nicht ſelten überwintert er auch im weſtlichen Deutſchland und 
in Belgien. Arſprünglich Gebirgskind und Felſenbewohner, hat der gegenwärtig bei uns 
zum Haustier gewordene Vogel nach und nach ſich bequemt, in dem Wohnhauſe des Menſchen 
Herberge zu nehmen, ohne zwiſchen der volkreichen Stadt und dem einſamen Gehöft einen 
Unterjchied zu machen. Wo er vorkommt, findet man ihn faſt ſtets auch auf Neubauten, nicht 
als Bewohner, wohl aber als erſten zutraulichen Gaſt, der, unbekümmert um die Arbeiter, 
an den entſtehenden, noch feuchten Mauern ſeiner Jagd obliegt. „Er iſt“, wie W. Marſhall 
ſich ausdrückt, der unter den Vögeln Kulturfolger und Kulturflüchter unterſcheidet, „in 
ſeiner Art auch ein Folger der Kultur, aber nicht der ackerbautreibenden, ſondern der ſteinerne 
Häuſer, Kirchen, Paläſte, Türme und Feſtungen errichtenden, — der, wie der Mauerſegler 
und die Schwalben, zu meinen ſcheint, dieſe Bauwerke ſeien Felſen, die ſich in immer erfreu— 
licherer Menge von Jahr zu Jahr in Europa mehren, und in denen außer ihm, zufällig und 
läſtig genug, Menſchen mit ihren böſen Kindern und ſchlimmen Katzen hauſen.“ 

In Nord- und Mitteldeutſchland erſcheinen die Hausrotſchwänze im letzten Drittel des 
März, in Süddeutſchland ſchon etwas früher. Sie reiſen einzeln während der Nachtzeit, die 
Männchen voran, die Weibchen einige Tage ſpäter. Sofort nach der Ankunft in der Heimat 
nimmt der Vogel auf demſelben Dachfirſte, der im vorigen Jahre ſein Lieblingsaufenthalt 
war, wieder ſeinen Stand, und nunmehr beginnt ſein reges, lebendiges Sommertreiben. Er 
iſt ein ungemein tätiger, munterer, unruhiger und flüchtiger Geſell und vom erſten Tages— 
grauen bis nach Sonnenuntergang wach und in Bewegung ſein Lied gehört zu den erſten 
Geſängen, die man an einem Frühlingsmorgen vernimmt, ſeine einfache Weiſe erklingt noch 
nach der Dämmerung des Abends. Er iſt außerordentlich hurtig und gewandt, hüpft und 
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fliegt mit gleicher Leichtigkeit und bückt ſich oder wippt wenigſtens mit dem Schwanze bei 
jeder Veranlaſſung, auch wohl ohne eine ſolche. Seine Haltung im Sitzen iſt eine aufgerichtete, 
kecke; ſein Hüpfen geſchieht mit großen Sprüngen, ruckweiſe oder mit kurzen Unterbrechungen; 
ſein Flug führt ihn, wie Naumann ſagt, „faſt hüpfend oder ſchußweiſe ſchnurrend, auf weite 
Strecken aber in einer unregelmäßigen, aus größeren und kleineren Bogenlinien beſtehenden 
Schlangenlinie fort. Er weiß ſich meiſterhaft zu überpurzeln, zu ſchwenken, mit Schnellig— 
keit aus der Höhe herabzuſtürzen und ſchnurrend wieder hinaufzuſchwingen“; ſeine Flugfertig— 
keit iſt ſo groß, daß er nach Fliegenfängerart Beute gewinnen, nämlich fliegende Inſekten be— 
quem einholen und ſicher wegſchnappen kann. Seine Sinne ſind vorzüglich. Wenig geſellig, 
liebt er, mit ſeinem Gatten allein ein gewiſſes Gebiet zu bewohnen, und duldet darin kein 
anderes Pärchen der gleichen Art, neckt und zankt ſich auch regelmäßig mit anderen Vögeln, 
die in ſeinem Bereiche ſich niederlaſſen wollen. Seine Lockſtimme iſt angenehm, ſein Geſang 
aber nicht viel wert. Erſtere klingt wie „fid tek tek“, und dieſe Laute werden bei Angſt oder 
Gefahr unzählige Male ſchnell wiederholt; der Geſang beſteht aus zwei oder drei Strophen 
teils pfeifender, teils kreiſchender und krächzender Töne, die zwar jedes Wohlklanges bar 
ſind, aber doch ungemein anheimeln. 

Der Rotſchwanz nährt ſich faſt ausſchließlich von Inſekten, vorzugsweiſe von Fliegen, 
Schmetterlingen und ganz beſonders Spinnen, doch naſcht er wohl auch ab und zu ein Beer— 
lein. Oft ſieht man ihn ſich vor einem an der Wand ſitzenden Inſekt oder vor einer im Winkel 
lauernden Spinne in der Luft rüttelnd auf einer Stelle halten. Schmetterlingsarten, die 
andere Vögel verſchmähen, verzehrt er gern. 

Die erſte Brut findet Mitte oder Ende April ſtatt. Jedes Männchen zeigt ſich während 
dieſer Zeit und ſchon vorher im höchſten Grade erregt, verfolgt das Weibchen ungeſtüm durch 
Höfe, Gärten und Gaſſen, über Dächer und um Eſſenköpfe, krächzt und ſingt dabei abwechſelnd, 
ſtürzt ſich von hohem Firſte herab und legt ſich dem Weibchen förmlich zu Füßen platt auf 
einen Ziegel, ſchlägt mit den ausgebreiteten Flügeln, drückt den gefächerten Schwanz gegen 
den Boden, fleht und jauchzt und berührt mit dem Schnabel den des Weibchens. Auch dieſes 
teilt die Erregung des Männchens und verfolgt mit Wut jedes andere ſeines Geſchlechtes, 
das dem erwählten Männchen oder der erkorenen Niſtſtätte ſich nähert. Im Gebirge niſtet 
das Paar in Felſenlöchern und Ritzen; in der Ebene legt es ſein Neſt faſt ausſchließlich in 
Gebäuden an, bald in Mauerlöchern, mit weiterer oder engerer Offnung, bald frei auf Balken— 
köpfen, auf Geſimſen und auf anderen hervorragenden Punkten, die einigermaßen vor dem 
Wetter geſchützt ſind. Wo es ihm an paſſenden Niſtgelegenheiten gebricht, kann es ſogar 
alle Scheu vergeſſen und zum Zimmerbewohner werden, ſelbſt einen Schulofen oder Brief— 
kaſten als geeignete Niſtſtätte erachten. Das Neſt füllt, wenn es in Höhlungen errichtet wurde, 
dieſe einfach aus; zierlicher gearbeitet dagegen iſt es, wenn es frei auf einem Balken ſteht. 
Hier wird allerdings auch ein großer Haufe von Wurzeln, Pflanzenſtengeln und Halmen 
unordentlich zuſammengetragen, die Mulde innen aber mit vielen Haaren und Federn ſehr 
weich ausgepolſtert. Das Gelege bilden 5 oder 6 niedliche, meiſt glänzend weiße Eier. Beide 
Eltern brüten, und zwar 13 Tage lang, beide füttern die Brut groß, nehmen überhaupt glei— 
chen Anteil an deren Geſchick. Bei Gefahr beweiſen ſie wahrhaft erhabenen Mut und ſuchen 
durch allerlei Mittel die Aufmerkſamkeit des Feindes von ihren geliebten Kindern abzuwenden. 
Die Jungen verlaſſen das Neſt meiſt zu früh, werden daher auch leicht eine Beute der Raubtiere, 
erlangen aber binnen wenigen Tagen Gewandtheit und Selbſtändigkeit. Im Juni ſchreiten 
die Eltern zur zweiten und ſpäter ſelbſt zur dritten Brut. 

Die zweite deutſche Art wird zum Unterſchiede Garten-, Baum- oder Waldrot— 
ſchwanz, Phoenicurus phoenicurus L., genannt und verdient ihren Namen, denn fie lebt 
faſt nur auf Bäumen, im Walde ebenſo wie im Garten. Beim alten Männchen ſind Stirn, 
Kopfſeiten und Kehle ſchwarz, die übrigen Oberteile aſchgrau, Bruſt, Seiten und Schwanz 
hoch roſtrot, Vorderkopf und die Witte der Unterſeite weiß. Die Farbe des Weibchens iſt 
Graubraun, das unterſeits ins Weißliche und Noſtfarbene zieht. Die Länge beträgt 14 em. 

Der Gartenrotſchwanz bewohnt ein ausgedehnteres Gebiet als ſein Verwandter, denn 
er fehlt keinem Lande Europas, bevorzugt der Laubwaldungen wegen zwar die Ebene, meidet 
aber auch das Gebirge nicht und macht ſich daher in jeder einigermaßen entſprechenden 
Gegend ſeßhaft. Lebensweiſe und Betragen, Sitten und Gewohnheiten erinnern vielfach 
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an den Verwandten, nur daß ſich der Gartenrotſchwanz vorzugsweiſe auf Bäumen aufhält. 
Der Geſang iſt beſſer, wohlklingender und reicher als bei dem Vetter; die Töne der zwei und 
drei Strophen, aus denen er beſteht, ſind ſanft und flötenartig, etwas melancholiſch zwar, 
im ganzen aber höchſt angenehm. Das Neſt ſteht regelmäßig in hohlen Bäumen, mit Vor— 
liebe in Kopfweiden. Es iſt liederlich gebaut, im Inneren reich mit Federn ausgekleidet und 
enthält 5—6 Eier von ſchön blaugrüner Farbe. 

Der Gartenrotſchwanz wird öfter als ſein Verwandter im Bauer gehalten, ſingt hier 
fleißig und faſt das ganze Jahr hindurch, wird aber durch ſeinen ewig wiederholten Lockton 
„uit uit tak tak“ mit der Zeit läſtig. Gleichwohl hat er ſich unter den Liebhabern warme 
Freunde erworben, die über der Zierlichkeit ſeiner Bewegungen, ſeiner Farbenſchönheit und 
ſauberen Haltung des Gefieders den ſtörenden Lockton vergeſſen. Im Flugkäfig hat man ihn 
ſogar zur Fortpflanzung gebracht. 

Die Gattung der Nachtigallen (Luseinia Forst.) nimmt in einer Beziehung die höchſte 
Stelle in der ganzen Vogelwelt ein, denn die beſten Sänger zählen zu ihr. Sie kennzeichnen 
ſich durch zierlichen, pfriemenförmigen Schnabel mit ſchwachen Borſten, mehr oder minder 
deutlich abgerundeten Schwanz, mittellange Flügel und lange Läufe. Sie leben viel am 
Boden, niſten nahe der Erde und legen meiſt Eier von blauer Grundfarbe. Manche find ſehr 
ſchlicht gefärbt, andere auffällig bunt. Die etwa 25 Arten und Unterarten verbreiten ſich 
über den größten Teil der Alten Welt. 

Anſere ſeit altersgrauer Zeit hochberühmte Nachtigall, Luseinia megarhyncha Brehm 
(ſ. Taf. „Sperlingsvögel !“, 4), kann mit wenig Worten beſchrieben werden. Das Gefieder 
der Oberſeite iſt roſtrotgrau, auf Scheitel und Rücken am dunkelſten, das der Unterſeite licht 
gelblichgrau, an der Kehle und Bruſtmitte am lichteſten; die Schwungfedern ſind auf der 
Innenfahne dunkelbraun, die Steuerfedern roſtbraunrot. Die Iris iſt rotbraun, der Schnabel 
und die Füße ſind rötlich graubraun. Das Jugendkleid iſt auf rötlich braungrauem Grunde 
gefleckt, weil die einzelnen Federn der Oberſeite lichtgelbe Schaftflecke und ſchwärzliche Rän— 
der haben. Die Länge beträgt 17 em. 
Der Sproſſer oder die Au-Nachtigall, Luseinia luscinia L., iſt mit 19 em Länge 

größer und namentlich ſtärker als die Nachtigall, ihr aber ſehr ähnlich. Als Unterſcheidungs— 
merkmal gilt die wolkig grau gefleckte, wie man zu ſagen pflegt „muſchelfleckige“ Oberbruſt. 
Außerdem iſt die Oberſeite nicht ſo rötlichbraun wie bei der Nachtigall, ſondern dunkler und 
mehr olivenbraun, auch der Schwanz iſt dunkler und weniger rötlich. 

Über die Verbreitung der Nachtigall läßt ſich folgendes jagen: fie bewohnt als Brut— 
vogel von Süd- und Mittelengland an Weſt-, Mittel- und Südeuropa, tritt geeigneten 
Ortes weſtlich von der Peene in Nord-, Wittel- und Süddeutſchland häufig auf, bewohnt 
ebenſo in zahlreicher Menge Oſterreich-Ungarn und iſt auf allen drei ſüdlichen Halbinſeln 
gemein; ſüdöſtlich geht ſie bis Südrußland und Vorderaſien, ſüdlich aber nicht über die 
Atlasländer hinab. Sie bevorzugt die Ebene, meidet aber auch bergige Gelände nicht ganz, 
vorausgeſetzt, daß es hier an Laubbäumen und Geſträuch nicht fehlt. Laubwaldungen mit 
viel Unterholz, noch lieber Buſchwerk, das von Bächen und Waſſergräben durchſchnitten 
wird, die Ufer größerer Gewäſſer ſowie Gärten, in denen es heimliche Gebüſche gibt, ſind 
ihre Lieblingsplätze. Hier wohnt Paar an Paar, ein jedes in einem beſtimmt umgrenzten 
Gebiete, das ſtreng bewacht und gegen andere Individuen ihrer Art mutvoll verteidigt 
wird. Das Verbreitungsgebiet des Sproſſers begrenzt den Wohnkreis der Nachtigall im Nor— 
den und Oſten. Der Sproſſer iſt die häufigere Nachtigallenart Dänemarks und die einzige, 
die in Skandinavien, dem öſtlichen Pommern, in ganz Nord- und Mittelrußland und jen— 
ſeits des Urals in allen Fluß- und Stromtälern der Steppe Weſtſibiriens gefunden wird. 
Im Grenzgebiet wohnen beide Nachtigallen nebeneinander. Beide wandern im Herbit, bei 
uns im September, nach Mittel- und Weſtafrika, der Sproſſer wahrſcheinlich auch nach ſüd— 
lichen Ländern Aſiens. 

Nachtigall und Sproſſer ſtimmen unter ſich in allen weſentlichen Zügen ihrer Lebens— 
weiſe jo überein, daß man bei deren Schilderung ſich faſt auf eine Art beſchränken kann. 
Ich werde im nachſtehenden vorzugsweiſe unſere weſt- und mitteldeutſche Nachtigall ins Auge 
faſſen. Da, wo dieſe köſtliche Sängerin des Schutzes ſeitens des Menſchen ſich verſichert hält, 



508 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Fliegenfänger. 

ſiedelt ſie ſich unmittelbar bei deſſen Behauſung an, bekundet dann nicht die mindeſte Scheu, 
eher eine gewiſſe Dreiſtigkeit und Neugierde, wie man ja ſprichwörtlich von einer „neugierigen 
Nachtigall“ redet. Sie läßt ſich daher ohne Mühe in ihrem Tun und Treiben beobachten. 
Gewöhnlich gewahrt man ſie, niedrig über dem Boden auf Zweigen ſitzend, ziemlich auf— 
gerichtet, den Schwanz erhoben, die Flügel ſo tief geſenkt, daß deren Spitzen, unter die 
Schwanzwurzel zu liegen kommen. Im Gezweige hüpft ſie ſelten, wenn es aber geſchieht, 
mit großen Sprüngen umher; auf dem Boden trägt ſie ſich hoch aufgerichtet und ſpringt, 
den Schwanz geſtelzt, mit förmlichen Sätzen, wie Naumann ſagt, „ſtolz“ dahin, immer 
in Abſätzen, die durch einen Augenblick der Ruhe unterbrochen werden. Erregt irgend etwas 
ihre Aufmerkſamkeit, ſo ſchnellt ſie den Schwanz kräftig und jählings empor; dieſe Bewegung 
wird überhaupt bei jeder Gelegenheit ausgeführt. Der Flug der Nachtigall iſt ſchnell, leicht, 
in ſteigenden und fallenden Bogen, auf kleinen Räumen flatternd und wankend; ſie fliegt 
aber nur kurze Strecken, von Buſch zu Buſch, und bei Tage nie über freie Flächen. 

Ihre Lockſtimme iſt ein helles gedehntes „Wiid“, dem gewöhnlich ein ſchnarrendes „Karr“ 
angehängt wird. In der Angſt wiederholt die Nachtigall das „Wiid“ oft nacheinander und 
ruft nur ab und zu einmal „karr“. Im Zorne läßt ſie ein unangenehmes „Räh“, in behag— 
licher Gemütsſtimmung ein tiefklingendes „Tak“ vernehmen. Die Jungen rufen anfangs 
„fiid“, ſpäter „kroäk“. Daß alle dieſe Umgangslaute durch verſchiedene Betonung, die 
unſerem Ohre in den meiſten Fällen entgeht, auch verſchiedene Bedeutung gewinnen, iſt 
ſelbſtverſtändlich. Der Schlag der Nachtigall, der ihr vor allem anderen unſere Zuneigung 
erworben hat und den aller übrigen Vögel, mit alleiniger Ausnahme der nächſten Verwandten, 
an Wohllaut und Reichhaltigkeit übertrifft, iſt, wie Naumann trefflich ſchildert, „jo aus— 
gezeichnet und eigentümlich, es herrſcht in ihm eine ſolche Fülle von Tönen, eine ſo angenehme 
Abwechſelung und eine ſo hinreißende Harmonie, wie wir in keinem anderen Vogelgeſange 
wiederfinden. Mit unbeſchreiblicher Anmut wechſeln ſanft flötende Strophen mit ſchmettern— 
den, klagende mit fröhlichen, ſchmelzende mit wirbelnden; während die eine ſanft anfängt, 
nach und nach an Stärke zunimmt und wiederum erſterbend endigt, werden in der anderen 
eine Reihe Noten mit geſchmackvoller Härte haſtig angeſchlagen und melancholiſche, den 
reinſten Flötentönen vergleichbare, ſanft in fröhlichere verſchmolzen. Die Pauſen zwiſchen 
den Strophen erhöhen die Wirkung dieſer bezaubernden Melodien, ſo wie das ſie beherrſchende 
mäßige Tempo trefflich geeignet iſt, ihre Schönheit recht zu erfaſſen. Man ſtaunt bald über 
die Mannigfaltigkeit dieſer Zaubertöne, bald über ihre Fülle und außerordentliche Stärke, 
und wir müſſen es als ein halbes Wunder anſehen, daß ein ſo kleiner Vogel imſtande iſt, 
ſo kräftige Töne hervorzubringen, daß eine ſo bedeutende Kraft in ſolchen Kehlmuskeln liegen 
kann. Manche Strophen werden wirklich mit ſo viel Gewalt hervorgeſtoßen, daß ihre gellen— 
den Töne dem Ohre, welches ſie ganz in der Nähe hört, wehe tun.“ 

Der Schlag einer Nachtigall muß 20 — 24 verſchiedene Strophen enthalten, wenn wir 
ihn vorzüglich nennen ſollen; bei vielen Schlägern iſt die Abwechſelung geringer. Die Ort— 
lichkeit übt bedeutenden Einfluß aus; denn da die jungen Nachtigallen nur durch ältere ihrer 
Art, die mit ihnen dieſelbe Gegend bewohnen, gebildet und geſchult werden können, iſt es 
erklärlich, daß in einem Gau faſt ausſchließlich vorzügliche, in dem anderen hingegen beinahe 
nur mittelmäßige Schläger gehört werden. Altere Männchen ſchlagen regelmäßig beſſer als 
jüngere, denn auch bei Vögeln will die edle Kunſt geübt ſein. Am feurigſten tönt der Schlag, 
wenn die Eiferſucht ins Spiel kommt. Einzelne Nachtigallen machen ihren Namen inſofern 
wahr, als ſie ſich hauptſächlich des Nachts vernehmen laſſen, andere ſingen faſt nur bei Tage. 
Während des erſten Liebesrauſches, bevor noch das Weibchen ſeine Eier gelegt hat, vernimmt 
man den herrlichen Schlag zu allen Stunden der Nacht; ſpäter wird es um dieſe Zeit ſtiller: 
der Sänger ſcheint mehr Ruhe gefunden und ſeine gewohnte Lebensweiſe wieder aufgenommen 
zu haben. Im Geſange des Sproſſers iſt die Mannigfaltigkeit der Strophen geringer; dennoch 
ſteht er mit dem Nachtigallenſchlage vollkommen auf gleicher Höhe. Einzelne Liebhaber ziehen 
ihn ſogar vor und rühmen mit Recht die ſogenannten Glockentöne als etwas Unvergleichliches. 

Erdgewürm mancherlei Art und Inſektenlarven, z. B. Ameiſenpuppen oder kleine, glatt- 
häutige Räupchen und dergleichen, im Herbſt verſchiedene Beeren, ſind die Nahrung der 
Nachtigallen. Dieſe leſen ihr Futter vom Boden auf, wobei faſt jeder Fund durch ausdrucks— 
volles Aufſchnellen des Schwanzes begrüßt wird. 
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Die Nachtigallen erſcheinen bei uns in der zweiten oder erſten Hälfte des April, je nach 
der Witterung etwas früher oder ſpäter, ungefähr um die Zeit, wenn der Weißdorn zu 
grünen beginnt. Sie reiſen einzeln des Nachts, die Männchen voran, die Weibchen etwas 
ſpäter. Eine jede ſucht denſelben Waldesteil, denſelben Garten, dasſelbe Gebüſch, in dem 
ſie vergangene Sommer verlebte, wieder auf; das jüngere Männchen ſtrebt, ſich in der Nähe 
der Stelle anzuſiedeln, wo ſeine Wiege ſtand. Sofort nach glücklicher Ankunft in der Heimat 
beginnt das Schlagen; in den erſten Nächten nach der Rückkehr ertönt es ununterbrochen, 
wohl um der Gattin, die oben dahinzieht, im nächtlichen Dunkel zum Zeichen zu dienen, oder 
in der Abſicht, ein noch freies Herz zu gewinnen. Das Pärchen einigt ſich nicht ohne Schwierig— 
keit, denn jedes unbeweibte Männchen verſucht, einem anderen Gattin oder Braut abwendig 
zu machen. Wütend verfolgen ſich die Gegner, mit „ſchirkendem“ Gezwitſcher jagen fie durch 
das Gebüſch, bis zu den Wipfeln der Bäume hinauf- und bis zum Boden herabſteigend; in— 
grimmig fallen ſie übereinander her, bis der Kampf entſchieden und einer Herr des Platzes und 
wahrſcheinlich auch — des Weibchens geblieben oder geworden iſt. Die Nachtſtunden, der 
frühe Morgen und der ſpäte Abend werden jetzt von dem Männchen dem Geſange und von 
dem Weibchen dem Zuhören der Liebeslieder gewidmet; die Zwiſchenzeit füllt die Sorge um 
das liebe Brot aus. Zu ihr geſellt ſich bald — im Mai — die um die Wiege der Kinder. 

Das Neſt wird, einmal in Angriff genommen, raſch vollendet. Es iſt kein Kunſtbau: 
auf einer Unterlage von dürrem Laub, namentlich Eichenlaub, werden trockene Halme und 
Stengel, Schilf und Rohrblätter zur Mulde zuſammengefügt, die mit feinen Würzelchen 
oder Hälmchen und Riſpen, auch wohl mit Pferdehaaren und Pflanzenwolle ausgekleidet 
wird. Die 4 — 6 Eier ſind grünlichbraungrau, blaugrün oder blau von Farbe, in der Regel 
einfarbig, zuweilen dunkler gewölkt. 

Sobald das Gelege vollzählig iſt und das Brüten beginnt, ändert das Männchen ſein 
Betragen. Die Brut beanſprucht auch ſeine Tätigkeit; es muß das Weibchen wenigſtens auf 
einige Stunden, gegen Mittag, im Brüten ablöſen und findet ſchon deshalb weniger 
Zeit zum Singen. Noch ſchlägt es, der Gattin und ſich ſelbſt zur Freude, aber faſt nur am 
Tage, kaum mehr des Nachts. Das Neſt bewacht es ſorgſam, die Gattin hält es zu eifrigem 
Brüten an. Nahenden Feinden gegenüber zeigen ſich die um die Brut beſorgten Eltern ſehr 
ängſtlich, aber auch wieder mutig, wobei ſie es an rührender und gefährlicher Aufopferung 
nicht fehlen laſſen. Die nach 14tägiger Brutdauer auskommenden Jungen werden mit aller— 
lei Gewürm großgefüttert, wachſen raſch heran, verlaſſen das Neſt ſchon, „wenn ſie kaum 
von einem Zweige zum anderen flattern können“, und bleiben bis gegen die Mauſer hin in 
Geſellſchaft ihrer Eltern. Schon kurze Zeit nach ihrem Eintritt in die Welt beginnen die 
jungen Männchen ihre Kehle zu proben: ſie „dichten“ oder verſuchen zu ſingen. Dieſes 
Dichten hat mit dem Schlage ihres Vaters keine Ahnlichkeit; der Lehrmeiſter ſchweigt aber 
auch bereits, wenn ſeine Sprößlinge mit ihrem Stammeln beginnen, denn bekanntlich endet 
ſchon um Johanni der Nachtigallenſchlag. Noch im nächſten Frühlinge lernen die jugend- 
lichen Sänger. Anfangs ſind ihre Lieder leiſe und ſtümperhaft; aber die erwachende Liebe 
bringt ihnen die MWeiſterſchaft der herrlichen Kunſt. 

Der vielen Feinde halber, die den Nachtigallen, und zumal ihrer Brut, nachſtellen, tut 
der vernünftige Menſch nur ſeine Schuldigkeit, wenn er den edlen Sängern Plätze ſchafft, 
wo ſie möglichſt geſchützt leben können. In größeren Gärten ſoll man, wie der hochverdiente 
Lenz rät, dichte Hecken pflanzen, z. B. aus Stachelbeerbüſchen, und alles Laub, das im Herbſte 
abfällt, dort liegen laſſen. Derartige Plätze werden bald aufgeſucht, weil ſie allen Anforde— 
rungen entſprechen. Noch mehr als vor vierbeinigen und geflügelten Räubern hat man die 
Nachtigallen vor nichtsnutzigen Menſchen, beſonders gewerbsmäßigen Fängern, zu behüten 
und dieſen das Handwerk zu legen, wo und wie man immer vermag. Leider gehen die un— 
vergleichlichen Sänger ſehr leicht in Fallen, Schlingen und Netze; auch durch das einfachſte 
Fangwerkzeug ſind ſie zu berücken. 

Alte Nachtigallen, die eingefangen werden, wenn ſie ſich ſchon gepaart haben, ſterben 
regelmäßig auch bei der beſten Pflege, jüngere, vor der Paarung ihrer Freiheit beraubte, er— 
tragen die Gefangenſchaft unter Umſtänden viele Jahre lang, allerdings nur dann, wenn 
ihnen die ſorgſamſte Wartung zuteil wird. Wer ſchlagende Nachtigallen in ſeinem Garten, 
von ſeinem Fenſter aus hören kann, braucht ſie nicht im Käfige zu halten; wer dagegen durch 
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ſeinen Beruf an das beengende Zimmer gebannt iſt, wer keine Zeit oder keine Kraft 980 die 
herrliche Sängerin draußen unter freiem Himmel zu hören, und die rechte Liebe in ſich fühlt, 
mag unbeanſtandet nach wie vor ſeine Nachtigall pflegen. 

Eine dritte Art aus der Gattung der Nachtigallen iſt das prächtig gefärbte Blaukehl— 
chen oder Tundrablaukehlchen, Luseinia svecica L. Bei dem Männchen iſt die Oberſeite 
tief erdbraun, die Unterſeite ſchmutzig weiß, die Kehle aber prachtvoll laſurblau gefärbt. In 
der Mitte des blauen Kehlfeldes befindet ſich ein großer, lebhaft roſtroter Fleck oder „Stern“, 
nach hinten wird das Blau begrenzt durch eine ſchwarze Binde, an die ſich ferner ein breites, 
roſtbraunes Bruſtband anſchließt. Ein Streifen über dem Auge iſt weißlich; die Schwanz— 
federn ſind, mit Ausnahme der mittleren, gleichmäßig ſchwarzbraunen, in der unteren Hälfte 
lebhaft roſtrot, gegen die Spitze hin dunkelbraun. Bei dem Weibchen ſind alle Farben bläſſer, 
und die Kehlfärbung iſt höchſtens angedeutet. Die Länge beträgt ungefähr 15 em. Bei 
einer wichtigen Unterart des Blaukehlchens, dem Weißſternblaukehlchen, Luscinia sve- 
cica cyanecula Wolf. (ſ. die beigeheftete Tafel „Sperlingsvögel II“, 1), trägt das blaue, 
übrigens etwas dunklere Kehlfeld einen atlasweißen Stern, der aber ſehr alten Tieren fehlt. 

Die Blaukehlchen ſind im Norden der Alten Welt heimiſch und beſuchen von hier aus 
Südaſien und Nordafrika. Das Tundrablaukehlchen hauſt mit Vorliebe, vielleicht ſogar aus— 
ſchließlich, in den Tundren, brütet daher nicht in Deutſchland, wohl aber äußerſt zahlreich im 
nördlichen Skandinavien, in Nordfinnland, Nordrußland und ganz Nordſibirien. Das Weiß— 
ſternblaukehlchen dagegen gehört mehr dem Süden und dem Weſten an und brütet in vielen 
Gegenden Norddeutſchlands, beſonders in Pommern, der Mark, Sachſen, Anhalt, nach Bech— 
ſtein einzeln in den Tälern des Thüringer Waldes, in Braunſchweig, Mecklenburg und Han— 
nover, ebenſo in Holland. Auf ihrem Zuge durchwandern beide Arten ganz Deutſchland. 
Sie erſcheinen bei uns zulande Anfang April und reiſen im September ihrer Winterherberge 
zu. Dabei pflegen ſie beſtimmte Straßen einzuhalten und immer an gewiſſen Stellen des 
Weges regelmäßig zu raſten. 

Für den Sommeraufenthalt des Blaukehlchens ſind feuchte Buſchdickichte nahe am 
Waſſer Bedingung. Deshalb meidet das Weißſternblaukehlchen in Deutſchland während der 
Brutzeit Gebirge faſt ganz, wogegen das Tundrablaukehlchen im Norden zwiſchen der Tiefe 
und Höhe keinen Unterſchied macht, in Skandinavien ſogar Höhen vorzieht, weil hier auf den 
breiten Fjelds der Berge ſich See an See oder mindeſtens Pfuhl an Pfuhl reiht, die durch 
Hunderte von kleinen Bächen verbunden und wie dieſe mit niederem Geſtrüpp umgeben 
ſind. Solche Ortlichkeiten ſind Paradieſe für unſere Vögel, und ihnen müſſen die Niederun— 
gen Deutſchlands ähneln, in denen es dem Weißſternblaukehlchen gefallen ſoll. Hier, in der 
Nähe des Waſſers, finden die Vögel ihre Nahrung, die in Gewürm und allerlei Inſekten, 
in der Tundra hauptſächlich in Mücken und deren Larven beſteht; hier bauen ſie auch ihr 
Neſt, das auf oder dicht über dem Boden angelegt wird und 5—6 licht blaugrüne, mit 
rotbraunen Wolken überdeckte Eier enthält. 

Das Blaukehlchen iſt ein liebenswürdiger Vogel, der ſich jeden Beobachter zum Freunde 
gewinnt. Nicht ſeine Schönheit allein, auch, und wohl noch in höherem Grade, ſein Betragen, 
ſeine Sitten und Gewohnheiten ziehen uns an und feſſeln uns. Leibliche und geiſtige Be— 
gabung ſind hier in glücklichſter Weiſe vereinigt. Die größte Gewandtheit der Bewegung 
zeigt das Blaukehlchen auf dem Boden: es iſt der Erdſänger im eigentlichen Sinne des Wortes. 
Sein Gang iſt kein Schreiten, ſondern ein Hüpfen; die einzelnen Sprünge folgen ſich aber ſo 
raſch, daß man ſie kaum unterſcheiden kann. Dabei iſt es ihm gleichgültig, ob es ſein Weg 
über trockenen oder ſchlammigen Boden, über freie Stellen oder durch das verworrenſte Buſch— 
und Grasdickicht führt; denn es verſteht meiſterhaft, überall fortzukommen. Auf dem Boden 
ſitzend oder laufend, macht es einen ſehr angenehmen Eindruck. Es trägt ſich aufrecht und 
den Schwanz geſtelzt, ſieht deshalb ſelbſtbewußt, ja keck aus. Dem Wenſchen gegenüber zeigt 
ſich das Blaukehlchen zutraulich; erfährt es jedoch Nachſtellungen, ſo wird es bald äußerſt 
vorſichtig und ſcheu. Bleibt es ungeſtört, ſo legt es unendliche Lebensfreudigkeit und benei— 
denswerten Frohſinn an den Tag, iſt, ſolange es ſein tägliches Brot findet, beſtändig guter 
Laune, heiter und bewegungsluſtig, im Frühling auch ſangesfroh. Mit anderen Vögeln lebt 
es im Frieden, mit ſeinesgleichen neckt es ſich gern; aus ſolchem Spiele kann aber bitterer 
Ernſt werden, wenn die Liebe und mit ihr die Eiferſucht rege wird. Dann mag es geſchehen, 
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1. Weißiternblaukehlchen, Luscinia svecica cyanecula Woly. 

½ nat. Gr., S. S. 510. — Dr. O. Heinroth-Berlin phot. 
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2. Rotkehlchen, Erithacus rubecula I. 

½ nat. Gr., s. S. 511. — Dr. O. Heinroth-Berlin phot. 



3. Häher, Garrulus glandarius Z. 

% nat. Gr., s. S. 537. — Stephainsky-Jägerhaus bei Tillowitz, O.-Schl., phot. 

4. Kopf einer jungen Po£phila gouldiae Gould mit den Leuchttuberkeln. 

4!'omal vergr., S. S. 598. — Prof. Carl Chun-Leipzig phot. 
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daß zwei Männchen einen Zweikampf beginnen und mit größter Erbitterung fortführen, ja 
nicht eher voneinander ablaſſen, als bis der eine Gegner erlegen iſt. Zwei Blaukehlchen, die 
zuſammen ein Zimmer, einen Käfig bewohnen, geraten oft miteinander in Zwieſpalt und 
ſtreiten ſich zuweilen ſo heftig, daß eines unter den Biſſen des anderen verendet. 

Gefangene Blaukehlchen ſind eine wahre Zierde des Gebauers. Bei geeigneter Pflege 
werden ſie bald und in hohem Grade zahm, jo wild und ſcheu ſie ſich anfangs auch gebärdeten, 
laſſen dann oft ihren hübſchen, wenn auch etwas einförmigen Geſang vernehmen, verlangen 
aber die ſorgfältigſte Wartung. 

Nahe mit den Nachtigallen verwandt, aber durch weicheres und reicheres Gefieder, 
etwas droſſelartigen Schnabel, kürzere Flügel und gerade abgeſchnittenen, ſogar ein klein 
wenig ausgerandeten Schwanz unterſchieden iſt die Gattung der Rotkehlchen (Erithacus 
Cuv.). Sie enthält nur eine einzige, in mehrere Unterarten zerlegte Art, die ſich von Nord— 
europa bis Nordafrika, von den Azoren und Kanaren bis zum Aral verbreitet. 

Bei unſerem allbekannten Rotkehlchen oder Rotbrüſtchen, Erithacus rubecula L. 
(ſ. Taf. „Sperlingsvögel II“, 2) iſt die Oberſeite dunkel olivengrau, die Unterjeite gräulich— 
weiß, Stirn, Kopfſeiten, Kehle und Oberbruſt ſind gelbrot, rings aſchbläulich eingefaßt. Das 
große Auge hat eine tiefbraune Iris. Die Länge beträgt 15 em. 

Es ſcheint, daß unſer Rotkehlchen nur in Europa heimiſch iſt, ſich wenigſtens nicht weit 
über die Grenzen dieſes Erdteils hinaus verbreitet. In Deutſchland iſt es überall gemein. 
Die Hauptmenge der uns im Winter verlaſſenden Rotkehlchen zieht nur bis Südeuropa, das 
eine oder andere überwintert ſogar in Deutſchland. 

Das Rotkehlchen iſt ein liebenswürdiges Geſchöpf, das ſein munteres, fröhliches Weſen 
bei jeder Gelegenheit bekundet. Auf dem Boden ſitzend, hält es ſich aufrecht, die Flügel etwas 
hängend, den Schwanz wagerecht, auf Baumzweigen ſitzend etwas läſſiger. Es hüpft leichten 
Sprunges raſch, meiſt in Abſätzen, über den Boden oder auf wagerechten Aſten dahin, flattert 
von einem Zweige zum anderen und fliegt ſehr gewandt, wenn auch nicht regelmäßig, über 
kurze Entfernungen halb hüpfend, halb ſchwebend, wie Naumann ſagt, „ſchnurrend“, über 
weitere Strecken in einer aus kürzeren oder längeren Bogen gebildeten Schlangenlinie, 
ſchwenkt ſich hurtig zwiſchen dem dichteſten Gebüſche hindurch und beweiſt überhaupt große 
Behendigkeit. Gern zeigt es ſich frei auf einem hervorragenden Zweige oder auf dem Boden; 
ungern aber, bei Tage wohl nie, fliegt es in hoher Luft dahin, iſt vielmehr ſtets ſehr auf 
ſeine Sicherung bedacht, ſo keck es ſonſt auch zu ſein ſcheint. 

Das Rotkehlchen iſt einer unſerer lieblichſten Sänger. Sein Lied beſteht aus mehreren 

miteinander abwechſelnden flötenden und trillernden Strophen, die laut und gehalten vor— 

getragen werden, ſo daß der Geſang feierlich klingt. Dieſes Lied nun iſt im Zimmer ebenſo 
angenehm wie im Walde, und deshalb wird unſer Vogel ſehr häufig zahm gehalten. Er 

gewöhnt ſich ſchnell an die Gefangenſchaft, verliert bald alle Scheu und bekundet auch damit 

ſeine altgewohnte Zutraulichkeit dem Menſchen gegenüber. Nach einiger Zeit ſchließt er ſich 

innig an ſeinen Pfleger an und begrüßt ihn mit lieblichem Zwitſchern, aufgeblaſenem Kropfe 

und allerhand artigen Bewegungen. Bei geeigneter Pflege hält er viele Jahre lang in der 

Gefangenſchaft aus und ſcheint ſich vollſtändig mit ſeinem Loſe auszuſöhnen. Man kennt 

Beiſpiele, daß Rotkehlchen, die einen Winter im Zimmer verlebt hatten und im nächſten 

Frühjahr freigelaſſen worden waren, im Spätherbſte ſich wiederum im Hauſe ihres Gaſt— 

freundes einfanden und dieſen gleichſam baten, ſie wieder aufzunehmen; man hat einzelne 

zum Aus⸗ und Einfliegen gewöhnt; einige Paare haben ſich im Zimmer auch fortgepflanzt. 

Das Votkehlchen erſcheint bei uns bereits Anfang März, falls die Witterung es irgend 

erlaubt, hat aber, ins Vaterland zurückgekehrt, oft noch viel von Kälte und Mangel zu leiden. 

Sobald es ſich feſt angeſiedelt hat, tönt der Wald wider von ſeinem ſchallenden Locken, einem 

ſcharfen „Schnickerikik“, das oft wiederholt wird und zuweilen trillerartig klingt; der erſte 

warme Sonnenblick erweckt auch den ſchönen Geſang. Geht man den Tönen nach, ſo ſieht 

man das auf dem Wipfelzweige eines der höchſten Bäume der Dickung ſitzende Männchen 

aufgerichtet, mit etwas herabhängenden Flügeln und aufgeblaſener Kehle, in würdiger, ſtolzer 

Haltung, ernſthaft, feierlich, als ob es die wichtigſte Arbeit ſeines Lebens verrichte. Das Not- 

kehlchen ſingt allgemein bereits in der Morgendämmerung und bis zum Einbruch der Nacht, 
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im Frühling wie im Herbſte. Sein Gebiet bewacht es mit Eiferſucht und duldet darin kein 
anderes Paar; aber der Bezirk des einen Pärchens grenzt unmittelbar an den des anderen. 
Inmitten des Wohnkreiſes, den ein Paar für ſich beanſprucht, ſteht das Neſt ſtets nahe an 
oder auf dem Boden, in Erdhöhlen oder in ausgefaulten Baumſtrünken, zwiſchen Gewurzel, im 
Mooſe, hinter Grasbüſcheln, ſogar in verlaſſenen Bauen mancher Säugetiere uſw. Dürre 
Baumblätter, mit denen auch eine ſehr große Höhlung teilweiſe ausgefüllt wird, Erdmoos, 
trockene Pflanzenſtengel und Blätter oder Moos allein werden zu den Außenwandungen 
verwoben, zarte Würzelchen, Hälmchen, Haare, Wolle, Federn zum inneren Ausbau zierlich 
zuſammengeſchichtet. Bildet die Höhlung nicht zugleich eine Decke über dem Neſte, ſo wird 
eine ſolche gebaut und dann ſeitlich ein Eingangsloch angelegt. Ende April oder Anfang 
Mai ſind die 5—7 auf gelblichweißem Grunde mit gräulichen Unterflecken und dunkleren, 
roſtgelblichen Punkten über und über bedeckten Eier vollzählig; beide Eltern brüten nun ab— 
wechſelnd, zeitigen die Eier in etwa 14 Tagen, füttern die Jungen raſch heran, führen und 
leiten ſie nach dem Ausfliegen noch etwa 8 Tage lang, überlaſſen ſie ſodann ihrem eigenen 
Geſchick und ſchreiten, falls die Witterung es geſtattet, Ende Juni zu einerzweiten Brut. Wenn 
man ſich dem Neſte oder den eben ausgeflogenen Jungen nähert, ſtoßen die Alten ihre Lock— 
ſtimme und den Warnungsruf „ſih“ wiederholt aus und gebärden ſich ſehr ängſtlich; die 
Jungen, deren Gezwitſcher man bisher vernahm, ſchweigen auf dieſes Zeichen hin augenblick— 
lich ſtill und klettern mehr, als ſie fliegen, im Gezweig empor. 

Anfänglich werden die Jungen mit allerlei weichem Gewürm geatzt, ſpäter erhalten ſie 
dieſelbe Nahrung, die auch die Alten zu ſich nehmen: Inſekten aller Art und in allen Zu— 
ſtänden des Lebens, Spinnen, Schnecken, Regenwürmer uſw.; im Herbſt erlabt ſich alt und 
jung an Beeren der Wald- und Gartenbäume oder Sträucher. In Gefangenſchaft gewöhnt 
ſich das Rotkehlchen faſt an alle Stoffe, die der Menſch genießt. 

Zu einer eigenen Familie der Flüevögel erhebt Hartert mit Recht eine kleine, in 19 Arten 
und Unterarten über Europa und das gemäßigte Aſien verbreitete Gruppe, die man früher 
in die Verwandtſchaft der Droſſeln zu ſtellen pflegte. Ihr Schnabel iſt hart, an der Baſis 
ziemlich breit, vor den Naſenlöchern etwas eingezogen. An den mittelgroßen Füßen iſt der 
kurze Lauf an ſeiner Vorderſeite deutlich getäfelt, wenn auch die einzelnen Tafeln etwas in— 
einander verwachſen ſind. Das Gefieder iſt dicht und feſt. Im Weſen erinnern die Flüe— 
vögel durchaus nicht an Droſſeln, ſondern weit eher an Finken, denen ſie auch in der Zeich— 
nung ähnlich ſind. Das Neſtkleid iſt wie bei den Droſſeln gefleckt. Die Merkmale der Familie 
ſind zugleich die der einzigen Gattung Prunella Vieill. Europa gehören nur zwei ihrer Arten 
an, die wir hier folgen laſſen. 

Die Braunelle oder Heckenbraunelle, auch Waldflüevogel genannt, Prunella 
modularis L., iſt ein ſchlankgebauter Vogel von 15 em Länge. Sie iſt auf der ganzen Ober— 
ſeite dunkelbraun, auf Kopf, Hals, Kehle und Kropf aſchgrau, auf dem Oberkopf mit ver— 
waſchenen braunen Schaftſtrichen gezeichnet, auf Bruſt und Bauch weißlich, an den Seiten 
bräunlich, mit dunklen Schaftſtrichen verſehen; über die Mitte der Flügel verläuft eine 
ſchmale, weißliche Binde. An den Neſtjungen fallen die roſenroten Schnabelwinkel auf. 

Vom 70. Grade nördl. Br. an bis zu den Pyrenäen, den Alpen und dem Balkan ſcheint 
die Braunelle überall Brutvogel zu ſein. Sie zeigt ſich im Winter ſehr regelmäßig im Süden 
Europas und ſtreift ſelbſt nach Nordafrika und Weſtaſien hinüber. In Mitteldeutſchland 
trifft ſie im März ein, hält ſich eine Zeitlang in Hecken und Gebüſchen auf und begibt ſich 
dann an ihren Brutort, in den Wald, wobei ſie Fichten- und Kiefernbeſtänden vor Laub— 
hölzern und dem Gebirge vor der Ebene den Vorzug gibt. 

„In ihrem ganzen Weſen“, ſagt mein Vater, „zeichnet ſich die Braunelle ſo ſehr aus, 
daß ſie der Kenner ſchon von weitem an dem Betragen von anderen Vögeln unterſcheiden 
kann. Sie hüpft nicht nur im dichteſten Gebüſch, ſondern auch auf der Erde mit größter Ge— 
ſchicklichkeit herum, durchkriecht alle Schlupfwinkel, drängt ſich durch dürres, hohes Gras, durch— 
ſucht das abgefallene Laub und zeigt in allem eine große Gewandtheit. Auf dem Boden 
hüpft ſie ſo ſchnell fort, daß man eine Maus laufen zu ſehen glaubt. Ihren Leib trägt ſie 
auf die verſchiedenſte Weiſe, gewöhnlich wagerecht, den Schwanz etwas aufgerichtet, die 
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Fußwurzeln angezogen, oft aber auch vorn erhoben, den Hals ausgeſtreckt, den Schwanz ge— 
ſenkt. Wenn man ſie vom Boden aufjagt, fliegt ſie auf einen Zweig, ſieht ſich um und verläßt 
den Ort erſt, wenn ihr die Gefahr ſehr nahe kommt. Ihr Flug iſt geſchwind, geſchieht mit 
ſchneller Flügelbewegung und geht ziemlich geradeaus. Von einem Buſche zum anderen ſtreicht 
ſie niedrig über der Erde dahin; wenn ſie aber den Platz ganz verläßt, ſteigt ſie hoch in die 
Luft empor und entfernt ſich nun erſt. So gern ſie ſich beim Aufſuchen ihrer Nahrung ver— 
birgt, ebenſo gern ſitzt ſie frei beim Singen. Man ſieht ſie dann ſtets auf den Wipfeln der 
Fichten, doch ſelten höher als 20 m über dem Boden, oder auf freiſtehenden Zweigen, be— 
ſonders auf denen, die den Wipfeln am nächſten ſtehen. Ihr Geſang beſteht aus wenigen 
Tönen, die durcheinandergewirbelt werden und nicht viel Anmutiges haben.“ Das Lied 

1 Braunelle, Prunella modularis L., 2 Alpenflüevogel, Prunella collaris Scop. Ya natürlicher Größe. 

enthält hauptſächlich die Laute „dididehideh“. Im Sommer nährt ſich die Braunelle haupt— 
ſächlich von Inſekten, auf dem Zuge aber verzehrt ſie faſt nur feine Sämereien. 

Mitte April ſchreiten die Paare zum Bau des kunſtvollen Neſtes. „Es hat eine Unter— 
lage von wenigen dürren Zweigen und beſteht ausſchließlich aus feinen, grünen Erdmoos— 
ſtengeln, die bisweilen auch die Ausfütterung bilden und ſeine Schönheit vollenden. Gewöhn— 
lich iſt es inwendig mit den roten Sporenträgern des Erdmooſes ausgelegt und erhält da— 
durch das Anſehen, als wäre es mit Eichhornhaaren ausgefüttert.“ Das Gelege beſteht 
aus 4—6 blaugrünen Eiern. Es werden zwei Bruten im Jahre gezeitigt. 

Die Braunellen gewöhnen ſich raſch an die Gefangenſchaft und werden bald ſehr 
zahm. Ihre Zutraulichkeit macht ſie dem Liebhaber wert, trotz des unbedeutenden Geſanges. 

Hoch oben in dem Alpengürtel der Schneegebirge Südſpaniens begegnete ich zu meiner 
Freude zum erſten Male einer mir bisher nur durch Beſchreibung bekanntgewordenen Art 
der Gattung, dem auf allen Hochgebirgen Europas häufigen Alpenflüevogel oder der 
Flüelerche, Prunella collaris Scop. Später habe ich den anmutigen Vogel oft wieder— 
geſehen, in den Alpen ſowohl wie auf dem Rieſengebirge, das außer dem bayeriſchen Hoch— 
gebirge ſein einziger Brutort in Deutſchland iſt. 

Brehm⸗Kahle, Tierleben. III. Band. 33 
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In ſeiner äußeren Erſcheinung hat der Alpenflüevogel mit einer Lerche Ähnlichkeit. 
Die Oberteile ſind graubraun, Mantel und Schultern durch breite, dunkelbraune Schaftflede 
gezeichnet, Kinn- und Kehlfedern weiß mit ſchwarzen Endſäumen, die übrigen Unterteile 
bräunlichgrau, ſeitlich roſtrot, durch die verwaſchenen weißlichen Seitenſäume der Federn 
geziert; die Schwingen und deren Deckfedern ſind braunſchwarz, am Ende weiß geſäumt. 
Die Länge beträgt 18 em. 

Die Flüelerche treibt ſich am liebſten an Steinhalden umher, die an Felswände (Flüen) 
ſich anlehnen und nicht ohne alles Pflanzenleben ſind. An regengeſchützten Stellen der Ab— 
ſätze jener Wände ſteht auch gewöhnlich das Neſt des Paares. Im Winter kommt der Vogel 
bis in die Bergdörfer herunter, geht dann mit der Steinkrähe und den Schneefinken den 
Spuren der Pferde auf den Landſtraßen nach oder erſcheint ſelbſt zwiſchen den ſtillen Hütten 
der Alpler. Gefangene Alpenflüevögel gewöhnen ſich leicht ein, werden außerordentlich zahm, 
dauern bei geeigneter Pflege einige Jahre im Käfig aus und erfreuen durch ihren angeneh— 
men, ſanften Geſang und die Unermüdlichkeit, mit der fie ihr einfaches Lied vortragen. 

ER 

Die mehr als 250 Arten zählende Familie der Zaunkönige enthält kleine bis mittel- 
große, gedrungen gebaute Vögel. Der Schnabel iſt ſchwach, pfriemenförmig, ſeitlich zuſam— 
mengedrückt und längs des Firſtes gebogen, Schnabelborſten fehlen oder ſind ſchwach ent— 
wickelt, der Fuß iſt mittelhoch, kräftig und kurzzehig, der Flügel kurz, abgerundet und gewölbt, 
der Schwanz in der Regel kurz oder ſehr kurz, keilförmig oder wenigſtens zugerundet. Die 
Grundfärbung des dichten und weichen Gefieders iſt bei den meiſten ein rötliches, durch 
ſchwärzliche Querlinien und -bänder gezeichnetes Braun. Die Maujer findet nur einmal im 
Jahre ſtatt. Alle Arten bauen große kugelförmige Neſter und legen weiße oder mit Rot— 
braun gefleckte, ſelten ganz braune oder grünlichblaue Eier. 

Die warmen Länder Amerikas ſind die eigentliche Heimat der Zaunkönige, nur wenige 
Arten leben in Nordamerika, Europa und Aſien. Alle Arten ſind muntere, regſame, beweg— 
liche und überaus heitere Tiere. Sie fliegen ſchlecht und deshalb niemals weit, hüpfen aber 
außerordentlich raſch und ſind im Durchkriechen von filzigem Geſtrüpp oder Höhlungen ge— 
ſchickter als andere Singvögel. Soviel bis jetzt bekannt iſt, zeichnen ſich alle Arten durch 
einen mehr oder minder vortrefflichen Geſang aus. Die Zaunkönige ſcheuen ſich nicht vor 
dem Menſchen und verkehren ohne Furcht in ſeiner Nähe, dringen ſelbſt in das Innere des 
Hauſes ein, genießen auch allerorten die Liebe des Menſchen und einzelne beſonderen Schutz. 
Daraus erklären ſich meiner Anſicht nach auch die vielen und anmutigen Sagen, durch die 
verſchiedene Völker das Leben der Zaunkönige verherrlicht haben. 

Ich muß mir verſagen, der reichhaltigen Familie nach Verdienſt und Gebühr Rechnung 
zu tragen, mich vielmehr auf unſeren Zaunkönig, den deutſchen Vertreter der umfangreichen, 
in der Alten und Neuen Welt verbreiteten Hauptgattung Troglodytes Vieill., beſchränken. 

Unjer Zaunkönig, Troglodytes troglodytes L. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel 
„Waſſerſchmätzer, Zaunkönig und Gebirgsſtelze“, 2), gehört zu den Zwergen der einheimi— 
ſchen Vogelwelt. Seine Länge beträgt nur 10 em. Das Gefieder der Oberſeite iſt auf 
roſtbraunem oder roſtgrauem Grunde mit dunkelbraunen Wellenlinien gezeichnet, das der 
Unterjeite bläſſer; ein brauner Zügelſtreifen zieht durchs Auge, ein roſtbräunlichweißer, 
ſchmaler Streifen verläuft darüber; die roſtbraunen Flügel zeigen vorn weiße, nach hinten 
zahlreiche ſchwarze Flecke, die ſich zu dunklen Querbändern anordnen. 

Man hat den Zaunkönig in allen Ländern Europas gefunden. In Deutſchland gibt 
es keine Gegend, keinen Gau, in dem der Vogel nicht beobachtet worden wäre, und an ge— 
eigneten Orten iſt er überall häufig. Er bewohnt die verſchiedenſten Ortlichkeiten, am liebſten 
aber Täler, deren Abhänge mit Gebüſch bedeckt ſind, und in deren Grunde ein Wäſſerchen 
fließt. Er kommt aber auch bis in die Dörfer und ſelbſt in die Gärten der Städte herein und 
ſiedelt ſich in unmittelbarer Nähe der Wohnungen an, falls es hier dichte Gebüſche, Hecken oder 
wenigſtens größere Haufen dürren Reiſigs gibt. Sein Weſen iſt höchſt anziehend. Er hüpft 
in geduckter Stellung überaus ſchnell über den Boden dahin, ſo daß man eher eine Maus 
als einen Vogel glaubt laufen zu ſehen, kriecht mit ſtaunenswerter Fertigkeit hurtig durch 
Ritzen und Löcher, die jedem anderen unſerer Vögel unzugänglich ſcheinen, wendet ſich raſtlos 
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von einer Hecke, von einem Buſche, von einem Reiſighaufen zum anderen, unterjucht alles 
und zeigt ſich nur auf Augenblicke frei, dann aber in einer Stellung, die ihm ein keckes An— 
ſehen verleiht: die Bruſt geſenkt, das kurze Schwänzchen gerade emporgeſtelzt. Reizt etwas 
Beſonderes ſeine Aufmerkſamkeit, ſo deutet er dies durch raſch nacheinander wiederholte Bück— 
linge an und wirft den Schwanz noch höher auf als gewöhnlich. 

Zum Fliegen entſchließt er ſich nur, wenn es unbedingt notwendig iſt. Gewöhnlich 

ſtreicht er mit zitternden Flügelſchlägen ganz niedrig über dem Boden in gerader Linie da— 
hin; beim Durchmeſſen größerer Entfernungen aber beſchreibt er eine aus flachen, kurzen 
Bogen beſtehende Schlangenlinie. Der Stimmlaut, den man am häufigſten vernimmt, iſt 
ein verſchieden betontes „Zerr“ oder „Zerz“, der Warnungsruf, auf den auch andere Vögel 
achten, eine Verlängerung dieſer Laute oder auch wohl ein oft wiederholtes „Zeck zeck zeck“. 
Der vortreffliche und höchſt angenehme Geſang beſteht „aus vielen, anmutig abwechſeln— 
den, hellpfeifenden Tönen, die ſich in der Mitte der eben nicht kurzen Weiſe zu einem klang— 
vollen, gegen das Ende im Tone ſinkenden Triller geſtalten“; letzterer wird oft auch gegen 
das Ende des Geſanges wiederholt und bildet dadurch gewiſſermaßen den Schluß des 
Ganzen. Die Töne ſind ſo ſtark und voll, daß man erſtaunt, wie ein ſo kleiner Vogel ſie 
hervorbringen kann. Dieſer ſingt das ganze Jahr hindurch, nur nicht vom Auguſt bis in 
den November, in der Zeit der Mauſer. In den Wintermonaten macht dieſer Geſang einen 
außerordentlichen Eindruck auf das Gemüt des Menſchen. 

Inſekten in allerlei Zuſtänden ihres Lebens, Spinnen und anderes Kleingetier, im Herbſt 
auch mancherlei Beeren ſind des Zaunkönigs Nahrung. Daß er lebende Bienen fängt, wie 
manche behaupten, iſt nicht beſtimmt nachgewieſen. 

Der Zaunkönig iſt im Norden Zugvogel, bei uns zum Teil Stand-, zum Teil Strich— 
vogel. Alte Pärchen — denn ſie ſind feſt gepaart und halten zueinander, bis der Tod ſie 
ſcheidet — entfernen ſich ſelten weiter von der Stelle, an der ſie öfters gebrütet haben, als 
höchſtens eine halbe Wegſtunde im Umkreis. Das Neſt wird gebaut nach des Ortes Gelegen— 
heit und deshalb höchſt verſchiedenartig ausgeführt; auch der Standort wechſelt vielfach ab. 
Man hat Zaunkönigsneſter ziemlich hoch oben in Baumwipfeln oder auf dem Boden, in 
Erd- oder Baumhöhlen, Mauerlöchern und Felsſpalten und anderen verſteckten Plätzen ge— 
funden. Einzelne Neſter beſtehen nur aus grünem, andere aus vergilbtem Mlooje, das jo 
dicht zuſammengefilzt iſt, daß es ausſieht, als ob das Ganze zuſammengeleimt wäre; ihre 
Geſtalt iſt kugelförmig, und ein hübſches ſeitliches Schlupfloch führt ins Innere. Andere 
Neſter gleichen einem wirren Haufen von Blättern und ſind im Inneren mit Federn aus— 
gefüttert; wieder andere ſind nichts weiter als eine Aufbeſſerung bereits vorgefundener Neſter. 
Faſt immer aber iſt das Neſt feinem Standorte gemäß geſtaltet und ſind die Stoffe der Um— 
gebung entſprechend gewählt, ſo daß es oft ſchwer fällt, das im Verhältnis zur Größe des 
Zaunkönigs ungeheuere Neſt zu entdecken. 

Boenigk hat einen Zaunkönig vom April an bis zum Auguſt beobachtet und das Erfahrene 
recht genau, in wenige Worte zuſammengedrängt, wie folgt, beſchrieben: Ein Männchen baute 
viermal ein faſt vollkommenes Neſt, bevor es ihm gelang, eine Gefährtin zu finden. Nachdem 
es endlich ſich gepaart hatte, mußten beide Gatten, verfolgt von Mißgeſchick, dreimal bauen, 
ehe ſie zum Eierlegen gelangen konnten, und als nun das Weibchen, erſchreckt durch ſein Unglück, 
floh, vielleicht um ſich einen anderen Gatten zu ſuchen, mühte ſich das verlaſſene Männchen 
noch mehrere Wochen ab und baute in dieſer Zeit nochmals zwei Wohnungen fertig, die es 
nicht benutzte. Dieſes Einzelnarbeiten eines Zaunkönigs ſcheint mit einer anderen Eigentüm— 
lichkeit des Vogels zuſammenzuhängen. Der Vogel baut nämlich manchmal ſogenannte Spiel— 
neſter, die nur als Schlafſtellen, nicht aber zum Brüten dienen. Dieſe ſind aber ſtets kleiner 
als die Brutneſter, meiſt nur aus Moos errichtet und innen nicht mit Federn ausgefüttert. 

Das Gelege beſteht aus 6—7 verhältnismäßig großen Eiern, die auf rein weißem 
Grunde mit kleinen Pünktchen von ziegelroter Farbe, am dicken Ende oft kranzartig gezeichnet 
ſind. Beide Eltern brüten abwechſelnd 13 Tage lang und füttern gemeinſchaftlich die Jungen 
groß. Dieſe bleiben lange im Neſte, halten, wenn ſie ſchon ausgeflogen ſind, noch geraume 
Zeit zuſammen, beſuchen auch wahrſcheinlich allnächtlich ihre Kinderwiege wieder, um in ihr 
zu ſchlafen. Zaunkönige brüten im Norden nur dann zum zweiten Wale, wenn ihnen die 
erſte Brut zerſtört wurde; in milderen Ländern ſind zwei Bruten die Regel. 

33* 
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Man fängt den Zaunkönig zufällig in Netzen, in Sprenkeln oder auf Leimruten, ge— 
wöhnt ihn aber nicht leicht an die Gefangenſchaft. Gelingt dies, ſo hat man ſeine wahre 
Freude an dem auch im Käfig außerordentlich anmutigen Geſchöpf. Gefangene, die ich 
pflegte oder bei anderen ſah, haben mich wahrhaft entzückt. 

Die in Bau wie Lebensweiſe gleich eigentümliche Gattung der Waſſerſchmätzer (Cin- 
elus 5/¼.) muß ebenfalls zur Familie der Zaunkönige gerechnet werden. Die beſondere 
Eigentümlichkeit ihres Körperbaues ſteht mit dem Waſſerleben der Vögel in engſtem Zuſam— 
menhang. Der Leib erſcheint wegen der ſehr dichten Befiederung dick, iſt aber tatſächlich 
ſchlank. Die ſchlitzförmige Naſenöffnung iſt durch einen flachen, weichen Hautdeckel verſchließ— 
bar, hinterwärts mit kurzen Federchen beſetzt; der Fuß iſt hoch, aber ſtark, langzehig und 
mit ſehr gekrümmten, ſtarken, unten zweiſchneidigen Nägeln bewehrt; die Flügel ſind un— 
gewöhnlich kurz, ſtark abgerundet und faſt gleichbreit, der Schwanz auffallend kurz, das Ge— 
fieder endlich ſehr dicht und weich und wie bei den Schwimmvögeln aus Oberfedern und 
flaumartigen Dunen zuſammengeſetzt. Beſonders entwickelt iſt die Bürzeldrüſe, die das zum 
Glätten und Einölen des Gefieders nötige Fett abſondert. Nach den Unterſuchungen von 
Meißner iſt die äußere Ohröffnung durch eine kleine nackte Hautfalte, ähnlich der Ohrklappe 
der Waſſerſpitzmaus, verſchließbar. Der Augapfel iſt mehr nach Art des Augapfels der 
Waſſer- als der Landwirbeltiere gebaut, die Hornhaut ſehr flach und die Linſe faſt kugel— 
förmig. Nitzſch fand, daß von allen Knochen des Gerippes bloß einige des Schädels lufthaltig 
waren, was, wie er richtig jagt, den Vögeln beim Untertauchen ſehr zuſtatten kommen muß. 

Die Waſſerſchmätzer bewohnen die Alte und die Neue Welt, vorzugsweiſe aber den 
Norden der Erde. In ihrer Lebensweiſe ähneln ſich die etwa 20 bis jetzt bekannten Arten 
und Unterarten jo, daß ein Lebensbild unſerer deutſchen Art vollſtändig zur Lebenskunde 
aller Waſſerſchmätzer ausreicht. 

Dieſer heimiſche Waſſerſchmätzer, auch Waſſerſtar, Waſſerdroſſeloder Waſſer— 
amſel genannt, Cinclus einclus aquaticus Bechist. (ſ. Tafel „Waſſerſchmätzer uſw.“, 1), iſt 
über ganz Deutſchland, Belgien, Nord- und Oſtfrankreich und Oſterreich-Ungarn verbreitet. 
Kopf, Nacken und Hinterhals ſind fahlbraun, die Federn der übrigen Oberſeite ſchieferfarbig 
mit ſchwarzen Rändern, Kehle, Gurgel und Vorderhals milchweiß, Unterbruſt und Bauch 
dunkelbraun; die Oberbruſt iſt rotbraun. Die Länge beträgt 20 em. 

Alle Gebirge des bezeichneten Gebietes, die reich an Waſſer ſind, beherbergen unſeren 
Waſſerſchmätzer. Lieblingsplätze von ihm ſind die klaren, beſchatteten Forellenbäche, an denen 
unſere Hoch- und Mittelgebirge ſo reich ſind. Der Vogel hält treu an dem einmal gewählten 
Stande und verläßt ihn auch während des ſtrengſten Winters nicht. Im Hügellande 
wählt er ſich eine Bachſtrecke, die wenigſtens hier und da von der eiſigen Decke verſchont 
bleibt; denn das Waſſer, nicht aber das Bachufer iſt fein Jagd- oder Fiſchgebiet. Daher er— 
kürt er ſich vor allem anderen die Abflüſſe ſtarker Quellen oder Waſſerfälle und Strom— 
ſchnellen, weil dort die Wärme, hier die heftige Bewegung des Waſſers jede Eisbildung ver— 
hindert. Je rauſchender der Waldbach iſt, über je mehr Fälle er ſtürzt, je ärger er brauſt 
und ziſcht, um ſo ſicherer feſſelt er ihn. Aus der ruhigen Waſſerfläche, die ſich an der Grenze 
des von dem Sturz aufgerührten Wirbels zu bilden pflegt, fiſcht ſich der Waſſerſchmätzer ſeine 
Nahrung, die ihm der Strudel zuführt. Jedes einzelne Paar nimmt höchſtens 2 km des Baches 
in Beſitz, ſtreicht innerhalb dieſer Strecke auf und nieder und verläßt den Waſſerfaden nie— 
mals. Da, wo das Gebiet des einen Paares endet, beginnt das eines zweiten, und ſo kann 

ein Gebirgsbach beſetzt ſein von der Quelle bis zur Mündung in ein größeres Gewäſſer. 
Der Waſſerſchmätzer gehört nicht allein zu den auffallendſten, ſondern auch zu den an— 

ziehendſten aller unſerer Vögel. Seine Begabungen ſind eigentümlicher Art. Er läuft mit 
der Gewandtheit und Behendigkeit einer Bachſtelze über die Steine des Flußbettes dahin, 
nach Art der Stelzen oder Uferläufer Schwanz und Hinterleib auf und nieder bewegend, 
watet von den Steinen herab bis in das Waſſer hinein, tiefer und tiefer, bis zur halben 
Oberbruſt, bis zu den Augen, noch tiefer, bis das Waſſer über ihm zuſammenſchlägt, und 
luſtwandelt ſodann, 15—20 Sekunden lang, auf dem Grunde weiter, unter den Wellen oder 
im Winter unter der Eisdecke dahin, gegen die Strömung oder mit ihr, als ginge er in 
freier Luft. Kinnaman ſagt ſogar, der Waſſerſchmätzer bleibe oft 50 Sekunden und länger 
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unter Waſſer und lege während dieſer Zeit in ihm eine Strecke bis zu 20 m zurück; damit 
ſtimmen Marſhalls Beobachtungen durchausüberein. Da das Gefieder unſeres Vogels mit einer 
wenn auch nur äußerſt dünnen Fetthülle überzogen iſt, bleibt zwiſchen Gefieder und Waſſer 
eine Luftſchicht, und der im naſſen Elemente laufende Vogel glänzt wie mit Queckſilber über— 
zogen. Wenn er ſich auf dem Boden fortbewegt, benutzt er, laut Kinnaman, bloß ſeine Beine, 
im Waſſer aber ſchwimmt er mit Hilfe ſeiner Flügel, und es ſieht aus, als ob er flöge. Mit 
dem Bedürfnis, ſich unter Waſſer anzuklammern, dürfte die ſtarke Krümmung der Krallen 
zuſammenhängen. Die Flugfähigkeit des Waſſerſchmätzers iſt ſehr gering. Dagegen dürfen 
ſeine höheren Fähigkeiten unzweifelhaft als wohlentwickelt bezeichnet werden. Er iſt vor— 
ſichtig und allerorten, wenn auch nicht ſcheu, ſo doch höchſt aufmerkſam auf alles, was rings 
um ihn vorgeht. In der Nähe der Mühlen in unſerem Vaterlande iſt er ein regelmäßiger 
Gaſt, der in dem Müller und ſeinen Knappen anſcheinend gute Freunde ſieht. Nach Art ſo 
vieler anderer Fiſcher liebt er jedoch die Geſellſchaft von ſeinesgleichen durchaus nicht. Bloß 
während der Brutzeit ſieht man die beiden Gatten eines Paares in innigem Verbande, ſonſt 
lebt jeder Vogel einſam für ſich und vertreibt jeden Artgenoſſen aus ſeinem Gebiet. 

Der Geſang des Waſſerſchmätzers iſt ein leiſes, aber höchſt anmutendes Geſchwätz, das 
aus ſanft vorgetragenen ſchnurrenden und lauteren ſchnalzenden Lauten beſteht und von 
Snell treffend mit dem leiſen Rieſeln und Rauſchen eines auf ſteinigem Grunde dahin— 
fließenden Bächleins verglichen wird. Beſonders eifrig ſingt der Vogel an heiteren Frühlings- 
tagen, zumal in den Morgenſtunden, läßt ſich aber auch von der größten Kälte nicht beirren: 
er ſingt, ſolange der Himmel blau iſt. 

Die Nahrung bilden vorzugsweiſe Kerbtiere und deren Larven, Krebstierchen und 
kleine Mollusken. Gelegentlich nimmt er auch ein junges Fiſchchen weg. Das darf aber, 
wie Marſhall betont, kein Grund ſein, den ſonſt ſo harmloſen und höchſt merkwürdigen 
Vogel zu verfolgen. „Iſt es nicht ein trauriger Standpunkt“, ſagt der Forſcher, „auf dem 
einer ſteht, der immer gleich fragt: ‚was nützt mir dies, und was frommt mich das?‘ Sind 
denn Bauch und Wagen alles, aber Herz und Gemüt gar nichts mehr in der Welt?“ 

Die Fortpflanzungszeit des Waſſerſchmätzers beginnt bereits im März. Das Neſt wird 
in der Regel dicht am Waſſer, manchmal aber auch in weiter Entfernung davon angelegt. 
Der Vogel baut es an Felſen, unter Brücken, in alte Mühlenräder, ſehr gern in Höhlungen 
und Spalten, zwiſchen Wurzeln, unter Waſſerfällen. Äußerlich beſteht es aus Reiſern, Gras— 
ſtengeln, Graswurzeln und Grasblättern, Strohhalmen, oft auch aus Waſſer- oder Erdmoos, 
und iſt inwendig mit Baumblättern ausgelegt. Es iſt locker gebaut, aber dickwandig, in— 
wendig tiefer als eine Halbkugel und hat jtets einen engen Eingang. Die 5—6 Eier der 
erſten und 4 — 5 der zweiten Brut find einfarbig weiß. Nach ungefähr zweiwöchigem Be— 
brüten ſchlüpfen die Jungen aus, die bald, jedenfalls lange ehe ſie fliegen können, einen 
bedeutenden Grad von Selbſtändigkeit erreichen. Elliott ſah ein ins Waſſer gefallenes Junges 
ſofort untertauchen, im Waſſer unter Zuhilfenahme ſeiner Stummelflügelchen zu einem 5—6 m 
entfernten hervorragenden Stein ſchwimmen, ſich darauf niederlaſſen und bei fortgeſetzter Ver— 
folgung immer wieder untertauchen und ſchwimmen. Zwei von M. Heinroth gepflegten jungen 
Waſſerſchmätzern war der Inſtinkt, Steine durch Unterſchieben des Schnabels umzuwälzen, an— 
geboren, und ſie probierten ihn an jedwedem Ding, das auf dem Boden ihres Zimmers ſtand. 

Feinde der Waſſerſchmätzer find die nächtlich umherſchleichenden Raubtiere, die, wenn 
es einer leckeren Beute gilt, auch einen Sprung ins Waſſer nicht ſcheuen. Die Brut mag 
öfters von Katzen geraubt werden; alte Vögel laſſen ſich von dieſen Raubtieren kaum be— 
tören. Girtanner hat jung dem Neſte entnommene Waſſeramſeln regelmäßig aufgefüttert 
und ſelbſt alt eingefangene an das Futter gewöhnt. Einige Paare habe ich von ihm erhalten 
und längere Zeit gepflegt, und ich darf wohl ſagen, daß mir wenige Vögel unſeres Vater— 
landes größere Freude bereitet haben. 

In hohem Grade bezeichnende Erſcheinungen Afrikas ſowie des ganzen indiſchen Ge— 

bietes find die Kurzfußdroſſeln oder Bülbüls, mit etwa 240 Arten. Ihre Größe kommt mit 
der einer kleinen Droſſel ungefähr überein. Der Schnabel iſt ſchlank, an der Wurzel breit 
und flach, im übrigen Verlaufe hoch, ſeitlich zuſammengedrückt, vor der kurzhakigen Spitze 
mit zahnartigem Vorſprung, der Fuß kurzläufig, die Zehen kurz und ſtark, der Flügel ziemlich 
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lang, dabei breit und gerundet, der Schwanz mittellang und ſtark abgerundet, das Gefieder 
weich und dicht, auf dem Bürzel lang und wollig. 

Beim Gelbſteißbülbül, Pyenonotus xanthopygos H. E., iſt der Kopf ſchwarz, die 
ganze Oberſeite erdbraun, der Kropf dunkelbraun, die Unterjeite weiß, das untere Schwanz— 
deckgefieder lebhaft gelb. Die Länge betrügt 20 em. Eine zweite Art, der Graubülbül, 
Pyenonotus arsino& Licht., der die Nilländer bewohnt, iſt kleiner und unterſcheidet ſich be— 
ſonders durch die rein weißen unteren Schwanzdecken von dem Gelbſteißbülbül. 

Während meiner Reiſe in Afrika und Arabien habe ich beide Arten im Freien geſehen, 
jedoch nur den Graubülbül eingehend beobachtet. Letzterer iſt ein munteres, regſames und 
anmutiges Geſchöpf, das in unmittelbarer Nähe des Menſchen ſeinen Aufenthalt nimmt und 
ungeſcheut über oder neben den Hütten der Eingeborenen ſich umhertreibt. Den Beobachter 
feſſelt vor allem ſein Lied, denn der Vogel gehört unter die beſten Sänger Nordafrikas. Der 
Geſang iſt laut, wohlklingend und ziemlich reichhaltig, er erinnert in vieler Hinſicht an den 
unſerer Droſſeln. Vom frühen Morgen an bis zum ſpäten Abend iſt der Vogel faſt ununter— 
brochen in Bewegung und ein gar fleißiger Sänger. Während der Ruhepauſen richtet er 
ſich ſtolz empor und erhebt dann auch von Zeit zu Zeit die hollenartig verlängerten Federn 
ſeines Hinterhauptes, ſchaut ernſthaft in die Runde und hüpft gleich darauf weiter, rechts 
und links Blüten und Blätter ins Auge faſſend; denn von den einen wie von den anderen 
ſucht er den größten Teil ſeiner Nahrung ab. Wenn die Mimoſen blühen, hält er ſich vorzugs— 
weiſe auf ihnen auf und nährt ſich dann faſt ausſchließlich von den Käfern, die ſich im Inneren 
der kleinen gelben Blütenröschen verbergen. Er weiß auch die verſteckteſten aus der Tiefe 
hervorzuziehen und bekommt zuweilen von dieſer Arbeit, infolge des ſich an den ſeitlichen 
Kopffedern anhängenden Blütenſtaubes, ein ſchwefelgelbes Geſicht. Man ſieht den Grau— 
bülbül paarweiſe oder in kleinen Familien, je nach der Jahreszeit. Die Paare halten treu 
zuſammen, und auch die Familien bleiben in engem Verbande. 

In Indien werden Bülbüls oft gezähmt und nicht wegen ihres Geſanges, ſondern 
wegen ihrer Kampfluſt hoch geſchätzt. Auf Ceylon iſt es ein oft veranſtaltetes Vergnügen 
der Eingeborenen, abgerichtete Männchen der Bülbüls kämpfen zu laſſen. Mancherlei Arten 
der Bülbüls bevölkern in immer ſteigender Anzahl die Käfige unſerer Liebhaber und erwer— 
ben ſich hier durch ſchmucke Haltung, flotten Geſang, leichte Zähmbarkeit, Genügſamkeit und 
Ausdauer allgemeine Gunſt. 0 

Über Afrika, Aſien und Auſtralien ſowie faſt alle Inſeln des Indiſchen und Großen 
Ozeans iſt die Familie der Raupenfreſſer mit 180 Arten verbreitet. Es ſind mittelgroße 
oder kleine Vögel mit ſchwachhakigem, zahnloſem Schnabel, kurzen, ſchwachen Füßen und 
ziemlich langem, rundem oder abgeſtuftem Schwanz. Sie ſind eifrige Kerbtierjäger und be— 
wohnen in kleinen Geſellſchaften Gärten und Wälder. 

Als Vertreter der Familie mag der in Indien heimiſche Mennigvogel, Perierocotus 

speciosus Lath., erwähnt werden, ein prachtvoller Vogel von 23 em Länge. Beim Männ— 
chen ſind die Oberſeite, die Schwungfedern und die beiden mittleren Schwanzfedern glänzend 
blauſchwarz, der Unterrücken, ein breites Band über die Flügel, die ſeitlichen Schwanzfedern 
und die ganze Unterſeite von der Bruſt an ſcharlachrot. Beim Weibchen ſpielen alle Farben 
mehr ins Graue. 

Die Mennigvögel halten ſich gewöhnlich auf Bäumen mit lichten Kronen auf, meiſt in 
Flügen von fünf oder ſechs Stück, die Geſchlechter oft getrennt, hüpfen munter umher und 
nehmen Inſekten auf oder verfolgen ſie nach echter Fliegenfängerart in der Luft. Sie bauen 
wunderſchöne, becherförmige Neſter. In der Gefangenſchaft erweiſen ſie ſich als hinfällig und 
gelangen daher nur ganz vereinzelt in unſere Käfige. 

* 

Die Familie der Seidenſchwänze zählt nur drei Arten in einer einzigen Gattung (Bom- 
byeilla Vieill.), deren Merkmale die folgenden find: der Leib iſt gedrungen, der Hals kurz, 
der Kopf ziemlich groß, der Schnabel ſtark, kurz und gerade, an ſeiner Wurzel breit, die obere 
Kinnlade länger und breiter als die untere, an der Spitze ſanft herabgebogen, vor ihr mit 
einem kleinen Ausſchnitt verſehen; die Naſenlöcher liegen in großen, von ſamtartigen Federn 
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größtenteils bedeckten Gruben; der Fuß iſt kurz und ſtark, die Zehen ſind ſtark bekrallt; der 
Flügel iſt mittellang und ſpitzig, der zwölffederige Schwanz kurz, gerade oder ſehr ſchwach 
gerundet. Im übrigen iſt das Gefieder ſehr reich und ſeidenartig, fein gefärbt, am Kopf mit 
aufrichtbarer Haube. Alle Seidenſchwänze gehören der nördlichen Halbkugel an. 

Der Gemeine oder Europäiſche Seidenſchwanz, Bombyeilla garrulus L. iſt ziem- 

lich gleichmäßig rötlichgrau, auf der Oberſeite gewöhnlich dunkler als auf der Unterfeite, die 
in Weißgrau übergeht; Stirn und Steißgegend ſind rötlichbraun, Kinn, Kehle, Zügel und 
ein Streifen über dem Auge ſchwarz, die Handſchwingen grauſchwarz, an der Spitze der 
äußeren Fahne licht goldgelblich gefleckt, an der inneren Fahne weiß gefantet; die Enden 
der Armſchwingen ſind zu rundlichen, hornartigen Plättchen umgeſtaltet, die rot wie Siegel— 
lack gefärbt ſind; die Steuerfedern ſind ſchwärzlich, an der Spitze licht goldgelb; bei alten 
Männchen finden ſich auch hier Endplättchen, die wie diejenigen der Armſchwingen geſtaltet 
und gefärbt ſind. Bei dem Weibchen ſind alle Farben unſcheinbarer und namentlich die 
Hornplättchen weniger ausgebildet. Die Länge beträgt 20 em. 

Unjer Seidenſchwanz bewohnt als Brutvogel den Norden Europas, Aſiens und Ame— 
rikas nördlich des Polarkreiſes. Die ausgedehnten Waldungen dieſer Gegenden, die entweder 
von der Fichte allein oder von ihr und der Birke gebildet werden, ſind als ſeine eigentliche 
Heimat anzuſehen; ſie verläßt er nur dann, wenn bedeutender Schneefall ihn zur Wan— 
derung treibt. In allen nördlich von uns gelegenen Ländern iſt er eine viel regelmäßigere 
Erſcheinung als in Deutſchland. Nur in Oſtpreußen erſcheint er im Winter faſt alljährlich, 
ſonſt aber ſo unregelmäßig, daß das Volk eine beliebte myſtiſche Zahl auch auf ihn ange— 
wandt hat und behauptet, daß er ſich nur alle ſieben Jahre einmal zeige. Aber auch wenn 
er zu uns kommt, tritt er in ſehr ungleicher Menge auf. Das Jahr 1781 ſcheint ihn in un— 
geheuerer Maſſe nach Deutſchland gebracht zu haben. Damals war er z. B., nach Kühn, bei 
Eiſenach jo häufig, daß er von den Bauern korbweiſe auf dem Warkte feilgeboten wurde. 

Der Seidenſchwanz gehört nicht zu den bewegungsluſtigen Weſen, iſt vielmehr ein träger, 
fauler Geſell, der nur im Freſſen Großes leiſtet und ſich daher ungern entſchließt, den einmal 
gewählten Platz zu verlaſſen. Deshalb zeigt er ſich da, wo er Nahrung findet, ſehr dreiſt 
oder richtiger einfältig, erſcheint z. B. mitten in den Dörfern oder ſelbſt in den Anlagen der 
Städte und bekümmert ſich nicht im geringſten um das Treiben der Menſchen um ihn her. 
Aber er iſt keineswegs ſo unbelehrbar, wie es im Anfang ſcheinen will, denn wiederholte Ver— 
folgung macht auch ihn vorſichtig und ſcheu. Mit ſeinesgleichen lebt er, ſolange er in der 
Winterherberge verweilt, in treuer Gemeinſchaft. Gewöhnlich ſieht man die ganze Geſell— 
ſchaft auf einem Baume unbeweglich auf einer und derſelben Stelle ſitzen. Nur in den Mor— 

gen- und Abendſtunden ſind die Seidenſchwänze regſamer, fliegen nach Nahrung aus und 

beſuchen namentlich alle beerentragenden Bäume oder Geſträuche, kommen dann auch vor— 

übergehend zum Boden herab, um die Beeren der Heidelbeerarten zu freſſen. Im Sommer 

dürften ſie in ihrer nordiſchen Heimat hauptſächlich von Inſekten leben, beſonders von den 

aller Beſchreibung ſpottenden Mückenſchwärmen. Durch ihre unvollkommene Verdauung, 

die vielleicht mit auf die ungewöhnliche Weite ihres Darmes zurückzuführen iſt, machen ſich 

die Seidenſchwänze ſehr um die Ausſaat von Beeren in den Wäldern ihrer Heimatländer ver— 

dient, indem ſie die in den Beeren enthaltenen Samenkörner unverändert wieder ausſcheiden. 

Die gewöhnliche Lockſtimme des Seidenſchwanzes iſt ein ſonderbar ziſchender, ſchnur— 

render Triller; daneben vernimmt man zuweilen noch ein flötendes Pfeifen, das, wie Nau⸗ 

mann ſich ausdrückt, gerade ſo klingt, als wenn man ſanft auf einem hohlen Schlüſſel bläſt; 

dieſer Laut ſcheint zärtliche Gefühle zu bekunden. Der Geſang iſt leiſe und unbedeutend, 

„ein quetſchendes, zirpendes Trillern“, wie Hartert ſagt, wird aber mit Eifer und ſchein— 

bar mit erheblicher Anſtrengung vorgetragen. Die Weibchen ſingen kaum minder gut oder 

nicht viel weniger ſchlecht, wenn auch nicht ſo anhaltend wie die Männchen, die im Winter 

jeden freundlichen Sonnenblick mit ihrem Liede begrüßen und ſich faſt das ganze Jahr 

hindurch hören laſſen. 
Die Neſter der Vögel ſtehen auf Fichten, Tannen oder Birken, meiſt 4—5 m über dem 

Boden, wohl im Gezweig verborgen, und find auf einer Unterlage von dünnen Tannen— 

reiſern größtenteils aus Moos und Baumflechten gebaut. Das Gelege enthält 4—6, gewöhn— 

lich aber 5 Eier und iſt in der zweiten Woche des Juni vollzählig. 
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Der Seidenſchwanz läßt ſich bei ſeiner Dummheit leicht fangen und ergibt ſich im 
Käfig, ohne Kummer zu zeigen, bald in ſein Schickſal, geht ſofort an das Futter und erfreut 
ebenſo durch ſeine Farbenſchönheit wie durch ſanftes Weſen, dauert in einem weiten, an 
kühlen Orten aufgeſtellten Gebauer auch viele Jahre aus. 

* 

Ausſchließlich Amerika bewohnt die Familie der Laubwürger, die eine Mitteljtellung 
zwiſchen den Fliegenfängern und der nächſtfolgenden Familie der Würger einnimmt. Ihre 
70 Arten ſind kleine Vögel mit vorwiegend olivengrüner Färbung, deren Schnabel am Ende 
hakig herabgebogen und davor mit einem Einſchnitt verſehen iſt. Sie leben in Waldungen 
und Gärten und ſind ſelbſt in den Parken und Gärten der größten Städte Nordamerikas anzu— 
treffen. Ihr ganzes Gebaren drückt Bewegungsluſt und Lebensfreudigkeit aus, und faſt alle 
Arten find treffliche Sänger. Vom Singlaubwürger, Vireosylva gilva Vieill., ſagt Audu⸗ 
bon: „Das Männchen ſingt vom Morgen bis zur Nacht ſo lieblich und mild, mit ſolcher Klang— 
fülle und Sanftheit des Tones und ſo zart, daß man glauben möchte, es trage ſeine Lieder 
einzig und allein zu eigener Genugtuung vor, ohne den leiſeſten Wunſch, die Aufmerkſamkeit 
eines Nebenbuhlers zu erregen.“ 

In unmittelbare Nähe der Würger gehört auch die Familie der Brillenwürger, die mit 
etwa 90 Arten von Afrika über Südaſien bis Neuguinea, Auſtralien und Polyneſien ver— 
breitet iſt. Die Brillenwürger leben in Wäldern und Büſchen und nähren ſich teils von In— 
ſekten oder kleinen Mollusken, teils auch von Beeren. 

Als bemerkenswerte Art ſei der Oſtafrika bewohnende Brillen- oder Helmwürger, 
Prionops cristata Hüpp., hervorgehoben, bei dem die borſtenartigen Stirn- und Zügel— 
federn teils nach vorn, teils aufwärts nach der Wittellinie des Kopfes gerichtet ſind und ſo 
einen die Schnabelbaſis bedeckenden Helm oder Kamm bilden. Nicht minder auffallend iſt, 
daß die Augenlider zu einem breiten, lebhaft gelben Ring, der „Brille“, entwickelt ſind. Der 
Vogel iſt auf der Oberſeite in der Hauptſache ſchwarz, an Kopf, Hals und Unterſeite weiß 
gefärbt. Die Länge beträgt 20 em. R 

Was man nach Ausſchluß der Laub- und Brillenwürger in der Familie der Würger 
zuſammenſtellt, iſt immer noch eine recht bunte Geſellſchaft. Zwar ſcheinen ihre Vertreter im 
nördlichen Faunengebiet der Alten Welt ſcharf genug von anderen Singvögeln unterſchie— 
den zu ſein. Aber die indo-malaiiſchen und die auſtraliſchen Würger führen ſo allmählich 
zu anderen Familien hinüber, einerſeits den Fliegenfängern, anderſeits den Raben, daß 
eine deutliche Abgrenzung, beſonders im letzteren Falle, kaum möglich iſt. Dieſer Vielgeſtal— 
tigkeit der Familie entſprechend fällt es ſchwer, gemeinſame Merkmale für ihre Arten auf— 
zuſtellen. Bei vielen iſt der Schnabel ſeitlich zuſammengedrückt, am Firſt gebogen, am Ober— 
ſchnabel mit ſtarkem Haken und vor dieſem mit einem Zahn ausgerüſtet, dabei ſchwarz oder 
dunkelbraun von Farbe; bei anderen iſt er faſt gerade, mit ſchwachem Haken und Zahn verſehen 
und bläulichweiß gefärbt. Der Flügel enthält zehn freie Handſchwingen. Der Lauf iſt beider— 
ſeits geſchient, vorn in der Regel von Schilden bedeckt. Die umfangreiche, etwa 320 Arten 
und Unterarten enthaltende Familie iſt, außer in Südamerika, überall vertreten. Alle ſind 
Inſektenfreſſer und bauen in Büſchen und Bäumen offene Neſter, in die ſie wenige gefleckte 
Eier legen. Gadow teilt die Familie in die vier Unterfamilien der Dickkopfwürger, Echten 
Würger, Buſchwürger und Krähenwürger, von denen wir aber nur die Echten Würger, zu 
denen unſere einheimiſchen Arten gehören, ausführlicher behandeln wollen. 

Die etwa 77 Arten dieſer Unterfamilie, der Echten Würger, zeichnen ſich durch kräftigen, 
ſeitlich zuſammengedrückten Schnabel aus, der einen beſonders ſtarken Zahn und Haken trägt. 
Die Naſenlöcher ſind rund und teilweiſe mit Federn und Schnabelborſten überdeckt. Der 
Schwanz iſt geſtuft oder gerade. In dem lockeren und weichen, hübſch gefärbten und ge— 
zeichneten Gefieder fehlen lebhaft bunte Farben. Junge Vögel find auf Ober- und Unterſeite 
mit bogenförmigen Querſtreifen bedeckt, wie ſolche bei den Weibchen der meiſten Arten 
wenigſtens unterhalb zu finden ſind. Die Verbreitung der Unterfamilie erſtreckt ſich über 
Europa, Nordamerika, Aſien und Afrika. 
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Kleine Waldungen, die von Feldern und Wieſen umgeben ſind, Hecken und Gebüſche 
in den Feldern, Gärten und einzelnſtehende Bäume ſind die Aufenthaltsorte unſerer ein— 
heimiſchen Würgerarten, die höchſten Zweigſpitzen hier ihre gewöhnlichen Ruhe- und Sitz— 
punkte. Die meiſten nordiſchen Arten ſind Sommervögel, die regelmäßig wandern und ihre 
Reiſen bis Wittelafrika ausdehnen. Lebensweiſe und Betragen erinnern ebenſoſehr an das 
Treiben der Raubvögel wie an das Gebaren mancher Raben. Die Würger gehören un— 
geachtet ihrer geringen Größe zu den mutigſten, raubſüchtigſten und mordluſtigſten aller 
Vögel. Ihre Begabung iſt nicht beſonders ausgezeichnet, aber ſehr vielſeitig. Ihre Stimme 
iſt eintönig und der ihnen urſprünglich eigentümliche Geſang kaum der Rede wert; doch 

1 Raubwürger, Lanius excubitor I., 2 Rotrüdiger Würger, Lanius collurio . ½ natürlicher Größe. 

glückt es ihnen, ihren Geſang zu verbeſſern, indem ſie, ſcheinbar mit größter Mühe und Sorg— 
falt, anderer Vögel Lieder oder wenigſtens einzelne Strophen und Töne daraus ablauſchen 
und das nach und nach Erlernte, in ſonderbarer Weiſe vereinigt und verſchmolzen, zum beſten 
geben. Einzelne Arten ſind, dank dieſer Gewohnheit, wahrhaft beliebte Singvögel, die Freude 
und der Stolz mancher Liebhaber. Ihr Flug iſt ſchlecht und unregelmäßig, ihr Gang hüpfend, 
gleichwohl überraſchen und fangen ſie gewandtere Vögel, als ſie ſelbſt ſind. 

Auch die Echten Würger ſind eigentlich Inſektenfreſſer, die meiſten Arten aber ſtellen 
ebenſo kleineren Landwirbeltieren, beſonders Vögeln, nach und werden um ſo gefährlicher, 
als ſie von dieſen meiſt nicht gewürdigt und mit ungerechtfertigtem Vertrauen beehrt werden. 
Ruhig ſitzen ſie minutenlang unter anderen Singvögeln, ſingen wohl auch mit dieſen und 

machen ſie förmlich ſicher: da plötzlich erheben ſie ſich, packen unverſehens einen der nächſt— 
ſitzenden und würgen ihn ab, als ob ſie Raubvögel wären. Sonderbar iſt die Gewohnheit 



522 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Würger. 

vieler Arten, gefangene Beute auf ſpitzige Dornen zu ſpießen. Da, wo ein Pärchen dieſer 
Vögel hauſt, wird man ſelten vergeblich nach derartig aufbewahrten Inſekten und ſelbſt 
kleinen Vögeln oder Kriechtieren und Lurchen ſuchen. Von dieſer Gewohnheit her rührt der 
Name „Neuntöter“, den das Volk gerade dieſen Räubern gegeben hat. Alle Echten Würger 
trinken viel und baden gern. 5 

Das Neſt iſt gewöhnlich ein ziemlich kunſtreicher Bau, der im dichteſten Geſtrüpp oder 
wenigſtens im dichteſten Aſtwerk angelegt und oft mit grünen Pflanzenteilen geſchmückt iſt. 
Das Gelege beſteht aus 4—6 Eiern. Die ausgeſchlüpften Jungen werden von beiden Eltern 
geatzt und bei Gefahr auf das mutigſte verteidigt, auch nach dem Ausfliegen noch längere 
Zeit geführt und unterrichtet und erſt ſpät im Herbſte, ja wahrſcheinlich ſogar erſt in der 
Winterherberge aus der elterlichen Obhut entlaſſen. 

Die Gattung der Echten Würger (Lanius I.), die mit etwa 70 Arten den größten Teil 
der Unterfamilie umfaßt, kennzeichnet ſich durch mittellangen, ſehr kräftigen, ſeitlich zuſammen— 
gedrückten, vor dem Firſte hakig herab- und übergebogenen, durch einen ſcharfeckigen Zahn 
verſtärkten Schnabel, Füße mit mittelhohen Läufen und freien Zehen, mäßig lange Flügel 
und langen und breiten, am Ende ſtark abgerundeten oder keilförmigen Schwanz. 

Der würdigſte Vertreter dieſer Gattung iſt der Kaubwürger, auch Wächter genannt, 
Lanius excubitor L. (Abb. S. 521). Seine Länge beträgt 26 em. Das Gefieder iſt auf der 
Oberſeite, bis auf einen langen, weißen Schulterfleck, gleichmäßig hell aſchgrau, auf der 
Unterjeite rein weiß; ein breiter ſchwarzer, weiß umrandeter Zügelſtreif verläuft durch das 
Auge. Der Flügel iſt ſchwarz, doch zieht ſich über den Wurzelteil der Hand- und Armſchwingen 
eine breite, weiße Binde, und die inneren Schwingen ſind am Ende weiß geſäumt; der 
Schwanz iſt ſchwarz, an den Seiten ebenfalls mit breitem, weißem Saum geziert. 

Unjer Raubwürger lebt, mit Ausnahme der Wittelmeerländer, in ganz Europa und in 
einem großen Teile Aſiens als Stand- oder Strichvogel, im Norden als Zugvogel. In Skan— 
dinavien kommt er, nach Walengren, als Brutvogel bis an die Küſte des Eismeeres vor, in 
Lappland geht er bis zum 69. Breitengrad. In den Monaten September bis November 
und Februar bis April ſieht man dieſen Würger bei uns am häufigſten, weil er dann ſtreicht 
und ſich in Gegenden blicken läßt, in denen er ſonſt nicht beobachtet wird. Im Winter kommt 
er gern bis in die Nähe der Ortſchaften, im Sommer hält er ſich paarweiſe an Waldrändern 
oder auf einzelnſtehenden Bäumen des freien Feldes auf. Feldhölzer oder Waldränder, die 
an Wieſen oder Viehweiden grenzen, ſowie mit Obſtbäumen bepflanzte Chauſſeen ſind ſeine 
Lieblingsplätze; hier pflegt er auch ſein Neſt anzulegen. 

Wer ihn einmal kennen gelernt hat, wird ihn mit keinem ſeiner deutſchen Verwandten 
verwechſeln, denn er zeichnet ſich vor allen ebenſo durch ſein Weſen wie durch ſeine Größe aus. 
Gewöhnlich ſieht man ihn auf der höchſten Spitze eines Baumes oder Strauches, der weite 
Umſchau geſtattet, bald aufgerichtet mit gerade herabhängendem Schwanze, bald mit wage— 
recht getragenem Körper ziemlich regungslos ſitzen. Sein Blick ſchweift raſtlos umher, und 
ſeiner Aufmerkſamkeit entgeht ein vorüberfliegender Raubvogel ebenſowenig wie ein am 
Boden ſich bewegendes Inſekt, Eidechschen, Vögelchen oder Mäuschen. Jeder größere Vogel 
und namentlich jeder falkenartige wird mit Geſchrei begrüßt, mutig angegriffen und neckend 
verfolgt. Nicht mit Unrecht trägt er den Namen des „Wächters“, denn ſein Warnungsruf zeigt 
allen übrigen Vögeln die nahende Gefahr an. 

Erblickt er ein kleines Geſchöpf, ſo ſtürzt er ſich von oben auf dasſelbe herab und ver— 
ſucht es aufzunehmen, rennt auch wohl einer dahinlaufenden Maus eine Strecke weit auf 
dem Boden nach. Nicht ſelten ſieht man ihn rüttelnd längere Zeit über einer Stelle ver— 
weilen und dann wie einen Falken zu Boden ſtürzen, um erſpähte Beute aufzunehmen. Im 
Winter ſitzt er oft mitten unter den Sperlingen, ſonnt ſich mit ihnen, erſieht ſich einen von ihnen 
zum Mahle, fällt plötzlich mit jäher Schwenkung über ihn her, packt ihn von der Seite und 
tötet ihn durch Schnabelhiebe und Würgen mit den Klauen, ſchleppt das Opfer, indem er 
es bald mit dem Schnabel, bald mit den Füßen trägt, einem ſicheren Orte zu und ſpießt es hier 
zunächſt auf Dornen oder ſpitze Aſte, auch wohl auf das Ende eines dünnen Stockes. Wie 
Rey beobachtete, klemmt der Räuber häufig ſeine Beute in eine Aſtgabel, ſtatt ſie anzuſpießen. 
Hierauf zerfleiſcht er ſein Opfer nach und nach vollſtändig, reißt ſich mundrechte Biſſen ab 
und verſchlingt dieſe einen nach dem anderen, aber ohne ſich lange damit aufzuhalten, die 
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Beute erſt von Haaren oder Federn zu befreien, die er mit den unverdaulichen Teilen von 
Inſekten als Gewölle auswirft. Beſonders junge Vögel, die eben ausgeflogen ſind, haben 
viel von ihm zu leiden. Auch kleine Fröſche und Eidechſen fallen ihm, neben großen In— 
ſekten, zum Opfer. Beſäße er ebenſoviel Gewandtheit wie Mut und Kühnheit, er würde 
der furchtbarſte Räuber ſein. Zum Glück für die kleineren, ſchwächeren Vögel mißlingt ihm 
ſein beabſichtigter Fang ſehr oft; immerhin bleibt er in ſeinem Gebiete ein für ſie höchſt ge— 
fährlicher Feind, für deſſen Fänge wohl in den meiſten Gegenden Prämien gezahlt werden. 

Der Flug des Raubwürgers iſt nicht beſonders gewandt und geht nur kleine Strecken in 
einem fort; vom Flug anderer Vögel unterſcheidet er ſich durch deutlich bemerkbare Wellenlinien. 
Die Sinne ſind ſcharf. Namentlich das Geſicht ſcheint in hohem Grade ausgebildet zu ſein, aber 
auch das Gehör iſt vortrefflich: jedes leiſe Geräuſch erregt die Aufmerkſamkeit des wachſamen 
Vogels; daß er lernfähig iſt, unterliegt keinem Zweifel. In beſonders hohem Grade zeichnet 
er ſich durch Leidenſchaftlichkeit aus. Er iſt ungemein zänkiſch, beißt ſich gern mit anderen 
Vögeln herum und lebt, mit Ausnahme der Brutzeit, ebenſowenig mit ſeinesgleichen in 
Frieden. Das gewöhnliche Geſchrei, das Erregung jeder Art, freudige wie unangenehme, 
ausdrückt, iſt ein oft wiederholtes „Gäh gäh gäh gäh“. Außerdem hört man ein ſanftes 
„Truü truü“ als Lockton, an ſchönen Wintertagen aber, namentlich gegen den Frühling hin, 
einen förmlichen Geſang, der, wie es ſcheint, nichts anderes iſt als eine Wiedergabe einzelner 
Stimmen und Töne der in einem gewiſſen Gebiete wohnenden kleineren Singvögel. Dieſer 
zuſammengeſetzte Geſang wird nicht bloß vom Männchen, ſondern auch vom Weibchen vor— 
getragen. Zuweilen vernimmt man eine hell quiekende Stimme, wie ſie von kleinen Vögeln 
zu hören iſt, wenn ſie in großer Gefahr ſind. Der Würger ſitzt dabei ganz ruhig, und es 
ſcheint faſt, als wollte er durch ſein Klagegeſchrei neugierige Vögel herbeirufen, möglicher— 
weiſe, um ſich aus ihrer Schar Beute zu gewinnen. 

Im April ſchreitet das Paar zur Fortpflanzung. Es erwählt ſich in Vor- oder Feld— 
hölzern, in einem Garten oder Gebüſch einen geeigneten, ziemlich hohen Baum und trägt ſich 
hier trockene Halmſtengel, zarte Reiſer, Erd- und Baummoos zu einem ziemlich kunſtreichen, 
verhältnismäßig großen Neſte zuſammen, deſſen halbkugelige Mulde mit Stroh und Gras— 
halmen, Wolle und Haaren dicht ausgefüttert iſt. Hauptſächlich baut das Weibchen, das 
Männchen hält dabei Wache und warnt, nach Päßler, jenes bei drohender Gefahr mit einem 
etwa 5 Sekunden dauernden, kollernden Geräuſch, das ſich nicht näher beſchreiben läßt. Das 
Gelege beſteht aus 5—7 dunkelgefleckten Eiern, die 15 Tage lang bebrütet werden. Anfang 
Mai ſchlüpfen die Jungen aus, und beide Eltern ſchleppen nun Käfer, Heuſchrecken und andere 
Inſekten, ſpäter kleine Vögel und Mäuſe in Menge herbei und ſchreien, wie Ticehurſt angibt, 
laut, wenn ſie ankommen, worauf die Jungen antworten. Sie verteidigen ihre Brut mit Ge— 
fahr ihres Lebens, legen, wenn die Nachkommenſchaft bedroht wird, alle Furcht ab, füttern 
die Jungen auch nach dem Ausfliegen noch lange Zeit und leiten ſie noch im Spätherbſte. 

Habicht und Sperber ſind die ſchlimmſten Feinde unſeres Vogels. Dieſer kennt ſie 
wohl und nimmt ſich möglichſt vor ihnen in acht, kann es aber doch nicht immer unterlaſſen, 
ſeinen Mutwillen an ihnen auszulaſſen, und wird bei dieſer Gelegenheit oft die Beute der 
ſtärkeren Räuber. Der Menſch bemächtigt ſich feiner mit Leichtigkeit vor der Krähenhütte 
und auf dem Vogelherde. 

In der Gefangenſchaft wird der Raubwürger bald zahm, lernt ſeinen Gebieter genau 
kennen, begrüßt ihn mit freudigem Rufe, trägt ſeine drolligen Lieder mit ziemlicher Ausdauer 
vor, zeigt ſich aber ſehr unverträglich. Früher wurde er zur Beize abgerichtet, häufiger aber 
beim Fange der Falken, deren Nahen er durch ſein Benehmen kundgibt, gebraucht. 

Alle ebenen Gegenden unſeres Vaterlandes, in denen der Laubwald vorherrſcht, be— 
herbergen den Kleinen Grauwürger oder Schwarzſtirnwürger, Lanius minor G. 
eine der ſchönſten Arten der Gattung. Das Gefieder iſt auf der Oberſeite hell aſchgrau, auf 
der Unterſeite weiß, an der Bruſt roſenrot überhaucht; Stirn und Zügel ſowie der Flügel, 
bis auf einen weißen Fleck, und die weißen Endſäume der Armſchwingen ſind ſchwarz; der 
Schwanz iſt in der Mitte ebenfalls ſchwarz, an den Seiten weiß. Die Länge beträgt 23 em. 

Unter den im Frühling zurückkehrenden Sommervögeln iſt der Kleine Grauwürger 
einer der letzten. Er erſcheint erſt zu Anfang Mai und reiſt gewöhnlich ſchon im Spätſommer, 
Ende Auguſt, wieder ab. Zu ſeinem Aufenthalt wählt er mit Vorliebe Baumpflanzungen 
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an Straßen und Obſtgärten, ebenſo kleine Feldgehölze, Hecken und zuſammenhängende Ge— 
büſche, fehlt aber oft in Gegenden, die anſcheinend alle ſeine Lebensbedingungen erfüllen, 
vollſtändig, verſchwindet wohl auch allmählich aus Gebieten, die ihn vormals in Menge be— 
herbergten, ohne daß man ſtichhaltige Gründe dafür aufzufinden wüßte. 

Alle Beobachter ſtimmen mit mir darin überein, daß der Kleine Grauwürger zu den 
anmutigſten und harmloſeſten Arten ſeiner Gattung gehört. Naumann verſichert, ihn nie— 
mals als Vogelräuber, ſondern immer nur als Inſektenjäger kennen gelernt zu haben. 
Schmetterlinge, Käfer, Heuſchrecken, deren Larven und Puppen ſind ſeine Beute, die er ge— 
wandt zu ergreifen weiß und jogleich verzehrt; denn ſeltener als ſeine Verwandten ſpießt er 
die gefangenen Tiere vor dem Zerſtückeln auf Dornen und Aſtſpitzen. 

„Durch Färbung und Geſtalt“, ſagt Naumann, „iſt der ſchwarzſtirnige Würger gleich 
ſchön im Sitzen wie im Fliegen, und da er immer herumflattert und ſeine Stimme hören 
läßt, ſo macht er ſich auch ſehr bemerklich und trägt zu den lebendigen Reizen einer Gegend 
nicht wenig bei. Sein Flug iſt leicht und ſanft, und er ſchwimmt öfters eine Strecke ohne 
Bewegung der Flügel durch die Luft dahin wie ein Raubvogel. Hat er aber weit zu fliegen, 
ſo ſetzt er öfters ab und beſchreibt ſo viele, ſehr flache Bogenlinien. Seine gewöhnliche Stimme 
klingt kjäck Häd‘ oder ſchäck, ſeine Lockſtimme „‚kwiä-kwi⸗ell⸗Kkwiell' und ßperletſch-hrolletſch', 
auch ‚ſcharreck ſcharreckk.“ 

Das große, ſorgfältig gebaute Neſt legt der Kleine Grauwürger gewöhnlich in einer 
Höhe von 7—8 m im Gezweig oder dicht am Stamm ſeiner Lieblingsbäume an. Es ent- 
hält 5—6 Eier, die von beiden Gatten wechſelweiſe innerhalb 15 Tagen ausgebrütet werden. 
Die Jungen erhalten nur Kerbtiere zur Nahrung. „Wenn ſich eine Krähe, Elſter oder ein 
Raubvogel ihrem Neſte oder auch nur einem gewiſſen Bezirke ringsum nähert“, jagt Nau— 
mann, „ſo verfolgen ihn beide Gatten beherzt, zwicken und ſchreien auf ihn los, bis er ſich 
entfernt hat. Nähert ſich ein Menſch dem Neſte, ſo ſchlagen ſie mit dem Schwanze beſtändig 
auf und nieder und ſchreien dazu ängſtlich ‚kjäck kjäck Häd‘, und nicht ſelten fliegen dem, der 
die Jungen aus dem Neſte nehmen will, die Alten, beſonders die Weibchen, keine Gefahr 
ſcheuend, ins Geſicht. Die Jungen wachſen zwar ſchnell heran, werden aber, nachdem ſie 
bereits ausgeflogen, lange noch von den Eltern gefüttert.“ 

Habicht und Sperber ſtellen den alten Grauwürgern nach, Raben, Krähen und Elſtern 
zerſtören trotz des Mutes, den die Eltern an den Tag legen, die Brut. Der Wenſch, der dieſen 
Würger kennen gelernt hat, verfolgt ihn nicht oder fängt ihn höchſtens für das Gebauer. 
Die gefangenen Grauwürger erfreuen durch ihre Schönheit und Nachahmungsgabe. 

Der bekannteſte unter unſeren deutſchen Würgern iſt der Rotrückige Würger, Neun— 
töter oder Dorndreher, Lanius collurio L. (Abb. S. 521). Der ganze Rüden und der größte 
Teil der Flügel ſind ſchön braunrot, die Flügelſpitzen bräunlich grauſchwarz, Kopf, Hinter- 
hals und Bürzel hell aſchgrau, die Unterteile bis auf das weiße Kehlfeld blaß roſenrot. Der 
Schwanz iſt innen braunſchwarz und an den Seiten weiß; durch das Auge geht ein kräftiger, 
ſchwarzer Streifen. Das Weibchen iſt oben roſtgrau, auf der Unterſeite auf weißlichem Grunde 
braun gewellt. Die Länge beträgt 18 em. 

Unter allen deutſchen Würgern iſt der Dorndreher der verbreitetſte. Er bewohnt faſt 
ganz Europa und das gemäßigte Sibirien. Gelegentlich ſeiner Winterreiſe durchſtreift er 
ganz Afrika. Bei uns zulande erſcheint er ſelten vor Anfang Mai und verweilt in der Regel 
nur bis Witte Auguſt, längſtens Anfang September. 

Gebüſche aller Art, die an Wieſen und Weideplätze grenzen, Gärten und Baumpflan— 
zungen, Fichtenſchonungen, verlaſſene Steinbrüche, Eiſenbahnböſchungen und ähnliche Stellen 
ſind ſeine Aufenthaltsorte. Da er ſich den Verhältniſſen überall anbequemt, nötigenfalls in 
die Obſtgärten der Ortſchaften wie in das Innere des Waldes überſiedelt, nimmt er von 
Jahr zu Jahr an Menge zu und zählt ſchon jetzt, ſehr zuungunſten der kleinen Sänger, zu den 
gemeinſten Vögeln vieler Gegenden unſeres Vaterlandes. 

Auch der Dorndreher iſt ein dreiſter, mutiger, munterer, unruhiger Vogel. Selbſt wenn 
er ſitzt, dreht er den Kopf beſtändig nach allen Seiten und wippt dabei mit dem Schwanze 
auf und nieder. Von ſeinen Warten aus überſchaut er ſein Jagdgebiet, und zu ihnen kehrt 
er nach jedem Ausfluge zurück. Der Flug geht ſelten weit in einem Zuge fort; der Vogel 
fliegt raſch in Wellenlinien dahin, macht aber manchmal im Fluge halt, um zu rütteln. Die 
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Lockſtimme iſt ein ziemlich deutlich hervorgeſtoßenes „Gäck gäck gäck“ oder ein ſchwer zu be— 
ſchreibendes „Seh“ oder „Grä“. Beide Laute werden verſchieden betont und drücken dadurch 
bald freudige, bald ängſtliche Gefühle aus. Ahnliche Töne dienen zur Warnung der uner— 
fahrenen Jungen. Von einzelnen Männchen vernimmt man faſt nur dieſe Laute, während 
andere zu den ausgezeichnetſten Sängern zählen, denn auch der Dorndreher beſitzt eine wahr— 
haft überraſchende Fähigkeit, anderer Vögel Stimmen nachzuahmen. 

Inſekten ſind zwar die Hauptnahrung des Dorndrehers, und namentlich Käfer, Heu— 
ſchrecken, Grillen, Schmetterlinge, auch wohl Raupen werden eifrig von ihm verfolgt und 
ſelbſt dann noch getötet, wenn der Vogel bereits geſättigt iſt; er ſtellt jedoch auch allen kleinen 
Wirbeltieren nach, die er irgendwie bezwingen kann, fängt Mäuſe, Vögel, Eidechſen und 
Fröſche. Dietzel beobachtete den Kampf zwiſchen einem Dorndreher und einer mittelgroßen 
Eidechſe. Das Reptil hatte den Würger beim Schnabel gepackt. Der Vogel konnte ſich nicht 
erheben, und die Eidechſe, die ſich verbiſſen hatte, konnte deſſen Unterſchnabel nicht loslaſſen. 
So wurden beide zuſammen gefangen. Hintz ſah, wie ein Pärchen ſeine Jungen mit Honig- 
bienen fütterte, die es abfing, wenn die Bienen zum Flugloche zurückkehrten, und zwar täg— 
lich 60 — 80 Stück. Namentlich aber hauſt der Vogel unter der gefiederten Sängerſchaft 
unſerer Gärten und Gebüſche in verderblichſter Weiſe. Da, wo ein Dorndreherpaar ſich an— 
ſäſſig gemacht hat, verſchwinden nach und nach alle Grasmücken, Laub- und Gartenſänger, 
ja ſogar die kleineren Höhlenbrüter. Die Neſter weiß dieſer Räuber ſehr geſchickt auszuſpüren, 
und hat er eins gefunden, ſo holt er ſich gewiß ein Junges nach dem anderen weg. Mehr 
noch als andere Arten ſeiner Gattung hat der Dorndreher die Gewohnheit, alle gefangene 
Beute vor dem Verzehren erſt auf einen Dorn oder ſonſtigen ſpitzen Zweig zu ſpießen. Die 
kleinen Fröſche, die man ſehr oft darunter findet, ſind, nach Naumann, ſonderbarerweiſe alle— 
mal ins Maul geſpießt. 

Ungeſtört, brütet das Dorndreherpaar nur einmal im Jahre, und zwar Witte Mai bis 
Mitte Juni. Das gutgebaute Neſt ſteht immer in einem dichten Buſche, am liebſten in Dorn— 
ſträuchern, niedrig über dem Boden, meiſt 1—1V2 m hoch. Das Gelege enthält 5—6 Eier 
von verſchiedener Größe und Färbung. Sie ſind entweder länglich oder etwas bauchig oder 
ſelbſt rundlich und auf gelblichem, grünlich graugelbem, blaßgelbem, fleiſchrotgelbem, grünem, 
ſehr ſelten lebhaft rotem und ausnahmsweiſe rein weißem Grunde ſpärlicher oder dichter 
mit aſchgrauen, ölbraunen, blutroten und rotbraunen Flecken gezeichnet. So ſehr aber auch 
die Eier bei dieſer Vogelart in Färbung und Zeichnung abändern, in demſelben Gelege ſind 
ſie immer gleich. Das Weibchen brütet allein und ſitzt ſehr feſt auf den Eiern. Die Jungen 
werden von beiden Alten großgefüttert und mutig verteidigt. Nach Liebe verabreichen die 
Alten ihren Kleinen beſonders gern Roßkäferarten (Geotrupes), die ſie zu dieſem Zwecke 
eifrigſt ſuchen. Gewöhnlich iſt daher der Boden ihrer Neſtmulde von einer dichten Schicht 
der harten, feſten Flügeldecken und Beine der anſehnlichen Käfer bedeckt. 

In der Gefangenſchaft hält der Dorndreher nur bei guter Pflege mehrere Jahre aus 
und iſt, aufgezogen, einer der liebenswürdigſten Stubenvögel. Mit anderen Vögeln verträgt 
ſich dieſer Mörder ebenſowenig wie irgendein anderes Witglied ſeiner Familie, überfällt im 
Geſellſchaftsbauer ſelbſt Vögel, die noch einmal ſo groß ſind wie er, quält nach und nach auch 
Droſſeln und Stare zu Tode, obgleich dieſe ſich nach beſten Kräften zu wehren verſuchen. 

Die vierte einheimiſche, aber bei uns ſeltenere Würgerart iſt der Notfopfwürger, 
Lanius senator L. Seine Länge beträgt 19 em. Oberkopf und Nacken ſind roſtrotbraun, 
ſeitlich weiß eingefaßt, ein Streifen durch das Auge iſt ſchwarz; die übrige Oberſeite iſt in 
der Hauptſache ſchwarz, die Schultern dagegen, eine kurze Flügelbinde, der Bürzel und die 
Seiten des Schwanzes ſind weiß, ebenſo die ganze Unterſeite. 

In ſeinem Betragen und Weſen hat der Rotfopfwürger die größte Ahnlichkeit mit dem 
Dorndreher, ſcheint aber weniger räuberiſch zu ſein, obgleich er ebenſowenig wie jener kleine 
Wirbeltiere verſchmäht oder unbehelligt läßt. Inſekten ſind ſeine Hauptnahrung, aber Neſter 
plündert auch er nicht minder grauſam als ſein Verwandter. Er zählt gleichfalls zu den Spott— 

vögeln, da er die Stimmen der um ihn wohnenden Vögel auf das täuſchendſte nachahmt, 

in der ſonderbarſten Weiſe vermiſcht und ſo ein Tonſtück zuſammendichtet, das einzelne Lieb— 
haber entzückt. Deshalb wird er auch ziemlich viel im Käfig gehalten und je nach ſeiner 

größeren oder geringeren Nachahmungsgabe mehr oder minder geſchätzt. 
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Von den Seite 520 erwähnten Unterfamilien der Würger ſind die Dickkopfwürger und 
Krähenwürger über Auſtralien, die Buſchwürger über Afrika verbreitet. Die Krähenwürger 
weichen von den übrigen Würgern beträchtlich ab und weiſen durch ihren langen, geraden 
Schnabel und andere Merkmale bereits zu der folgenden Familie, den Rabenvögeln, hinüber. 
In beſonders hohem Maße gilt dies von der Gattung der Flötenvögel (Gymnorhina Gray). 
Bei ihnen iſt der Schnabel bläulichweiß, die Naſenlöcher ſind ſchlitzförmig, haben harte Ränder 
und ſind frei von Borſten wie bei den Krähenwürgern; doch ſtreckt ſich der Schnabel der Flöten— 
vögel bedeutend in die Länge, iſt gerader und ſpitzer geworden und trägt zwar noch eine leichte 
Ausbuchtung, aber keinen Haken mehr. Dabei ſind die Vögel auch in der Größe und Geſtalt, 
in Fußbau und Färbung rabenähnlich, und man kann es keinem Forſcher verdenken, wenn 
er die Flötenvögel lieber zu den Naben ſtellen will. Jedenfalls aber haben wir in den Flöten— 
vögeln ein intereſſantes Bindeglied zwiſchen der Familie der Würger und Raben vor uns. 

Der Flötenvogel, Gymnorhina tibicen Lath., der in neuerer Zeit ein Bewohner aller 
Tiergärten geworden iſt, kommt einer Saatkrähe an Größe ungefähr gleich. Das Gefieder 
iſt der Hauptſache nach ſchwarz, auf Nacken, Unterrücken, den oberen und unteren Schwanz— 
deckfedern und den vorderen Flügeldeckfedern aber weiß. 

Nach Gould iſt der Flötenvogel beſonders in Neuſüdwales häufig und ein in hohem 
Grade ins Auge fallender Vogel, der die Gefilde ſehr ſchmückt, da, wo man ihn nicht verfolgt 
oder vertreibt, in die Gärten der Anſiedler hereinkommt, bei einiger Hegung ſogar die Woh— 
nungen beſucht und ihm gewährten Schutz durch größte Zutraulichkeit erwidert. Seine Haupt— 
nahrung ſind Heuſchrecken, von denen er eine unſchätzbare Menge verzehrt. 

Als Gould Auſtralien bereiſte, gehörte ein gefangener Flötenvogel noch zu den Selten— 
heiten; gegenwärtig erhalten wir ihn oft lebend. Er findet viele Liebhaber und iſt in Tier— 
gärten geradezu unentbehrlich. Schon der ſchweigſame Vogel zeigt ſich der Teilnahme wert; 
allgemein anziehend aber wird er, wenn er eines ſeiner ſonderbaren Lieder beginnt. Ich habe 
Flötenvögel gehört, die wunderherrlich ſangen, viele andere aber beobachtet, die nur einige 
melodiſch verbundene Töne hören ließen. Jeder einzelne Laut des Vortrages iſt volltönend 
und rein; nur die Endſtrophe wird gewöhnlich mehr geſchnarrt als geflötet. Unſere Vögel 
ſind, um es mit zwei Worten zu ſagen, geſchickt im Ausführen, aber ungeſchickt im Erfinden 
eines Liedes, verderben oft auch den Spaß durch allerlei Grillen, die ihnen gerade in den 
Kopf kommen. Gelehrig im allerhöchſten Grade, nehmen ſie ohne Mühe Lieder an, gleich— 
viel, ob dieſe aus beredtem Vogelmunde ihnen vorgetragen, oder ob ſie auf einer Drehorgel 
und anderweitigen Tonwerkzeugen ihnen vorgeſpielt werden. Sämtliche Flötenvögel, die ich 
beobachten konnte, miſchten geläufige Lieder, namentlich beliebte Volksweiſen, in ihren Ge— 
ſang; ſie ſchienen dieſe während der Überfahrt den Matroſen abgelauſcht zu haben. Be— 
kannte werden regelmäßig mit einem Liede erfreut, Freunde mit Zärtlichkeit begrüßt. Ihre 
Haltung im Käfig verurſacht keine Schwierigkeiten. Fleiſch, Brot und Früchte bilden den 
Hauptteil ihrer Mahlzeit. Gegen die Witterung zeigen ſie ſich wenig empfindlich, können auch 
ohne Gefahr während des Winters im Freien gehalten werden. 

Die 138 Arten und Unterarten der Rabenvögel ſind gedrungen gebaute, kräftige Vögel, 
darunter die größten aller Sperlingsvögel, mit verhältnismäßig großem, ſtarkem, leicht ge— 
krümmtem Schnabel, deſſen Schneide vor der meiſt überragenden Spitze zuweilen einen 
ſchwachen Ausſchnitt zeigt, und deſſen Wurzel regelmäßig mit langen, die Naſenlöcher decken— 
den Borſten bekleidet iſt, großen und ſtarken Füßen, in den Flügeln mit zehn entwickelten 
Handſchwingen und dichtem, einfarbigem oder buntem Gefieder. 

Die Raben bewohnen alle Teile und alle Breiten- oder Höhengürtel der Erde. Weit— 
aus die meiſten verweilen als Standvögel jahraus jahrein an einer Stelle oder wenigſtens 
in einem gewiſſen Gebiete, ſtreichen in ihm aber gern hin und her. Einzelne Arten wandern, 
andere ziehen ſich während des Winters von bedeutenden Höhen in tiefere Gegenden zurück. 

Die Raben find Allesfreſſer im eigentlichen Sinne des Wortes. Im ganzen ſind ſie in 
Kulturländern mehr ſchädlich als nützlich. Ihr großes, zuweilen überdecktes Neſt wird frei auf 
Bäumen und Felſen oder in deren Spalten und Höhlungen gebaut; das zahlreiche Gelege 
beſteht aus bunten Eiern, die mit Hingebung bebrütet werden, ebenſo wie alle Raben, dem 
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verleumderiſchen Sprichwort von dem „Rabenvater“ und den „Rabeneltern“ zum Trotz, als 
die fürſorglichſten Eltern bezeichnet werden dürfen. 

Die ſtärkſten aller Raben enthält in ſieben Arten mit vielen Unterarten die Gattung 
der Feldraben (Corvus I.). Bei ihnen iſt der kräftige Schnabel ſeitlich zuſammengedrückt, 
ſein Firſt ſtark gebogen, wenigſtens ein Drittel ſeiner Länge wird von den borſtenartigen 
Naſenfedern bedeckt. Die langen, ſpitzen Flügel reichen faſt oder ganz bis zur Schwanzſpitze. 
Der Schwanz iſt abgerundet oder ſchwach geſtuft. Feldraben leben faſt auf der ganzen Erde. 

Unter den deutſchen Arten gebührt unſerem Kolk- oder Edelraben, Corvus corax L., 
die erſte Stelle. Er iſt der Rabe im eigentlichen Sinne des Wortes und zeichnet ſich unter 
den Gattungsgenoſſen durch Größe, beſonders mächtigen und hohen Schnabel, ſehr ſtarke 
Füße ſowie dadurch aus, daß die Federn des Vorderhaljes ſtark verlängert und mehr oder 
weniger ſpitzig ſind. Das knappe und glänzende Gefieder iſt gleichmäßig ſchwarz. Die Länge 
beträgt 64—66, die Flügellänge 45, die Schwanzlänge 25 em. Das Weibchen gleicht dem 
Männchen, iſt aber kleiner. 

Anſer Kolkrabe bewohnt Nord- und Mitteleuropa, verbreitet ſich aber in ſeinen Unter— 
arten auch über Südeuropa, Nordamerika, Nordafrika und den größten Teil Aſiens. Bei 
uns zulande iſt der ſtattliche, ſtolze Vogel nur noch in gewiſſen Gegenden häufig, in den 
meiſten anderen bereits ausgerottet und meidet da, wo dies noch nicht der Fall iſt, den 
Menſchen und ſein Treiben ſoviel wie möglich. Deshalb hauſt er ausſchließlich in Gebirgen 
oder in zuſammenhängenden, hochſtämmigen Waldungen und ähnlichen Zufluchtsorten, wo 
er möglichſt ungeſtört ſein kann. Gegen die Grenzen unſeres Erdteils hin lebt er mit dem 
Herrn der Erde in beſſeren Beziehungen, und in Rußland oder Sibirien ſcheut er dieſen ſo 
wenig, daß er mit der Nebelkrähe und Dohle nicht allein Heerſtraßen und Feldwege, ſondern 
auch Dörfer und Städte beſucht, ja gerade hier auf den Kirchtürmen regelmäßig niſtet. Auch 
darf er dort noch heutigestags gemein genannt werden. Jedes Kolkrabenpaar bewohnt 
bei uns ein umfangreiches Gebiet und ſieht beſonders auf Mannigfaltigkeit in deſſen Erzeug— 
niſſen. Gegenden, in denen Wald und Feld, Wieſe und Gewäſſer miteinander abwechſeln, 
ſind ſeine liebſten Wohnſitze, weil er hier die meiſte Nahrung findet. 

Wie mein Vater ſagt, lebt der Kolkrabe gewöhnlich auch im Winter paarweiſe. Die in 
der Nähe ſeines Wohnortes horſtenden Paare flogen im Winter oft täglich über die Täler 
weg und ließen ſich auf den höchſten Bäumen nieder. Hörte man den einen Gatten, ſo 
brauchte man ſich nur umzuſehen: der andere war nicht weit davon. Trifft ein Paar bei 
ſeinem Fluge auf ein anderes, dann vereinigen ſich beide und ſchweben einige Zeit mitein— 
ander umher. Die einzelnen find ungepaarte Junge, die umherſtreichen; denn der Kolkrabe 
gehört zu den Vögeln, die, einmal gepaart, zeitlebens treu zuſammenhalten. Sein Flug iſt 
wunderſchön, geht faſt geradeaus und wird, wenn er ſchnell iſt, durch ſtarke Flügelbewegungen 
beſchleunigt; oft aber ſchwebt der Rabe lange Zeit und zieht dabei in der Luft die ſchönſten 
Kreiſe, wobei Flügel und Schwanz ſtark ausgebreitet werden. Man ſieht deutlich, daß ihn 
das Fliegen keine Anſtrengung koſtet. Bei ſeinen Spazierflügen ſtürzt er ſich in der Luft oft 
einige Meter tief herab. Der Flug ähnelt dem gewiſſer Raubvögel mehr als dem anderer 
Krähenarten und iſt ſo bezeichnend für ihn, daß ihn der Kundige in jeder Entfernung von 
verwandten Formen unterſcheiden kann. Unſer Vogel kann raſcher fliegen als ein Adler und 
ſcheut beim Flug das ſtürmiſchſte Wetter nicht, wenn keine andere Vogelart ſich heraustraut. 

Auf der Erde ſchreitet er mit drolliger Würde einher, nickt dabei mit dem Kopfe und 

bewegt bei jedem Tritte den Kumpf hin und her. Er kann aber ſehr raſch mit flatternden 
Flügeln laufen, beſonders hinter einem Kameraden her, der ihm einen Biſſen geſtohlen hat. 
Beim Sitzen auf Aſten hält er den Leib bald wagerecht, bald hoch aufgerichtet. Sein Ge— 
fieder liegt faſt immer ſo glatt an, daß er wie in Erz gegoſſen ausſieht, es wird auch nur bei 
Gemütsbewegungen auf dem Kopfe und dem ganzen Halſe geſträubt. 

Der Kolkrabe iſt die ſcheueſte aller bei uns einheimiſchen Arten ſeiner Sippe. Es iſt un— 
glaublich, wie vorſichtig dieſer Vogel iſt. Er läßt ſich erſt nieder, wenn er die Gegend gehörig 
umkreiſt und nichts Gefährliches bemerkt hat. Er verläßt, wenn ſich ein Menſch dem Neſte 
nähert, ſogar ſeine Brut und kehrt dann zu den Jungen, ſo ſehr er ſonſt an ihnen hängt, nur 
mit der äußerſten Vorſicht zurück. Die gewöhnlichen Töne, die die beiden Gatten eines Paares 
von ſich geben, klingen wie „kork kork kolk kolk“ oder „rabb rabb rabb“; daher ſein Name. 
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Es gibt vielleicht keinen Vogel weiter, der in gleichem Umfange wie der Rabe Alles— 
freſſer genannt werden kann. Man darf behaupten, daß er buchſtäblich nichts Genießbares 
verſchmäht und für ſeine Größe und Kraft Unglaubliches leiſtet. Ihm munden Früchte, 
Körner und andere genießbare Pflanzenſtoffe; auf jeder Art von Aas iſt der Rabe eine regel— 
mäßige Erſcheinung; aber er iſt auch ein Raubvogel erſten Ranges, kann außerordentlich 
ſchädlich werden und iſt in einigermaßen von Menſchen dichter bewohnten Gegenden nicht 
zu dulden. Nicht Inſekten, Schnecken, Würmer und kleine Wirbeltiere allein ſind es, denen 
er den Krieg erklärt: er greift Säugetiere und Vögel, die ihn an Größe übertreffen, mit an— 
gemeſſener Vorſicht, aber auch mit großem Mute erfolgreich an, Haſen z. B. ohne alle Um— 
ſtände, und nicht bloß kranke oder angeſchoſſene, und raubt in der unverſchämteſten Weiſe 
die Neſter aus, nicht nur die wehrloſer Vögel, ſondern auch die der kräftigen Möwen, die ſich 
und ihre Brut ſonſt wohl zu verteidigen wiſſen. Vom Haſen an bis zur Maus und vom 
Auerhuhn an bis zum kleinſten Vogel iſt kein Wirbeltier vor ihm ſicher. Frechheit und Liſt, 
Kraft und Gewandtheit vereinigen ſich in ihm, um ihn zu einem gefährlichen Räuber zu 
ſtempeln. Von den verwandten Arten werden die Kolkraben gehaßt und angefeindet. 

Unter allen deutſchen Vögeln, die Kreuzſchnäbel und bisweilen die Waſſerſchmätzer etwa 
ausgenommen, ſchreitet der Kolkrabe am früheſten zur Fortpflanzung. Schon im Februar 
baut er ſeinen Horſt und legt in den erſten Tagen des März, in Weſteuropa manchmal ſchon 
Ende Februar. Der große, mindeſtens 40, meiſt 60 em im Durchmeſſer haltende und halb 
jo hohe Horjt ſteht auf Felſen oder auf dem Wipfel eines hohen, ſchwer oder gar nicht erſteig— 
baren Baumes. Der Unterbau wird aus ſtarken Reiſern zuſammengeſchichtet, der Mittelbau 
aus feineren errichtet, die Neſtmulde mit Baſtſtreifen, Baumflechten, Grasſtückchen, Schaf— 
wolle und dergleichen warm ausgefüttert. Ein alter Horſt wird gern wieder benutzt und 
dann nur ein wenig aufgebeſſert. Das Gelege beſteht aus 3—6, meiſt aber 4— 5 ziemlich 
großen Eiern, die auf grünlichem Grunde braun und grau gefleckt ſind und drei Wochen 
lang bebrütet werden. Die Jungen werden von beiden Eltern mit Regenwürmern und In— 
ſekten, Mäuſen, jungen Vögeln, Eiern und Aas genügend verſorgt; ihr Hunger ſcheint aber 
auch bei der reichlichſten Fütterung nicht geſtillt zu werden, da ſie fortwährend Nahrung 
heiſchen. Beide Eltern lieben die Brut außerordentlich und weichen von den einmal aus— 
gekrochenen Jungen freiwillig nie. Unter günſtigen Umſtänden verlaſſen die jungen Raben 
Ende Mai oder Anfang Juni den Horſt, nicht aber die Gegend, wo er ſteht, kehren vielmehr 
noch längere Zeit allabendlich zu ihm zurück und halten ſich noch wochenlang in der Nähe 
auf. Dann werden ſie von den Eltern auf Anger, Wieſen und Acker geführt, hier noch ge— 
füttert, gleichzeitig aber in allen Künſten und Kniffen ihres Gewerbes unterrichtet. Erſt gegen 
den Herbſt hin macht ſich das junge Volk ſelbſtändig. 

Jung dem Neſt entnommene Raben werden nach kurzer Pflege außerordentlich zahm; 
ſelbſt alt eingefangene fügen ſich in die veränderten Verhältniſſe. Der Verſtand des Raben 
ſchärft ſich im Umgange mit dem Wenſchen in bewunderungswürdiger Weiſe. Der Vogel 
läßt ſich abrichten wie ein Hund, ſogar auf Tiere und Menſchen hetzen, führt die drolligſten und 
luſtigſten Streiche aus, erſinnt ſich fortwährend Neues und nimmt zu wie an Alter, ſo auch 
an Weisheit, dagegen nicht immer an Gnade vor den Augen des Menſchen. Aus- und Ein— 
fliegen kann man den Raben leicht lehren; er zeigt ſich jedoch größerer Freiheit regelmäßig 
bald unwürdig, ſtiehlt und verſteckt das Geſtohlene, tötet junge Haustiere, Hühner und Gänſe, 
beißt Leute, die barfuß gehen, in die Füße und wird unter Umſtänden ſelbſt gefährlich, weil 
er ſeinen Mutwillen auch an Kindern ausläßt. Er lernt trefflich ſprechen, bellt wie ein Hund, 
lacht wie ein Menſch, ruckſt wie eine Taube uſw. 

Zwei Rabenarten, die in unſerem Vaterlande ſtändig vorkommen, gleichen ſich in der 
Größe ſo vollſtändig, daß ſie gerupft ſchwerlich zu unterſcheiden ſein dürften, paaren ſich 
auch nicht ſelten untereinander und ſind deshalb ſeit geraumer Zeit der Zankapfel der Vogel— 
kundigen geweſen. Einzelne Forſcher vertreten mit aller Entſchiedenheit die Anſicht, daß 
beide nur als örtliche Nafjen einer einzigen Art zu betrachten ſeien. Die Rabenkrähe, 
Corvus corone I., iſt ſchwarz mit veilchen- oder purpurfarbenem Schiller, in der Jugend 
mattſchwarz. Die Nebelkrähe, Corvus cornix L., dagegen iſt nur an Kopf, Vorderhals, 
Flügeln und Schwanz ſchwarz, im übrigen hell aſchgrau oder, in der Jugend, ſchmutzig aſch— 
grau. Die Länge beträgt bei der einen wie bei der anderen 47 — 50 em. 
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Die Nebelkrähe iſt weiter verbreitet als ihre Verwandte, denn ihr begegnen wir nicht 
allein im öſtlichen Deutſchland etwa von der Elbe ab, ſondern auch in Skandinavien, in 
Schottland und Irland, im größten Teile Rußlands, in Galizien, Ungarn, Steiermark, Süd— 
italien und Griechenland. Die Rabenkrähe hingegen lebt in Deutſchland weſtlich der Elbe, 
in Frankreich, Spanien, England, der Schweiz und Oberitalien; im allgemeinen da, wo die 
Nebelkrähe nicht auftritt. Eine erſetzt alſo die andere, ohne ſich jedoch irgendwie an die Ver— 
ſchiedenheit des Klimas zu binden. Nun gibt es allerdings Gegenden, wo die Verbreitungs— 
kreiſe der beiden Formen aneinanderſtoßen, und hier geſchieht es in der Tat häufig, daß die 
beiden ſo innig verwandten Vögel ſich paaren; dieſe Tatſache beweiſt aber noch nicht, daß 
die beiden Krähen zur gleichen Art gehören müſſen. 

In ihrer Lebensweiſe unterſcheiden ſich die Raben- und die Nebelkrähe allerdings nicht, 
höchſtens inſofern, als die nördlich wohnenden Nebelkrähen Zugvögel, alle Rabenkrähen 
mehr Stand- oder Strichvögel ſind. Beide Arten halten ſich paarweiſe zuſammen und 

— Rabenkrähe, Corvus corone L., 2 Nebelkrähe, Corvus cornix L. us natürlicher Größe. 

bewohnen gemeinſchaftlich ein größeres oder kleineres Gebiet, aus dem ſie ſich ſelten entfernen. 
Feldgehölze bilden ihre liebſten Aufenthaltsorte. Sie gehen gut, ſchrittweiſe, zwar etwas 

wackelnd, jedoch ohne jede Anſtrengung, fliegen leicht und ausdauernd, wenn auch minder 

gewandt als die größeren Kolkraben, haben ſcharfe Sinne, namentlich was Geſicht und Ge— 

hör anlangt, und ſtehen an Begabung kaum oder nicht hinter jenen zurück. Im kleinen leiſten 

ſie ungefähr dasſelbe, was der Rabe im großen auszuführen vermag; da ſie aber regelmäßig 

bloß kleineren Tieren gefährlich werden, ſtiften ſie weniger Schaden. Vogelneſter plündern 

ſie, wo ſie nur können, und einen kranken Haſen und ein Rebhuhn überfallen ſie ebenfalls; ſie 

können auch im Garten und im Gehöft mancherlei Unfug ſtiften und endlich das reifende 

Getreide, beſonders die Gerſte, empfindlich brandſchatzen. 
Das tägliche Leben der beiden hier zu behandelnden Krähenarten iſt ungefähr folgen— 

des. Sie fliegen vor Tagesanbruch aus und ſammeln ſich, ſolange ſie nicht Verfolgung er— 
fahren, ehe ſie nach Nahrung ausgehen, auf beſtimmten Gebäuden oder hohen Bäumen. 

Von hier aus verteilen fie ſich über die Felder. Bis gegen Wittag hin find fie eifrig mit 

Aufſuchen ihrer Nahrung beſchäftigt. Sie ſchreiten Felder und Wieſen ab, folgen dem Pflüger, 

um die von ihm bloßgelegten Engerlinge aufzuſammeln, lauern vor Mäuſelöchern, ſpähen 

nach Vogelneſtern umher, unterſuchen die Ufer der Bäche und Flüſſe, durchſtöbern die Gärten, 
Brehm⸗-Kahle, Tierleben. III. Band. 34 
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kurz, machen ſich überall zu ſchaffen. Dabei kommen ſie gelegentlich mit anderen ihrer Art 
zuſammen und tun ihre Arbeit zeitweilig mit dieſen gemeinſchaftlich. Sie ſind überhaupt 
ſehr geſellig und halten trotz häufiger innerer Streitigkeiten nach außen treu zuſammen. 
Ereignet ſich etwas Auffallendes, ſo ſind die Krähen gewiß die erſten, die es bemerken und 
anderen Geſchöpfen anzeigen. Ein Raubvogel wird mit lautem Geſchrei begrüßt und ſo 
eifrig verfolgt, daß er oft unverrichteter Sache abziehen muß. Gegen Mittag fliegen die Krähen 
einem dichten Baume zu und verbergen ſich in deſſen Laub, um Mittagsruhe zu halten. 
Nachmittags gehen ſie zum zweiten Male nach Nahrung aus, und gegen Abend verſammeln 
ſie ſich in zahlreicher Menge auf beſtimmten Plätzen, gleichſam in der Abſicht, hier gegen— 
ſeitig die Erlebniſſe des Tages auszutauſchen. Dann begeben ſie ſich zum Schlafplatze, einem 
beſtimmten Waldteile, der alle Krähen eines weiten Gebietes vereinigt. Hier erſcheinen ſie 
mit größter Vorſicht, gewöhnlich erſt, nachdem ſie mehrmals Späher vorausgeſandt haben. 
Sie kommen nach Einbruch der Nacht an, fliegen ſtill dem Orte zu und ſetzen ſich ſo ruhig 
auf, daß man nichts als das Rauſchen der Schwingen vernimmt. 

Nachſtellungen machen die Krähen im höchſten Grade ſcheu. Dieſe lernen den Jäger 
ſehr bald von dem ihnen ungefährlichen Menſchen unterſcheiden und vertrauen überhaupt 
nur dem, von deſſen Wohlwollen ſie ſich vollſtändig überzeugt haben. 

Im Februar und März ſchließen ſich die einzelnen Paare noch enger als ſonſt aneinander, 
ſchwatzen in liebenswürdiger Weiſe zuſammen, und das Männchen macht außerdem durch 
ſonderbare Bewegungen oder Verneigungen und eigentümliches Breiten der Schwingen dem 
Weibchen in artiger Weiſe den Hof. Der meiſt auf hohen Bäumen errichtete Horſt ähnelt dem 
des Kolkraben, iſt aber bedeutend kleiner. In der erſten Hälfte des April legt das Weibchen meiſt 
3—5 Eier, die auf blaugrünlichem Grunde mit olivenfarbenen, dunkelgrünen, dunkel aſchgrauen 
und ſchwärzlichen Punkten und Flecken gezeichnet ſind. Das Weibchen brütet allein, wird aber 
nur dann vom Männchen verlaſſen, wenn dieſes wegfliegen muß, um für ſich und die Gattin 
Nahrung zu erwerben. Die nach 20tägiger Brutzeit ausſchlüpfenden Jungen werden mit der 
größten Hingebung von beiden Eltern gepflegt, gefüttert und bei Gefahr mutvoll verteidigt. 

Beide Krähenformen laſſen ſich ohne irgendwelche Mühe jahrelang in Gefangenſchaft er- 
halten und leicht zähmen, lernen auch ſprechen, falls es dem Lehrer nicht an Ausdauer fehlt. 
Doch ſind ſie als Stuben- oder Hausvögel kaum zu empfehlen. Die Sucht, glänzende Dinge 
aufzunehmen und zu verſchleppen, teilen ſie mit vielen Verwandten, die Raub- und Mord— 
luſt mit dem Kolkraben. Auch ſie überfallen kleine Wirbeltiere, ſelbſt junge Hunde und Katzen, 
hauptſächlich aber Geflügel, um es zu töten oder wenigſtens zu martern. Hühner- und 
Taubenneſter werden von den Strolchen bald entdeckt und rückſichtslos geplündert. 

Im Fuchs und im Baummarder, im Wanderfalken, Habicht und Uhu haben die Krähen 
Feinde, die ihnen gefährlich werden können. Es iſt wahrſcheinlich, daß ſich der Uhu den 
außerordentlichen inſtinktiven Haß, den die Krähen gegen ihn an den Tag legen, durch ſeine 
Anfälle auf dieſe des Nachts wehrloſen Vögel zugezogen hat; man weiß wenigſtens mit 
Beſtimmtheit, daß er ein großer Liebhaber von Krähenfleiſch iſt. Doch werden feine nächt— 
lichen Mordtaten von den Krähen nach beſten Kräften vergolten. Weder der Uhu noch eine 
andere Eule dürfen ſich bei Tage ſehen laſſen. Sobald einer dieſer Vögel entdeckt worden 
iſt, entſteht ungeheurer Aufruhr in der ganzen Gegend. Sämtliche Krähen eilen herbei und 
ſtoßen mit beiſpielloſer Wut auf dieſen Nachtvogel. 

Ein nützliches Mitglied der Gattung iſt die Saatkrähe, Corvus frugilegus L. Sie 
unterſcheidet ſich von ihren Verwandten durch ſchlankeren Leibesbau, ſehr geſtreckten Schnabel, 
verhältnismäßig lange Flügel, ſtark abgerundeten Schwanz, knappes, prachtvoll purpur— 
blauſchwarz glänzendes Gefieder, vor allem aber dadurch, daß bei den alten Vögeln die 
Haut um die Schnabelwurzel herum, ebenſo Kinn und Zügel kahl und von einer hellgrauen, 
grindigen Haut bedeckt ſind. Beim jungen Vogel ſind die gleichen Stellen in der gewöhn— 
lichen Weiſe befiedert, und man glaubte früher, daß die ſpätere Kahlheit durch häufiges 
Bohren im Erdboden herbeigeführt werde. Oudemans belehrt uns jedoch eines Beſſeren: 
die Schnabelwurzel wird durch Ausfallen der Federn ganz von ſelber kahl, auch wenn dem 
Tiere in der Gefangenſchaft keinerlei Gelegenheit zum Bohren gegeben war. Die Nützlichkeit 
dieſer Anpaſſung leuchtet ein: durch die natürliche Entfiederung wird kleinen, aber infolge 
der drohenden Infektionsmöglichkeit doch gefährlichen Verletzungen des Schnabelgrundes 
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vorgebeugt, die bei gewaltſamem Abreiben der Federſtoppeln eintreten könnten. Die Länge 
des Vogels beträgt 47 — 50 em. 

Die Saatkrähe, hinſichtlich ihrer Verbreitung beſchränkter als Raben- und Nebelkrähe, 
bewohnt einen großen Teil der Ebenen Europas, in etwas kleineren Unterarten das weſtliche 
und mittlere Aſien. In Europa iſt ſie ſchon in Schweden ſelten, und in Südeuropa erſcheint 
ſie ebenfalls nur auf ihrer Winterreiſe. Abweichend von ihren bisher genannten Verwandten 
wandert ſie regelmäßig, und zwar in unzählbaren Scharen, bis Nordafrika. Fruchtbare 
Ebenen, in denen es Feldgehölze gibt, ſind der eigentliche Aufenthaltsort dieſer Krähe. Im 
Gebirge fehlt ſie als Brutvogel vollſtändig. 

In ihrem Betragen hat die Saatkrähe manches mit ihren bereits beſchriebenen Ver— 
wandten gemein, iſt aber weit furchtſamer und harmloſer als dieſe. Ihr Gang iſt ebenſogut, 
ihr Flug leichter, ihre Sinne ſind nicht minder ſcharf und ihre geiſtigen Kräfte in gleichem 
Grade entwickelt wie bei den übrigen Krähen; doch iſt ſie weit geſelliger als die meiſten ver— 
wandten Arten und vereinigt ſich gern mit Dohlen und Staren, überhaupt mit Vögeln, die 
ebenſo ſchwach oder ſchwächer ſind als ſie. Ihre Stimme iſt ein tiefes, heiſeres „Kra“ oder 
„Kroa“; im Fliegen aber hört man oft ein hohes „Girr“ oder „Quer“ und regelmäßig auch 
das „Jäck jäck“ der Dohle. Es wird ihr leicht, mancherlei Töne und Laute nachzuahmen; 
ſie ſoll ſogar in gewiſſem Grade ſingen lernen, läßt ſich dagegen kaum zum Sprechen ab— 
richten. Die Saatkrähe iſt der beſte Vertilger der Maikäfer, ihrer Larven und der Nackt— 
ſchnecken, auch einer der trefflichſten Mäuſejäger, die unſer Vaterland aufzuweiſen hat. Man 
hat in England erfahren, daß in Gegenden, in denen alle Saatkrähen vernichtet worden waren, 
jahrelang nacheinander Mißernten kamen, und iſt dannklug genug geweſen, die Vögel zuſchonen. 

Wenn die Brutzeit herannaht, ſammeln ſich Tauſende dieſer ſchwarzen Vögel auf einem 
ſehr kleinen Raume, vorzugsweiſe in einem Feldgehölz. Paar wohnt bei Paar; auf einem 
Baume ſtehen 15—20 Neſter, überhaupt jo viele, wie er aufnehmen kann. Jedes Paar zankt 
ſich mit dem benachbarten um die Bauſtoffe, und eines ſtiehlt dem anderen nicht nur dieſe, 
ſondern ſogar das ganze Neſt weg, das übrigens lockerer und ſchlechter gebaut wird als bei 
Raben- und Nebelkrähe. Ununterbrochenes Krächzen und Geplärre erfüllt die Gegend, und 
eine ſchwarze Wolke von Krähen verfinſtert die Luft in der Nähe dieſer Wohnſitze. Schließ— 
lich tritt etwas Ruhe ein. Jedes Weibchen hat Ende März oder Anfang April ſeine 3—5 
blaßgrünen, olivengelblich bis olivenbräunlich gefleckten Eier gelegt und brütet. Bald aber 
ſchlüpfen die Jungen aus, und nun verdoppelt oder verdreifacht ſich der Lärm; denn die 
Brut will gefüttert fein und weiß ihre Gefiihle ſehr vernehmlich durch allerlei unſchöne Töne 
auszudrücken. Dann iſt es in der Nähe einer ſolchen Anſiedelung buchſtäblich nicht zum Aus— 
halten. Nur die eigentliche Nacht läßt das Gekrächze verſtummen; dieſes beginnt aber be— 
reits vor Tagesanbruch von neuem und währt bis lange nach Sonnenuntergang ohne Auf— 
hören fort. Dazu kommt nun die ſchon erwähnte Hartnäckigkeit der Vögel. Sie laſſen ſich 
ſo leicht nicht vertreiben. Man kann ihnen Eier und Junge nehmen, ſo viel unter ſie ſchießen, 
wie man will: es hilft nichts — ſie kommen doch wieder. 

So groß auch die Menge iſt, die eine Anſiedelung bevölkert: mit den Maſſen, die ſich zur 
Winterreiſe zuſammenſchlagen, kann ſie nicht verglichen werden. Tauſende geſellen ſichzu Tauſen— 
den, und die Heere wachſen um fo mehr an, je länger die Reiſe währt. Sie verſtärken ſich nicht 
bloß durch andere Saatkrähen, ſondern auch durch Dohlen. Ziehende Saatkrähen entfalten alle 
Künſte des Fluges. Aber die Berge fliegt der Schwarm gewöhnlich niedrig, über die Täler oft 
in großer Höhe dahin. Plötzlich fällt es einer Krähe aus dem Schwarme ein, 30—100 m herab- 
zuſteigen; dies aber geſchieht nicht langſam und gemächlich, ſondern jäh, ſauſend, ſo wie ein 
lebloſer Körper aus großer Höhe zu Boden ſtürzt. Der einen folgen ſofort eine Menge andere, 
zuweilen der ganze Flug, und dann erfüllt die Luft ein weithin hörbares Brauſen. Unten, hart 
über dem Boden angekommen, fliegen die Saatkrähen gemächlich weiter, erheben ſich hierauf 
wieder in die Höhe, ſchrauben ſich nach und nach mehr empor und ziehen kaum eine Viertel— 
ſtunde ſpäter, dem Auge als kleine Pünktchen erſcheinend, in den höchſten Luftſchichten dahin. 

Die Feinde, die der Saatkrähe nachſtellen, ſind dieſelben, die auch die verwandten Arten 
bedrohen. In Gefangenſchaft iſt dieſe Art weniger unterhaltend und minder anziehend, 

wird daher auch ſeltener im Käfig gehalten als Rabe und Dohle. Junge Krähen aller Arten 
werden in verſchiedenen Gegenden von der ärmeren Bevölkerung gern gegeſſen und liefern 
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tatſächlich ein gar nicht übles Gericht. Das Fleiſch alter Vögel iſt freilich nicht empfehlens— 
wert, wird aber dennoch in unfruchtbaren Teilen unſeres Vaterlandes ebenfalls als Nahrungs— 
mittel verwendet, ſpielt ſogar in einigen Gegenden eine wichtige Rolle im Haushalte der Be— 
wohner. Auch die Eier, die recht wohlſchmeckend ſind, werden gegeſſen. Endlich benutzt man 
die kleineren Federn zum Stopfen der Betten. Um das Jahr 1600 beizten noch die Landes— 
herren auf der Kuriſchen Nehrung Krähen, und zwar die dort häufigen Nebelkrähen, mit 
Falken, aber ſeitdem iſt die Jagd auf dieſes Wild tiefer und tiefer geſunken. Im Spätherbſte 
ziehen, nach v. Olfers-Melgethen, zahlreiche Krähen entlang der Kuriſchen Nehrung über das 
Memeler Tief nach dem Samlande, in umgekehrter Richtung im Frühling. Eifrig ſtellt in 
dieſen Zeiten, beſonders im Herbſte, die Bevölkerung den Krähen nach, namentlich Weiber, 

Dohle, Coloeus monedula spermologus Vieill. ½ ͤ  natürlicher Größe. 

Kinder und Greiſe, aber auch Männer, wenn der Fiſchfang nicht lohnt; weniger fängt man 
ſie im Frühjahr, da ſie während der winterlichen Hungerperiode ſtark abgemagert ſind. Die 
gefangenen Krähen werden in abſonderlicher Weiſe, nämlich durch einen Biß in den Hinter— 
kopf, getötet, weshalb dort zulande die Krähenfänger „Krähenbeißer“ genannt werden. Am 
ſtärkſten wird nach v. Droſte-Hülshoff der Fang zwiſchen Sarlau und Nidden betrieben: bis— 
weilen fängt ein einziger Krähenbeißer 100 Stück und mehr an einem Tage. Die Grauröcke 
werden dort viel gegeſſen und bilden auf der Nehrung für ganze Dörfer die einzige Fleiſch— 
nahrung; für den Bedarf des Winters pökelt man ſie in Fäſſern ein. Auch nach Labiau bringt 
man ſie gerupft zum Verkauf auf den Wochenmarkt, wo ſie mit 10 Pfennig das Stück bezahlt 
werden. Früher ſollen auch die Pfarrer der Ortſchaften Roſſitten, Nidden und Gilge von 
ihren Kirchſpielkindern Krähen als Deputat erhalten haben. 

Der Zwerg unter unſeren deutſchen Rabenformen iſt die Dohle oder Turmkrähe, 
Coloeus monedula L., die wegen des kurzen, kolbigen, oben wenig gebogenen Schnabels und 
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der an der Innenfahne ſtark ausgebuchteten erſten freien Schwinge als Vertreterin einer 
beſonderen, Europa und das nördliche und gemäßigte Aſien bis Japan bewohnenden Gat— 
tung (Coloeus Kaup) angeſehen wird. Von den zwei Arten der Gattung wird die genannte 
in mehrere Unterarten zerlegt. Coloeus monedula im engeren Sinne iſt die Schwediſche Dohle. 
Die deutſche Form würde als C. monedula spermologus Vieill. zu bezeichnen ſein. Ihre Länge 
beträgt 33 em. Das Gefieder iſt auf Stirn und Scheitel dunkelſchwarz, auf Hinterkopf und 
Nacken aſchgrau, auf dem übrigen Oberkörper blauſchwarz, auf der Unterfeite ſchiefer- oder 
grauſchwarz, die Iris ſilberweiß, der Schnabel wie der Fuß ſchwarz. Die Jungen unter— 
ſcheiden ſich durch ſchmutzigere Farben und graues Auge. 

Anſere Dohle findet ſich außer in Deutſchland im größten Teile des weſtlichen und ſüd— 
lichen Europas. Bei uns zulande tritt ſie keineswegs überall, ſondern nur hier und da auf, 
ohne daß man hierfür einen ſtichhaltigen Grund zu finden wüßte. Wo ſie vorkommt, be— 
wohnt jie hauptſächlich die alten Türme der Städte oder andere hohe Gebäude, deren Mauern 
ihr paſſende Niſtplätze gewähren. 

Die Dohle iſt ein lebhafter und gewandter Vogel. Unter allen Umjtänden weiß ſie 
ihre muntere Laune zu bewahren und die Gegend, in der ſie heimiſch iſt, in wirklich an— 
mutiger Weiſe zu beleben. Außerordentlich geſellig, vereinigt ſie ſich nicht nur mit anderen 
ihrer Art zu ſtarken Schwärmen, ſondern miſcht ſich auch unter die Flüge der Krähen, na— 
mentlich der Saatkrähen, tritt ſogar mit dieſen die Winterreiſe an und fliegt ihnen zu Ge— 
fallen möglichſt langſam; denn ſie ſelbſt iſt auch im Fluge ſehr gewandt und gleicht darin 
mehr einer Taube als einer Krähe. Das Fliegen wird ihr ſo leicht, daß ſie ſich ſehr häufig 
durch allerhand kühne Wendungen zu vergnügen ſucht, ohne Zweck und Ziel ſteigt und fällt 
und die mannigfachſten, anmutigſten Schwenkungen in der Luft ausführt. Sie iſt ebenſo 
begabt wie der Nabe, zeigt aber nur deſſen liebenswürdige Seiten. Lockend ſtößt ſie ein 
wirklich wohllautendes „Jäk“ oder „Djär“ aus; ſonſt ſchreit ſie „kräh“ und „krijeah“. Ihr 
„Jäk jäk“ ähnelt dem Lockrufe der Saatkrähe auf das täuſchendſte. Während der Zeit ihrer 
Liebe ſchwatzt ſie allerliebſt, wie überhaupt ihre Stimme biegſam und wechſelreich iſt. Dies 
erklärt, daß ſie ohne ſonderliche Mühe menſchliche Wörter nachſprechen oder andere Laute, 
z. B. das Krähen eines Hahnes, nachahmen lernt. 

Hinſichtlich der Nahrung kommt die Dohle der Saatkrähe am nächſten. Inſekten aller 
Art, Schnecken und Würmer bilden unzweifelhaft das Hauptgericht ihrer Mahlzeiten. Die 
Inſekten lieſt ſie auf den Wieſen und Feldern zuſammen oder von dem Kücken der größeren 
Haustiere ab; dem Ackersmanne folgt ſie, vertrauensvoll hinter dem Pfluge herſchreitend; 
auf den Straßen durchſtöbert ſie den Miſt und vor den Häuſern den Abfall; Mäuſe weiß ſie 
geſchickt, junge Vögel nicht weniger gewandt zu fangen, und Eier gehören zu ihren beſon— 
deren Lieblingsgerichten. In Leipzig kommt ſie, nach Warſhall, ſehr früh des Morgens, 
bevor das großſtädtiſche Leben erwacht, auf die Straßen und beſonders gern auf die Bau— 
plätze, um ſich die von den Arbeitern zurückgelaſſenen Speiſereſte anzueignen. Nicht minder 
gern frißt ſie Pflanzenſtoffe, namentlich Getreidekörner, Blattſpitzen von Getreide, Wurzel— 
knollen, keimende und ſchoſſende Gemüſe, Früchte, Beeren und dergleichen, kann daher in 
Gärten und Obſtpflanzungen wenn nicht empfindlich, ſo doch merkbar ſchädlich werden, be— 
ſucht auch nach Art der Tauben auf den Feldern die Getreidegarben und Schober. Als Neſt— 
räuberin plündert ſie namentlich die Starkäſten in abſcheulicher Weiſe. 

Die Dohle zieht im Spätherbſte mit den Saatkrähen von uns weg und erſcheint zu 
derſelben Zeit wie dieſe wieder im Vaterlande; viele überwintern jedoch auch in Deutſch— 
land, beſonders in unſeren Seeſtädten. Ihre Winterreiſe dehnen ſie bis Nordweſtafrika, Nord— 
weſtaſien und Indien aus. Sobald aber der Frühling wirklich zur Herrſchaft gelangt iſt, 
haben alle Paare die altgewohnten Brutplätze wieder bezogen, und nun regt ſich hier mun— 
teres Leben. Einzelne Dohlen niſten auf Bäumen unter Saatkrähen, die große Mehrzahl 
aber in und auf Gebäuden. Hier erhält jede Mauerlücke ihre Bewohner, ja es gibt deren 
gewöhnlich mehr als Wohnungen. Deshalb entſteht viel Streit um eine geeignete Niſtſtelle, 
und jede bauluſtige Dohle ſucht die andere zu übervorteilen, ſo gut ſie kann. Nur die ſchärfſte 
Wachſamkeit ſchützt ein Paar vor den Diebereien des anderen; bei der geringſten Anachtſam— 
keit aber werden Bauſtelle und Neſt erobert und geſtohlen. Das Neſt ſelbſt iſt verſchieden, je 
nach dem Standorte, gewöhnlich aber ein ſchlechter Bau aus Stroh und Reiſern, der mit Heu, 
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Haaren und Federn ausgefüttert wird. Das je nach der Gegend von Witte April bis Anfang 
Mai vollzählige Gelege bilden meiſt 5 auf blaß blaugrünlichem Grunde graubraun getüpfelte 
Eier, die 18— 20 Tage bebrütet werden. Die Jungen werden mit Inſekten und Gewürm 
großgefüttert, zärtlich geliebt und im Notfalle auf das mutigſte verteidigt. 

Kein Rabe wird häufiger gefangen gehalten als die Dohle. Deren heiteres Weſen, ihre 
Gewandtheit und Klugheit, ihre Anhänglichkeit an den Gebieter, ihre Harmloſigkeit und ihre 
Nachahmungsgabe ſind wohlgeeignet, ihr Freunde zu erwerben. Ohne Mühe kann man 
jung aufgezogene Dohlen ans Aus- und Einfliegen gewöhnen. Sie gewinnen das Haus 
ihres Herrn bald lieb und verlaſſen es auch im Herbſte nicht oder kehren, wenn ſie wirklich die 
Winterreiſe mit anderen ihrer Art antreten, im nächſten Frühjahr nicht ſelten zu ihm zurück. 

Die Elſtern (Pica Vieill.) haben einen im ganzen wie bei den Krähen gebildeten, auf 
dem Firſte jedoch ſtärker gebogenen Schnabel, hochläufigen Fuß, kurze, gerundete Flügel, 
einen mehr als körperlangen, ſtark ſtufigen Schwanz und reiches Gefieder in weißen und 
ſchwarzen, oft prachtvoll metalliſch glänzenden Farben. Obwohl ſie über den Norden der 
ganzen Erde verbreitet iſt, enthält die Gattung doch nur eine einzige Art (Pica pica IL.) mit 
acht vielfach ineinander übergehenden Unterarten. 

Die Europäiſche Elſter, Pica pica L. (ſ. die beigeheftete Tafel), erreicht eine Länge 
von 45 — 48 em, wobei 26 em auf den Schwanz zu rechnen ſind. Kopf, Hals, Rücken und 
Oberbruſt ſind glänzend dunkelſchwarz, auf Kopf und Kücken ins Grünliche ſcheinend, die 
Schultern ſowie die Unterteile weiß, die Schwingen blau, außen, wie die Handſchwingen— 
decken, grün, innen größtenteils weiß und nur an der Spitze dunkel, die Steuerfedern dunkel— 
grün, an der Spitze ſchwarz, überall metalliſch, zumal kupfern ſchillernd. 

Das Verbreitungsgebiet der Europäiſchen Elſter umfaßt ganz Europa und Vorder— 
aſien bis Perſien und Transkaſpien. In den meiſten Ländern und Gegenden tritt ſie häufig 
auf, in anderen fehlt ſie ganz. Ihre urſprünglichen Wohnſitze ſind Feldgehölze, Waldränder 
und Baumgärten. Sie ſiedelt ſich gern in der Nähe des Menſchen an und wird da, wo ſie 
Schonung erfährt, ungemein zutraulich oder richtiger aufdringlich. In Skandinavien, wo 
man ſie gewiſſermaßen als heiligen Vogel anſieht, nimmt ſie nicht in den Gärten, ſondern 
in den Gehöften ſelbſt ihre Wohnung und baut auf beſonders für ſie hergerichteten Vor— 
ſprüngen unter den Dächern ihr Neſt. Sie iſt, wo ſie vorkommt, Standvogel im vollſten 
Sinne des Wortes. Ihr eigentliches Wohngebiet iſt klein, und ſie verläßt es niemals. 

In Lebensweiſe und Betragen erinnert die Elſter zwar in vielen Beziehungen an die 
Krähen, unterſcheidet ſich aber doch in mehrfacher Hinſicht nicht unweſentlich von verwandten 
Nabenvögeln. Sie geht ſchrittweiſe, ungefähr wie ein Nabe, trägt ſich aber anders; denn 
ſie erhebt den langen Schwanz und bewegt ihn wippend, wie Droſſel oder Rotkehlchen tun. 
Ihr ſchwerfälliger, ſelbſtverſtändlich ſchon des langen Schwanzes wegen von dem der eigent— 
lichen Raben durchaus verſchiedener Flug erfordert häufige Flügelſchläge und wird bereits bei 
einigermaßen ſtarkem Winde unſicher und langſam. Die Sinne der Elſter ſcheinen ebenſo ſcharf 
zu ſein wie die der Raben, und an Begabung ſteht ſie hinter dieſen durchaus nicht zurück. 
Sie unterſcheidet genau zwiſchen gefährlichen und ungefährlichen Menſchen oder Tieren: den 
erſteren gegenüber iſt ſie ſtets auf ihrer Hut, den letzteren gegenüber dreiſt und unter Um- 
ſtänden grauſam. Geſellig wie alle Glieder ihrer Familie, miſcht fie ſich gern unter Raben 
und Krähen, ſchweift auch wohl mit Nußhähern umher, vereinigt ſich aber doch am liebſten 
mit anderen ihrer Art zu kleineren oder größeren Flügen, die gemeinſchaftlich jagen, über— 
haupt an Freud und Leid gegenſeitig den innigſten Anteil nehmen. Gewöhnlich ſieht man ſie 
familienweiſe. Ihre Stimme iſt ein rauhes „Schaf“ oder „Krak“, das auch oft verbunden wird 
und dann wie „Schakerak“ klingt. Dieſe Laute ſind Lockton und Warnungsruf und werden 
je nach der Bedeutung verſchieden betont. Im Frühling, vor und während der Paarungs— 
zeit, ſchwatzt ſie mit ſtaunenswertem Aufwande von ähnlichen und doch verſchiedenen Lauten 
ſtundenlang, und das Sprichwort von der ſchwatzhaften Elſter iſt deshalb wohlbegründet. 

Inſekten und Gewürm, Schnecken, kleine Wirbeltiere aller Art, beſonders Mäuſe, Obſt, 
Beeren, Feldfrüchte und Körner ſind die Nahrung der Elſter. Im Frühjahr wird ſie ſehr 
ſchädlich, weil ſie die Neſter aller ihr gegenüber wehrloſen Vögel unbarmherzig ausplün— 
dert und einen reichbewohnten Garten buchſtäblich verheert und verödet. 
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Das Neſt wird bei uns auf den Wipfeln hoher Bäume und nur da, wo ſich der Vogel 
ganz ſicher weiß, in niedrigen Büſchen angelegt. Dürre Reiſer und Dornen bilden den Unter: 
bau; hierauf folgt eine dicke Lage von Lehm und nun erſt die eigentliche Neſtmulde, die aus 
feinen Wurzeln und Tierhaaren beſteht und ſehr ſorgſam hergerichtet iſt. Das ganze Neſt 
wird oben, bis auf einen ſeitlich angelegten Zugang, mit einer Haube von Dornen undtrockenen 
Neijern verſehen, die zwar durchſichtig iſt, den brütenden Vogel aber doch vollſtändig gegen 
etwaige Angriffe der Raubvögel ſichert. Das oft ſchon im März, meiſt aber erſt Mitte oder Ende 
April vollzählige Gelege beſteht aus 6—8 Eiern, die auf grünlichem oder weißlichem Grunde 
bräunlich geſprenkelt ſind. Nach einer Brutzeit von 18 Tagen entſchlüpfen die Jungen und 
werden nun von beiden Eltern mit Inſekten, Regenwürmern, Schnecken und kleinen Wirbel— 
tieren großgefüttert. Vater und Mutter verlaſſen die Kinderſchar nie. Wenige Vögel nähern 
ſich mit größerer Vorſicht ihren Neſtern als die Elſtern, die alle möglichen Liſten gebrauchen, 
um jene nicht zu verraten. Werden die Jungen geraubt oder auch nur bedroht, ſo erheben 
die Alten ein Zetergeſchrei und vergeſſen nicht ſelten die ihnen eigene Vorſicht. Um ein ge— 
tötetes Junges verſammeln ſich alle Elſtern der Umgegend, die durch das Klagegekrächz der 
Eltern herbeigezogen werden können. 

Jung aus dem Neſte genommene Elſtern werden außerordentlich zahm, laſſen ſich mit 
Fleiſch, Brot, Quark, friſchem Käſe leicht auffüttern und zum Aus- und Einfliegen gewöhnen; 
ſie lernen Lieder pfeifen und einzelne Wörter ſprechen und bereiten dann viele Freude, durch 
ihre Sucht, glänzende Dinge zu verſtecken, aber auch wieder Unannehmlichkeiten. 

Der Menſch, der dem Kleingeflügel ſeinen Schutz angedeihen läßt, wird früher oder 
ſpäter zum entſchiedenen Feinde der Elſter und vertreibt ſie erbarmungslos aus dem von 
ihm überwachten Gehege. Auch der Aberglaube führt den Herrn der Erde gegen ſie ins 
Feld. Eine im März erlegte und an der Stalltür aufgehängte Elſter hält, nach Anſicht 
abergläubiſcher Leute, Fliegen und Krankheiten vom Vieh ab; eine in den Zwölf Nächten 
geſchoſſene, verbrannte und zu Pulver geſtoßene Elſter aber iſt ein unfehlbares Mittel gegen 
die Fallſucht. Die Scheu und Sinnesſchärfe der Elſter macht übrigens ſelbſt dem geübteſten 
Jäger zu ſchaffen und fordert Verſtand und Liſt des Menſchen heraus. Außer dieſem ſtellen 
wohl nur die ſtärkeren Raubvögel dem gewandten und mutigen Vogel nach. Am ſchlimm— 
ſten treibt es der Hühnerhabicht, gegen deſſen Angriffe nur dichtes Gebüſch rettet. 

Der Nußknacker, Nuß- oder Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes L., vertritt 
neben einer zweiten, nordamerikaniſchen Art die Gattung der Nußhäher (Nucifraga Vieill.). 
Sein Leib iſt geſtreckt, der Hals lang, der Kopf groß und platt, der Schnabel lang und an 
der Spitze in einen wagerecht liegenden, breiten Keil auslaufend, das Naſenloch ganz von 
borſtenartigen Federn überdeckt, der Fuß ziemlich lang und ſtark, die mäßig langen Zehen 
mit kräftigen und deutlich gebogenen Nägeln bewehrt, der Flügel mäßig lang und ſtumpf, 
der Schwanz mittellang und gerundet. Das Gefieder iſt dicht und weich, der Hauptfarbe 
nach dunkelbraun, an der Spitze jeder einzelnen Feder mit einem rein weißen, länglichrunden 
Fleck beſetzt; die Schwung- und Schwanzfedern ſind glänzend ſchwarz, letztere an der Spitze 
weiß. Die Länge beträgt 36 em. Der Tannenhäher iſt Brutvogel in Skandinavien, Born— 
holm, Lappland, Finnland, den ruſſiſchen Oſtſeeprovinzen, Oſtpreußen, Polen, der Tatra, 
den Karpathen und Pyrenäen, in deutſchen Gebirgen, ſo in den Bayeriſchen Alpen, im Harz 
und Rieſengebirge. Häufiger als bei uns iſt er in den Alpen der Schweiz und Oſterreichs. 
In Nordrußland, Sibirien und Nordchina wird er durch eine eigene, durch viel ſchlankeren und 
ſpitzigeren Schnabel und breitere weiße Schwanzendbinde unterſchiedene Raſſe, den Dünn— 
ſchnäbeligen Tannenhäher, Nucifraga caryocatactes macrorhynchos Brehm, vertreten. 

Geſchloſſene Nadelwälder unſerer Hochgebirge ſowie die ausgedehnten Waldungen des 
Nordens der Alten Welt ſind der Aufenthaltsort des Tannenhähers, für deſſen ſtändiges Vor— 
kommen die Zirbelkiefer maßgebend iſt, und der ſeinen Aufenthalt im weſentlichen nach dem 
Gedeihen oder Nichtgedeihen der Zirbelnüſſe einrichtet. Solange die Vögel in ihrer Heimat 
genügende Nahrung finden, wandern ſie nicht, ſtreichen vielmehr nur in ſehr beſchränktem 
Grade; wenn ihnen aber die Heimat nicht genügenden Unterhalt bietet, verlaſſen ſie dieſe, 
um anderswo ihr tägliches Brot zu ſuchen. Die Tannenhäher begeben ſich ebenſo unregel— 
mäßig auf die Wanderſchaft wie der Seidenſchwanz. In manchen Jahren iſt daher der 
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Dünnſchnäbelige Tannenhäher während des Winters in Deutſchland überall zu finden; dann 
vergehen wieder viele Jahre, ehe man nur einen einzigen zu ſehen bekommt. 

Der Tannenhäher ſieht ungeſchickt, ſogar tölpiſch aus, iſt tatſächlich aber ein gewandter 
und munterer Geſell, der auf dem Boden gut geht und mit ſehr großer Geſchicklichkeit auf 
den Aſten und Stauden herumhüpft oder ſich wie die Meiſen an den Stamm klebt, jo daß 
man wohl ſagen kann, er klettere an den Bäumen herum. Wie ein Specht hängt er ſich an 
Stämme und Zweige, und wie ein Specht meißelt er mit ſeinem ſcharfen Schnabel in deren 
Rinde, bis er fie ſtückweiſe abgeſpalten und die unter ihr ſitzende Beute erlangt hat. Sein 
Flug iſt leicht, aber ziemlich langſam, mit ſtarker Bewegung und Ausbreitung der Flügel. 

Die Stimme iſt ein kreiſchendes, weittönendes „Kräck kräck kräck“, dem er im Frühjahr 
oft ein „Körr körr“ hinzufügt. Während der Brutzeit vernimmt man aus nächſter Nähe 
auch wohl einen abſonderlichen, leiſen, halb unterdrückten, bauchredneriſchen Geſang. 

Im Hügelgelände iſt es, laut v. Tſchuſi, vorzüglich der Haſelſtrauch, deſſen Nüſſe die Tannen— 
häher lieben. Sobald die Haſelnüſſe reifen, verſammeln ſich alle Nußknacker der ganzen 
Gegend in ihrer Nähe. Der Morgen und die Nachmittagsſtunden werden dem Aufſuchen der 
Nahrung gewidmet, und des Schreiens und Zankens iſt dann kein Ende. Jeden Augenblick 
erſcheinen einige, durch jenes Geſchrei herbeigelockt, und ebenſo fliegen andere, die ihren dehn— 
baren Kehlſack zur Genüge mit Nüſſen angefüllt haben, ſchwerbeladen und unter ſichtlicher 
Anſtrengung dem Walde zu, um ihre Schätze dort in Vorratskammern für den Winter auf— 
zuſpeichern. In den Bergen oder in den hochnordiſchen Waldungen veranlaſſen ſie die Zirbel— 
nüſſe zu ähnlichen Ausflügen. Bei vollſtändiger Reife der Frucht erſcheinen ſie in erheblicher 
Menge und unternehmen nunmehr förmliche Umzüge von Berg zu Tal und umgekehrt, be— 
laden ſich auch ebenſo wie jene, die die Haſelſträucher plündern. Beim Sammeln ihrer 
Vorräte verfahren ſie ſehr geſchickt. Solange ſie noch genug Haſelnüſſe zu pflücken haben, 
ſetzen ſie ſich einfach auf die fruchtbehangenen Zweige; wenn die Büſche jedoch faſt abgeerntet 
ſind, halten ſie ſich über den wenigen noch vorhandenen Nüſſen rüttelnd in der Luft und 
pflücken ſie in dieſer Stellung. An den Zapfen der Arve oder Zirbel und anderer Nadelbäume 
krallen ſie ſich mit den Nägeln feſt, brechen mit kräftigen Schnabelhieben die Schuppen auf 
und gelangen ſo zu den Samen, deren Schalen ſie durch Zuſammendrücken des Schnabels 
öffnen. Haſelnüſſe werden auf beſtimmten Plätzen mit geſchickt geführten Schnabelhieben 
geſpalten. Abgeſehen von Haſel- und Zirbelnüſſen frißt der Tannenhäher noch die Samen 
und Beeren faſt aller anderen Bäume und Sträucher des Waldes und außerdem allerlei 
Inſekten, Würmer, Schnecken und kleine Wirbeltiere aller Klaſſen; er iſt überhaupt kein 
Koſtverächter und leidet daher ſelbſt im Winter keine Not. Eine Zeitlang hält er ſich an feine 
Speicher; ſind dieſe geleert, ſo erſcheint er in den Gebirgsdörfern oder wandert aus, um 
irgendwo ſein Brot zu ſuchen. 

Die Brutplätze des Vogels ſind die Waldungen ſeiner wahren Heimat, und die Neſter 
werden ſchon zeitig im März im dichten Geäſt verſchiedener Nadelbäume, insbeſondere der 
Fichten, in einer Höhe von 4—10 m über dem Boden angelegt. Außen beſtehen fie aus ab- 
gebrochenen Reiſern von allen Nadelbaumarten des Brutgebietes, das Innere hingegen iſt 
mit Bartflechten, Moos, dürren Halmen und Baumbaſt ausgekleidet. Unter gewöhnlichen 
Verhältniſſen findet man die 3—4 Eier des vollen Geleges um die Mitte des März, im Norden 
vielleicht erſt Anfang April. Das Weibchen brütet, der frühen Jahreszeit entſprechend, ſehrfeſt 
und hingebend; das Männchen ſorgt für Sicherung und Ernährung der Gattin, die die ihr 
gebrachte Atzung, mit den Flügeln freudig zitternd, begierig empfängt. Beide aber verhalten 
ſich in der Zeit des Brütens ſo ſtill und lautlos wie nur möglich. Nach 18 Tagen ſind die 
Jungen gezeitigt, werden von beiden Eltern mit tieriſchen und pflanzlichen Stoffen ernährt 
und mutig beſchützt, verlaſſen etwa 25 Tage nach ihrem Ausſchlüpfen das Neſt und treiben 
ſich, zunächſt noch von den Alten geführt und geleitet und oft durch ſchnarrende Laute ge— 
warnt, im dichteſten Wald umher, bis ſie ſelbſtändig geworden ſind und nun die Lebens— 
weiſe ihrer Eltern führen können. 

Der Tannenhäher gewöhnt ſich bald an Käfig und Gefangenkoſt, zieht zwar Fleiſch 
jedem anderen Futter vor, nimmt aber mit allen genießbaren Stoffen vorlieb. Ein ange— 
nehmer Stubenvogel iſt er aber nicht, und mit ſchwächeren Vögeln darf man ihn wegen ſeiner 
Mordluſt nicht zuſammenſperren. 



Bei uns zulande könnte der Nußknacker ſchädlich werden; in ſeiner Sommerheimat macht 
er ſich verdient. Ihm hauptſächlich ſoll man die Vermehrung der Arven danken, er ſoll es 
ſein, der dieſe Bäume ſelbſt da anpflanzt, wo weder der Wind noch der Menſch die Samen— 
körner hinbringen kann. 

Unfer Häher, Eichel-, Nuß-, Holz- und Waldhäher, Marquard, Margolf, 
Murkolf uſw., Garrulus glandarius L. (ſ. Tafel „Sperlingsvögel II“, 3), gehört der in 
Europa, Nordafrika und im gemäßigten Aſien vertretenen Gattung der Holzhäher (Gar- 
rulus Vieill.) an. Er iſt gekennzeichnet durch kurzen, kräftigen, ſtumpfen, auf dem Firſte wenig 
gebogenen, ſchwachhakigen Schnabel, mäßig hochläufige Füße, die an den mittellangen 
Zehen mit ſcharfgebogenen, ſpitzigen Krallen bewehrt ſind, kurze, ſtark zugerundete Flügel, 
mäßig langen, ſanft zugerundeten Schwanz und ſehr reichhaltiges, weiches, ſtrahliges, auf 
dem Kopfe verſchmälertes und hollenartig verlängertes Gefieder, deſſen vorherrſchende Fär— 
bung ein ſchönes, oberſeits dunkleres, unterſeits lichteres Weinrotgrau iſt; die Hollenfedern 
ſind weiß, in der Mitte durch einen lanzettförmigen ſchwarzen, bläulich umgrenzten Fleck ge— 
zeichnet; ein breiter Bartſtreifen jederſeits iſt ſamtſchwarz, die Zügel ſind gelblichweiß und 
dunkler längsgeſtreift, die Kehlfedern weißlich, die des Bürzels und Steißes weiß, die Schulter— 
ſchwingen ſamtſchwarz, die Handſchwingen braunſchwarz, außen grauweiß geſäumt, die Arm— 
ſchwingen in der Wurzelhälfte weiß, einen Spiegel bildend, nahe an der Wurzel blau ge— 
ſchuppt, in der Endhälfte ſamtſchwarz, die Oberflügeldeckfedern innen ſchwarz, außen himmel— 
blau, weiß und ſchwarzblau in die Quere geſtreift, wodurch ein prachtvolles Schild entſteht, 
die Schwanzfedern endlich ſchwarz, in der Wurzelhälfte mehr oder weniger deutlich blau quer— 
gezeichnet. Die Iris iſt perlfarbig, der Schnabel ſchwarz, der Fuß bräunlich fleiſchrot. Die 
Länge beträgt 34, die Flügellänge 17, die Schwanzlänge 15 em. 

Mit Ausnahme der nördlichſten Teile Europas kommt der Eichelhäher in allen Wal— 
dungen dieſes Erdteiles vor. In Deutſchland iſt er überall zu finden, in den tieferen Wal— 
dungen ebenſowohl wie in den Vor- und Feldhölzern, im Nadelwalde weniger häufig als 
im Laubwalde. Er lebt im Frühling paarweiſe, während des ganzen übrigen Jahres in 
Familien und Trupps und ſtreicht in beſchränkter Weiſe hin und her. Da, wo es keine Eichen 
gibt, verläßt er die Gegend zuweilen wochen-, ja ſelbſt monatelang; im allgemeinen aber 
hält er jahraus jahrein getreulich an ſeinem Wohnort feſt. 

Der Häher iſt ein unruhiger, lebhafter, liſtiger, ja äußerſt verſchlagener Vogel, der durch 
ſein Treiben viel Vergnügen, aber auch viel Arger bereitet. Er iſt höchſt gewandt im Ge— 
zweige, ebenſo ziemlich geſchickt auf dem Boden, aber ein ungeſchickter Flieger und vermeidet 
es daher überaus ängſtlich, auf weithin freie Strecken zu überfliegen. Eine Eigenheit des 
ſonſt ſo geſelligen Vogels, daß er nämlich, wenn er über Feld fliegt, niemals truppweiſe, 
ſondern immer nur einzeln, einer in weitem Abſtande hinter dem, anderen dahinzieht, bringt 
Naumann, und wohl mit Recht, in Zuſammenhang mit der Gefahr, die ihm von Raub— 
vögeln droht. Dieſe wiſſen ihm nur im Walde nicht beizukommen, würden ihn aber bei 
länger währendem Fluge ſofort ergreifen. 

Höchſt beluſtigend iſt die wirklich großartige Nachahmungsgabe des Hähers, der unter 
unſeren Spottvögeln unzweifelhaft einer der begabteſten und unterhaltendſten iſt. Sein ge— 
wöhnliches Geſchrei iſt ein kreiſchendes, abſcheuliches „Rätſch“ oder „Räh“, der Angſtruf 
ein kaum wohllautenderes „Käh“ oder „Kräh“. Auch ſchreit der Vogel zuweilen wie eine 
Katze „Miau“, und gar nicht ſelten ſpricht er, etwas bauchredneriſch zwar, aber doch recht 
deutlich, das Wort „Margolf“ aus. Neben dieſen Naturlauten ſtiehlt er noch alle Töne und 
Geräuſche zuſammen, die er in feinem Gebiete hören kann. Den miauenden Ruf des Buſſards 
gibt er auf das täuſchendſte und ſo regelmäßig wieder, daß man im Zweifel bleibt, ob er 
damit fremdes oder eigenes Gut zu Markte bringt. 

Der Häher iſt Allesfreſſer im ausgedehnteſten Sinne des Wortes und der abſcheulichſte 
Neſtzerſtörer, den unſere Wälder aufzuweiſen haben. Im Herbſte bilden Eicheln, Bucheln 
und Haſelnüſſe oft wochenlang ſeine Hauptnahrung. Die erſteren erweicht er im Kropfe, 
ſpeit ſie dann aus und zerſpaltet ſie; die letzteren zerhämmert er, wenn auch nicht ganz ohne 
Mühe, mit ſeinem kräftigen Schnabel. Lenz hält ihn für den Hauptvertilger der Kreuz— 
otter und beſchreibt in ausführlicher Weiſe, wie er jungen Kreuzottern, jo oft er ihrer habhaft 
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werden kann, ohne Umſtände den Kopf ſpaltet und ſie dann mit großem Behagen frißt, 
wie er ſogar die erwachſenen überwältigt, ohne ſich ſelbſt dem Giftzahn auszuſetzen, indem 
er den Kopf des giftigen Neptils jo ſicher mit Schnabelhieben bearbeitet, daß die Otter bald 
das Bewußtſein verliert und nun durch einige raſch aufeinanderfolgende Hiebe binnen 
wenigen Minuten getötet wird. 

Das Brutgeſchäft des Hähers fällt in die erſten Frühlingsmonate. Das Neſt ſteht bald 
im Wipfel eines niedrigen Baumes, bald in der Krone eines höheren, bald nahe am Stamme, 
bald außen in den Zweigen. Es iſt nicht beſonders groß, zu unterſt aus zarten, dünnen Rei— 
ſern, dann aus Heidekraut oder trockenen Stengeln erbaut und innen mit feinen Würzelchen 
ſehr hübſch ausgelegt. Die 5— 7 Eier ſind auf ſchmutzig gelbweißem oder weißgrünlichem 
Grunde überall mit graubraunen Tüpfeln und Punkten, am ſtumpfen Ende gewöhnlich kranz— 
artig gezeichnet. Nach 17tägiger Bebrütung ſchlüpfen die Jungen aus, die zunächſt mit aller— 
lei Inſekten, Würmern und dergleichen, ſpäter aber vorzugsweiſe mit jungen Vögeln auf— 
gefüttert werden. Ungeſtört, brütet das Paar nur einmal im Jahre. 

Als ſchlimmſter Feind des Hähers iſt wohl der Habicht, nächſt dieſem der Sperber an— 
zuſehen. Erſterer überwältigt ihn leicht, letzterer erſt nach langem Kampfe. Nachts bedroht 
ihn der Uhu und vielleicht auch der Waldkauz; das Neſt endlich wird vom Baummarder ge— 
plündert. Andere gefährliche Gegner ſcheint der wehrhafte Geſell nicht zu haben. So ſind 
leider alle Bedingungen für ſeine ſtetige Vermehrung gegeben. Alt eingefangene Häher be— 
reiten im Käfig wenig Freude, weil ſie ſelten zahm werden; jung aufgezogene hingegen 
können ihrem Beſitzer viel Vergnügen gewähren. Sie lernen unter Umſtänden einige Worte 
nachplaudern, öfters kurze Weiſen nachpfeifen. 

Der Unglücks häher oder Rotſchwanzhäher, Cractes infaustus L., gehört zu einer 
acht Arten und Unterarten umfaſſenden, die nördlichen Gebiete der Alten und Neuen Welt 
bewohnenden Hähergattung (Cractes Billb.). Sein Schnabel iſt ſehr ſchlank, auf dem Firſte 
bis gegen die Spitze hin gerade, unmittelbar hinter ihr ſanft abwärts, längs der Unterkante 
ſtärker aufwärts gebogen; der Schwanz iſt etwas geſtuft und das zu einer kleinen Holle auf— 
richtbare Gefieder des Kopfes ſehr weich und ſtrahlig. Die Hauptfarbe der Oberſeite iſt 
Braun, dagegen ſind die Flügeldecken, der Hinterrücken und Schwanz, mit Ausnahme der 
beiden mittleren bleigrauen Steuerfedern, lebhaft rotbraun, die Unterſeite vorn ſchwach 
grünlichgrau, hinten rötlich gefärbt. Die Länge beträgt 31 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Unglückshähers iſt der Norden Europas. Von hier aus 
beſucht er dann und wann niedrigere Breiten und hat ſich bei ſolchen Gelegenheiten auch 
wiederholt in Deutſchland eingefunden. Sein Betragen iſt höchſt anmutig, von dem unſeres 
Hähers recht abweichend, ſein Flug ungemein leicht und ſanft, geräuſchlos, meiſt gleitend, 
wobei die roten Schwanz- und Flügelfedern ſehr zur Geltung kommen. Im Gezweige hüpft 
er mit jedesmaliger Zuhilfenahme der Flügel überaus raſch und gewandt umher, indem er 
entweder mit weiten Sprüngen auf und nieder klettert oder aber förmlich rutſchend längs eines 
Zweiges dahinläuft; geſchickt hängt er ſich auch, nach Art der Meiſen, obſchon meiſt in 
ſchiefer Richtung zur Längsachſe des Baumes, an die Stämme, um hier etwas zu erſpähen. 
Dem Wenſchen gegenüber iſt der Unglückshäher wenig ſcheu. Sein Lockton iſt ein klangvolles 
„Güb güb“. Warum er „Unglückshäher“ heißt, iſt dunkel. Durch jammervolles Geſchrei, 
wie vermutet worden iſt, hat er den Namen jedenfalls nicht verdient. 

Hinſichtlich der Nahrung erweiſt ſich unſer Vogel als echter Häher, weil er Allesfreſſer im 
vollſten Sinne des Wortes iſt. Während der Brutzeit des Kleingeflügels wird er zu einem ebenſo 
grauſamen Neſträuber wie der Eichelhäher, verzehrt auch erwachſene kleine Vögel und kleine 
Säugetiere, die er erlangen kann, frißt von dem zum Trocknen aufgehängten Renntierfleijche oder 
den in Schlingen gefangenen Schneehühnern, ſoll ſogar Aas angehen. In die Gefangenſchaft 
fügen ſich die Unglückshäher ſchwer, ergötzen aber, einmal eingewöhnt, durch ihre Lebhaftigkeit. 

Der Nordhälfte Amerikas gehört die zehn Arten umfaſſende Gattung der Blauhäher 
(Cyanocitta Strich.) an. Ihr Leib iſt ſchlank, der Schnabel kurz, ſtark und ſpitzig, der Flügel 
kurz, der Schwanz lang und ſtark abgerundet, das Gefieder weich, ſanft und glänzend, das 
Kopfgefieder zu einer ſtark entwickelten Haube verlängert. 
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Die bekannteſte und allerwärts häufige Art iſt der Schopfhäher, Cyanoeitta eristata IJ. 
Das Gefieder der Oberſeite iſt der Hauptfarbe nach glänzend blau: Flügel und Schwanz 
ſind dunkel quergebändert, außerdem zeigen die Flügel zwei weiße Binden und der Schwanz 
einen breiten, weißen Endſaum; ein ringförmiges Band, das, von Hinterkopf und Oberhals 
beginnend, die weißlichen Kopfſeiten nebſt Kehle umſäumt, und ein ſchmales Stirnband, das 
ſich zügelartig nach den Augen zu verlängert, ſind tiefſchwarz. Die Länge beträgt 28 em. 

Alle Naturforſcher ſtimmen darin überein, daß der Schopfhäher, der Blue Jay der 
Amerikaner, eine Zierde der nordamerikaniſchen Waldungen iſt. Er bevorzugt die dichten, 
mittelhohen Wälder, ohne jedoch die hochſtämmigen zu meiden, kommt gelegentlich in die 
Fruchtgärten herein, ſchweift beſtändig von einem Orte zum anderen, achtet auf alles, warnt 
durch lautes Schreien andere Vögel und ſelbſt Säugetiere, ahmt verſchiedene Stimmen nach, 
raubt im weiteſten Umfange, kurz, iſt in jeder Hinſicht ſeinem deutſchen Verwandten eben— 
bürtig. Wilſon nennt ihn den Trompeter unter den Vögeln, weil der Blue Jay, ſobald er 
etwas Verdächtiges ſieht, unter den ſonderbarſten Bewegungen aus vollem Haſſe ſchreit. 
Jung aus dem Neſte genommene Blauhäher werden bald zahm, müſſen jedoch abgeſondert 
im Käfig gehalten werden, weil ſie andere Vogelarten blutgierig überfallen und töten. Auch 
alte Vögel dieſer Art gewöhnen ſich leicht an den Verluſt ihrer Freiheit. 

Nur zwei Arten bilden die ſehr eigentümliche, in Gebirgen Europas, Nordaſiens und 
Nordafrikas lebende Gattung der Felſenkrähen (Pyrrhocorax Vieill.). Was beſonders an 
ihnen auffällt, iſt die rote oder gelbe Färbung der dünnen Schnäbel und der Füße, die von 
dem Schwarz des Gefieders lebhaft abſticht. Die Läufe tragen vorn wie hinten ungeteilte 
Schienen. Der Schwanz iſt ganz gerade abgeſchnitten. 

Die Alpendohle oder Schneekrähe, Pyrrhocorax graculus I., hat einen kaum kopf— 
langen, ſchwach gebogenen Schnabel von gelber Färbung ſowie ein amſelartiges Gefieder, 
das bei alten Vögeln ſamtſchwarz, bei jungen mattſchwarz iſt; der Fuß iſt bei dieſen bräun— 
lich, bei jenen rot. Die Länge beträgt 37 em. 

Die Alpendohle iſt faſt über alle Hochgebirge des ſüdlichen Europas ſowie über diejenigen 
von Vorder- und Mittelafien verbreitet. In den Alpen iſt ſie überall gemein. „Wie faſt alle 
Alpentiere“, erzählt Tſchudi von ihr, „gelten auch die Schneekrähen für Wetterverkündiger. 
Wenn im Frühling noch rauhe Tage eintreten oder im Herbſte die erſten Schneefälle die Hoch— 
talſohle verſilbern wollen, ſteigen dieſe Krähen ſcharenweiſe, bald hell krächzend, bald laut 
pfeifend, in die Tiefe, verſchwinden aber ſogleich wieder, wenn das Wetter wirklich rauh und 
ſchlimm geworden iſt. Auch im härteſten Winter verlaſſen ſie nur auf kurze Zeit die Alpen— 
gebiete, um etwa in den Talgründen dem Beerenreſte der Büſche nachzugehen, und im Ja— 
nuar ſieht man ſie noch munter um die höchſten Felſenzinnen kreiſen“. Alles Genießbare an 
tieriſchen und pflanzlichen Stoffen iſt ihre Nahrung. Die Neſter werden, zu Kolonien vereinigt, 
in den Spalten und Höhlen der unzugänglichſten Kuppen angelegt. Gewiſſe Felſengrotten 
bewohnen die Schneekrähen ganze Geſchlechter hindurch und bedecken dort den Boden oft dick 
mit ihrem Kote. Als Käfigvogel iſt die Alpendohle, wie die folgende Art, vorzüglich geeignet. 

Die Alpenkrähe, Pyrrhocorax pyrrhocorax I., zeichnet ſich durch langgeſtreckten, 
dünnen und bogenförmigen Schnabel aus. Dieſer iſt, wie die mittelhohen, kurzzehigen Füße, 
prächtig korallenrot gefärbt, das Gefieder gleichmäßig glänzend grün- oder blauſchwarz. Die 
Länge beträgt 40 em. Das Weibchen iſt kleiner und kurzſchnäbeliger. Die jungen Vögel laſſen 
ſich an ihrem glanzloſen Gefieder erkennen, auch ſind bei ihnen Schnabel und Füße ſchwärzlich. 

Anſere europäiſchen Alpen in ihrer ganzen Ausdehnung, die Karpathen, der Balkan, 
die Pyrenäen und faſt alle übrigen Gebirge Spaniens ſowie alle Gebirge vom Ural und 
Kaukaſus an bis zu den chineſiſchen Zügen und dem Himalaja bis nach Bhutan, die weſt— 
franzöſiſche Küſte bis zu den normanniſchen Inſeln, Großbritannien und Irland, der Atlas 
und die höchſten Berggipfel Abeſſiniens beherbergen dieſen in jeder Hinſicht anziehenden und 
beachtenswerten Vogel. Im Alpengebiet bewohnt er nur das eigentliche Hochgebirge, einen 
Gürtel hart unter der Schneegrenze, und verſteigt ſich häufig bis in die höchſten Spitzen. 
Im Winter aber bleibt er hier nicht, ſondern wandert im Oktober tiefergelegenen Felswänden 
oder ſüdlicheren Gegenden zu. Bei dieſer Gelegenheit ſoll er in Scharen von 400 — 600 
Stück an den Hoſpizen erſcheinen, bald aber wieder verſchwinden. Das Tief- oder ſelbſt das 
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Hügelland beſucht die Alpenkrähe immer nur ausnahmsweiſe, doch habe ich ſelbſt verflogene 
einmal im Winter in den Weinbergen oberhalb Wainz geſehen. 

Lebhaft erinnert die Alpenkrähe an die Dohle, fliegt aber leichter und zierlicher und iſt 
auch noch begabter und vorſichtiger. Ihr ſchriller Ruf klingt wie „kria“ oder „dla dla“. Sie 
iſt faſt ausſchließlich ein Kerbtierfreſſer, der nur gelegentlich andere Nahrung aufnimmt. Wit 
ihrem langen Schnabel hebt ſie kleinere Steine in die Höhe und ſucht die darunter verſteckten 
Tiere hervor, bohrt auch, wie die Saatkrähe, nach Inſekten in der Erde oder ſteckt ihren Schnabel 
unter ſchwerere Steine, die ſie nicht bewegen kann, um hier nach ihrer Lieblingsſpeiſe zu 
forſchen. Während der Brutzeit und der Aufzucht ihrer Jungen plündert ſie auch wohl die 
Neſter kleinerer Vögel und ſchleppt die noch unbehilflichen Jungen ihren hungrigen Kindern zu. 

Die Brutzeit fällt in die erſten Monate des Frühlings. Zur Anlage des Neſtes werden 
immer die Höhlen unerſteiglicher Felſenwände auserwählt. Nach Girtanners Unterſuchungen 
beſtehen Ober- und Unterbau nur aus einigen wenigen dünnen, nach oben hin immer feiner 
werdenden Wurzelreiſern; die Neſtmulde aber iſt mit einem äußerſt dichten, feſten, nicht 
unter 6 em dicken Filz ausgekleidet, zu deſſen Herſtellung annähernd alle Säugetiere des 
Gebirges ihren Zoll an Haaren beiſteuern mußten. Wollflocken vom Schaf ſind mit Ziegen— 
und Gemſenhaaren, große Büſchel weißer Haſenhaare mit Haaren vom Rind ſorgfältig 
ineinander verarbeitet. Die 4—5 Eier ſind bräunlich oder auch rötlich. 

Die Alpenkrähen ſind geſellige Vögel, die auch während der Brutzeit in derſelben engen 
Verbindung wie in den übrigen Monaten des Jahres leben. Ganz ohne Neckereien geht 
es freilich nicht ab, und möglicherweiſe beſtehlen ſich auch die Genoſſen eines Verbandes nach 
beſtem Können und Vermögen; dies aber iſt Rabenart und ſtört die Eintracht nicht weſent— 
lich. Bei Gefahr ſtehen alle Mitglieder eines Schwarmes einander getreulich bei. 

Alle Raben ſind anziehende Käfigvögel, kein einziger aber kommt nach meinem Dafür— 
halten der Alpenkrähe gleich. Dieſe wird unter einigermaßen ſorgſamer Pflege bald un— 
gemein zahm und zutraulich, ſchließt ſich ihrem Pfleger innig an, achtet auf einen ihr ge— 
gebenen Namen, folgt dem Rufe, läßt ſich ans Aus- und Einfliegen gewöhnen und ſchreitet, 
entſprechend untergebracht und abgewartet, im Käfig auch zur Fortpflanzung. Mit der Zeit 
wird ſie zu einem Haustier im beſten Sinne des Wortes, unterſcheidet Bekannte und Fremde, 
nimmt teil an allen Ereigniſſen, befreundet ſich auch mit anderen Haustieren, ſammelt all— 
mählich einen Schatz von Erfahrungen, wird immer klüger, freilich auch immer verſchlagener, 
und bildet zuletzt ein beachtenswertes Glied der Hausbewohnerſchaft. 

Ihre Wartung iſt überaus einfach, denn ſie nährt ſich zwar hauptſächlich von Fleiſch, 
nimmt aber faſt alle übrigen Speiſen an, die der Menſch genießt. Weißbrot gehört zu ihren 
Leckerbiſſen, friſcher Käſe nicht minder; ſie verſchmäht aber auch kleine Wirbeltiere nicht, ob— 
wohl ſie ſich längere Zeit abmühen muß, um eine Maus oder einen Vogel zu töten oder 
zu zerkleinern. Schwache Vögel fällt fie mit großer Wut an, und auch gleichſtarke, Häher und 
Dohlen z. B., mißhandelt ſie abſcheulich. 

Der in Neuſeeland heimiſche Hopflappenvogel, Heteralocha acutirostris Gould, 
die einzige Art der Gattung Heteralocha Cab., unterſcheidet ſich von feinen nächſten Ver— 
wandten und allen bekannten Vögeln überhaupt dadurch, daß der Schnabel des Weibchens 
von dem des Männchens weſentlich abweicht. Beim Männchen iſt er etwa ſo lang wie der 
Kopf, auf dem Firſt faſt gerade und im ganzen gleichmäßig nach der Spitze hin verjüngt; beim 
Weibchen dagegen mehr als doppelt ſo lang wie beim Männchen, merklich gekrümmt und in 
eine feine Spitze ausgezogen, der Oberſchnabel über den unteren verlängert. Der hochläufige 
und langzehige Fuß iſt mit äußerſt kräftigen, ſtark gebogenen Krallen bewehrt. Die Länge 
des männlichen Hopflappenvogels beträgt etwa 48, die des Weibchens 50 em. Das Gefieder 
iſt bis auf einen breiten weißen Endrand der Steuerfedern einfarbig ſchwarz, ſchwach grün— 
lich ſcheinend, der Schnabel elfenbeinweiß, an der Wurzel ſchwärzlichgrau, ein großer, bei— 
nahe rechteckiger Mundwinkellappen orangefarbig. 

Die Berichte über das Freileben des Hopflappenvogels ſind noch dürftig, ſo ſehr dieſer, 
die Huia der Maoris, die Beachtung aller Vogelkundigen und Anſiedler Neuſeelands auf 
ſich gezogen hat. Auf wenige Ortlichkeiten Neuſeelands beſchränkt und auch hier von Jahr zu 
Jahr ſeltener werdend, bietet er wenig Gelegenheit zu eingehenden Beobachtungen. 
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Mehrfach aber, zuerſt im Jahre 1870, ſind Huias lebend nach London gelangt, und 
Buller hat über ihr Gefangenleben ausführlich berichtet. Bemerkenswert war die Leichtigkeit, 
mit der die im Freien ſo ſcheuen Vögel ſich an die Gefangenſchaft gewöhnten. Ihre Be— 
wegungen auf dem Boden wie im Gezweig waren anmutig und feſſelnd; beſonders hübſch 
ſah es aus, wenn ſie ihren Schwanz fächerartig breiteten und in verſchiedenen Stellungen 
unter leiſem und zärtlichem Gezwitſcher einander mit ihren Elfenbeinſchnäbeln liebkoſten. 
Mit dieſen unterſuchten, behackten und bemeißelten ſie alles. Sobald ſie entdeckt hatten, daß 
die Tapeten ihres Zimmers nicht undurchdringlich waren, löſten ſie einen Streifen nach dem 
anderen ab und hatten in kürzeſter Friſt die Mauer vollſtändig entblößt. 

Beſonders anziehend aber war für Buller die Art und Weiſe, wie ſie bei Erbeutung 
ihrer Nahrung ſich gegenſeitig unterſtützten. Da man verſchiedene Erdmaden, Engerlinge 
und ebenſo Samen und Beeren in dem Wagen erlegter Stücke gefunden hatte, brachte Buller 
einen morſchen Klotz mit großen, fetten Larven eines „Huhu“ genannten Käfers in ihren 
Raum. Dieſer Klotz erregte ſofort ihre Aufmerkſamkeit; ſie unterſuchten die weicheren Teile 
mit dem Schnabel und gingen ſodann kräftig ans Werk, um das morſche Holz zu behauen, 
bis die in ihm verborgenen Larven oder Puppen des genannten Inſekts ſichtbar wurden 
und hervorgezogen werden konnten. Das Männchen war hierbei ſtets in hervorragender 
Weiſe tätig, indem es nach Art der Spechte meißelte, wogegen das Weibchen mit ſeinem 
langen, geſchmeidigen Schnabel alle jene Gänge, die wegen der Härte des umgebenden Holzes 
von dem Männchen nicht erbrochen werden konnten, unterſuchte. Mehrmals beobachtete 
Buller, daß das Männchen, wenn es ſich vergeblich bemüht hatte, eine Larve aus einer bloß— 
gelegten Stelle hervorzuziehen, durch das Weibchen abgelöſt wurde und dieſem den Biſſen, 
den letzteres ſich leicht aneignete, auch gutwillig abtrat. Anfänglich verzehrten beide nur 
Huhularven, im Laufe der Zeit gewöhnten ſie ſich auch an anderes Futter, und zuletzt fraßen 
ſie gekochte Kartoffeln, geſottenen Reis und rohes, in kleine Stücke zerſchnittenes Fleiſch ebenſo 
gern wie ihre frühere Nahrung. 

In den Wüſten, die im Inneren Aſiens, zwiſchen dem Aralſee und Tibet, ſich erſtrecken, 
haufen fünf Arten abſonderlicher Raubvögel, die die Gattung der Lauf- oder Wüſtenhäher 
(Podoces Fisch.) bilden. Ihr Schnabel iſt ziemlich dünn und lang, der Lauf lang und ſtark, 
vorn mit acht großen Quertafeln bedeckt, der Fuß kurz und ſtämmig, mit kräftigen, ſtark ge— 
bogenen Nägeln bewehrt, Flügel und Schwanz ſind mittellang, das Gefieder reich und weich. 

Das Urbild der Gattung iſt der Saxaulhäher, Podoces panderi Frsch. Seine Länge 
beträgt ungefähr 25 em. Alle Oberteile ſind ſchön hell aſchgrau, die Unterteile weißlichgrau, 
licht weinrot überflogen, ein breiter, bis zum weiß umrandeten Auge reichender Zügelſtrich 
und ein dreieckiger, nach unten verbreiterter Fleck am Unterhalſe ſchwarz, die Flügel tragen 
im Spitzenteil zwei weiße und zwei ſchwarze Binden. Die Steuerfedern ſind ſchwarz mit 
grünlichem Metallglanze. 

Die Heimat des Vogels ſind Transkaſpien und Turkeſtan, und zwar die mit Saxaul— 
oder Widderholzbüſchen (Anabasis ammodendron) bewachſenen Wüſtenſteppen dieſer Länder. 
Hier bewohnt er ausſchließlich ſandige Gebiete; ſteinigen Grund meidet er und ebenſo die Nähe 

von Flüſſen und Seen. 
Einzeln und ungeſellig verlebt der Saxaulhäher den größten Teil des Jahres in ſeinem 

Gebiete, ohne zu wandern. Den ganzen Tag über läuft er, in der Nähe der Sträucher und 
im Sande Nahrung ſuchend, mit weiten Schritten, weder ſpringend noch hüpfend, ſondern 
nach Art der Hühnervögel eilfertig und ungewöhnlich raſch dahinrennend, innerhalb ſeines 
Wohnkreiſes umher. Keine einzige Rabenform ſchreitet jo weit aus wie er. Für gewöhnlich 
betreibt er ſeine Geſchäfte ſchweigſam, doch vernimmt man dann und wann auch ein aus 
mehreren grellen, hohen, abgeriſſenen, dem Jauchzen der Spechte nicht unähnlichen Tönen 
beſtehendes Geſchrei von ihm. Angeſtört, beſchäftigt er ſich faſt beſtändig mit Aufnahme ſeiner 
Nahrung, die er entweder unmittelbar vom Boden auflieſt oder zwiſchen dem Gewurzel der 
Geſträuche hervorwühlt. Im Frühling und Sommer fand Bogdanow faſt nur Käferlarven 
in dem Magen der von ihm getöteten Stücke, wahrſcheinlich die verſchiedener Trauerkäfer, 
welche die Wüſte in Menge bewohnen, ſeltener die Reſte dieſer Käfer ſelbſt. Bereits im Auguſt 
muß ſich der Vogel, weil die Käfer um dieſe Zeit zu verſchwinden beginnen, nach anderer 
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Nahrung umſehen und mit den Samen des Saxauls und anderer Wüſtenſträucher begnügen. 
Dieſe Sämereien ſind wahrſcheinlich ſein ausſchließliches Winterfutter. Im Spätherbſt ge— 
ſellt er ſich den Viehherden der Kirgiſen zu und unterſucht den Miſt, um irgendwelche 
Nahrung zu erlangen. Bei dieſer Gelegenheit nähert er ſich nicht allein den Karawanen— 
ſtraßen, ſondern auch den Jurten (Hütten) der Kirgiſen, ohne irgendwie Scheu vor dem Men— 
ſchen zu verraten. Gegen andere ihrer Art, beſonders gleichen Geſchlechts, ſind Saxaulhäher 
ungemein raufluſtig, und wenn ſich zwei begegnen, ſo gibt es allemal einen Kampf, nach deſſen 
Beendigung beide eilig auseinanderlaufen. Die Bewohner der Gegend von Jarkand halten 
die Wüſtenhäher für kein gutes Wildbret, ſchreiben deren Fleiſche aber erſtaunlich ſtärkende 
Kräfte in gewiſſer Beziehung zu. u 

Erſt in den letzten 40 oder 50 Jahren iſt uns ausführlichere Kunde geworden über 
wunderbar prächtige Vögel Neuguineas und der umliegenden Inſeln, die ſchon ſeit Jahr— 
hunderten als teilweiſe verſtümmelte Bälge eingeführt wurden und eigentümliche Sagen ins 
Leben gerufen haben. Paradiesvögel nannte und nennt man ſie, weil man annahm, daß 
ſie unmittelbar dem Paradieſe entſtammten und in eigentümlicher Weiſe lebten. Sie kamen 
ohne Füße zu uns: man überſah die ihnen durch die Eingeborenen zugefügte Verſtümmelung 
und meinte, daß ſie niemals Füße beſeſſen hätten. Ihre faſt einzig daſtehende Federbildung 
und ihre prachtvollen Farben gaben der Phantaſie freien Spielraum, und ſo kam es, daß 
die unglaublichſten Fabeln wirklich geglaubt wurden. „Man betrachtete jene Vögel als luftige 
Sylphen, die ihre Heimat allein in dem unendlichen Luftmeere fänden, alle auf Selbſterhal— 
tung zielenden Geſchäfte fliegend vornahmen und nur während einiger flüchtigen Augenblicke 
ruhten, indem ſie ſich mit den langen fadenförmigen Schwanzfedern an Baumäſten auf— 
hingen. Sie ſollten gleichſam als höhere Weſen von der Notwendigkeit, die Erde zu berühren, 
frei fein, von ätheriſcher Nahrung, vom Morgentau, ſich nähren“ (Pöppig). 

Die Angehörigen der Familie der Paradiesvögel ſtehen den Raben ſehr nahe. Sie 
ſchwanken in der Geſamtlänge zwiſchen 16 und 100 em. Ihr Schnabel iſt an der Wurzel 
ohne Borſten; der Fuß iſt kräftig, der Lauf länger als der Schnabel; die Zehen ſind groß 
und haben derbe, ſtark gekrümmte, ſcharfe Krallen; die mittellangen Füße ſind ſehr abgerundet; 
der Schwanz enthält zwölf Steuerfedern und wechſelt in der Form, entweder iſt er mäßig 
lang und hinten gerade, abgeſehen von den beiden mittelſten Steuerfedern, die häufig ver— 
längert ſind, oder er iſt ſehr lang und ſtufig. Die Geſchlechter weichen im völlig ausgebildeten 
Zuſtande mit wenig Ausnahmen ſehr voneinander ab. Während die Weibchen ſchlicht ge— 
färbt, zumeiſt auf grauem oder braunem Grunde dunkel gewellt und gebändert ſind, tragen 
die alten Männchen der meiſten Arten ein Gefieder von ſolcher Pracht und auffälligen Schön— 
heit, daß man ſie nur den herrlichſten Kolibris an die Seite ſtellen kann. Manche ſind freilich 
mehr bizarr als ſchön zu nennen. Die „Schmuckfedern“ treten an den verſchiedenſten Körper— 
teilen und nicht ſelten an mehreren zugleich auf: am Kopfe, und zwar auf der Stirn, hinter 
der Schnabelwurzel, auf dem Scheitel und an den Geſichtsſeiten, am Halſe, an den Rumpf— 
ſeiten und im Schwanz. Sie werden durch wohlentwickelte quergeſtreifte Hautmuskeln be— 
wegt und ſo zu erhöhter Wirkung gebracht, übrigens aber nur in der Fortpflanzungszeit 
für einige Monate getragen. Die jungen Männchen ſind in allen Fällen den Weibchen ähn— 
lich. Recht eigentümlich iſt, daß bei einigen Paradiesvögeln die Luftröhre zur Erzeugung 
ſtarker Laute Schlingen bildet, was bei Singvögeln nicht weiter vorkommt. Bei der einen 
Gattung (Phonygammus) iſt die Luftröhre des Männchens zwiſchen Haut und Muskulatur 
eng ſpiralig aufgerollt und erreicht ſogar das Fünffache der Körperlänge. 

Die Männchen verſchiedener Arten veranſtalten zu Beginn der Fortpflanzungszeit auf be— 
ſtimmten Bäumen und zu beſtimmten Tageszeiten Tanz- und Balzgeſellſchaften, bei denen ſie 
ihr Prachtgefieder entfalten; trotz dieſes Verhaltens aber leben die Paradiesvögel in Einehe. 
Die Laubenvögel errichten zur gleichen Zeit am Erdboden die ſpäter zu beſprechenden Lauben. 
Die Brutneſter aller Arten werden frei auf Bäumen gebaut und gleichen denen der rabenartigen 
Vögel. Die Eier ſind von heller, bräunlichgelber Grundfarbe, mit dunkleren braunen Flecken 
und Schmitzen gezeichnet, oder über und über braun bekritzelt, oder auch einfarbig rahmgelb. 
Die Nahrung iſt in der Regel gemiſcht und beſteht aus Früchten und Sämereien ſowie aus 
Inſekten, bei den größeren Arten vermutlich auch aus kleineren Wirbeltieren und Eiern. 
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Die Paradiesvögel, von denen zurzeit gegen 100 Arten bekannt ſind, bewohnen die 
Auſtraliſche Region. Der Schwerpunkt ihrer Verbreitung liegt in Neuguinea nebſt den Inſeln 
in deſſen unmittelbarer Nachbarſchaft; von hier aus verbreiten ſie ſich in einigen Gattungen 
nordweſtlich bis Halmahera und ſüdlich über Auſtralien. Manche Arten ſcheinen in ihrem 
Vorkommen außerordentlich beſchränkt zu ſein, und das erklärt die große Menge verſchiedener 
Formen in einem verhältnismäßig doch kleinen Gebiete. Je weiter die Erforſchung Neu— 
guineas vordringt, deſto mehr Arten von Paradiesvögeln werden bekannt, und manche Über- 
raſchung ſteht uns wohl noch bevor. Unjer Wiſſen über die Lebensweiſe der Paradiesvögel 
aber iſt leider noch recht mangelhaft. 

Die zarte Schönheit und der wundervolle Glanz der Paradiesvogelfedern haben es dem 
Menſchen ſeit langem angetan. Die Eingeborenen verwenden die langen Schwanz- und 
Seitenfedern zum Körperputz, die kürzeren zum Verzieren der Waffen; Paradiesvogelhäute 
hatten und haben darum auch für die Eingeborenen ſelbſt einen gewiſſen Handelswert. Nach 
Europa werden ſie bereits ſeit Jahrhunderten gebracht, und namentlich die Holländer haben 
ſich mit deren Eintauſch befaßt. Leider haben die Eingeborenen die Unfitte, die Bälge durch 
Abſchneiden der Füße und Ausreißen der großen Schwungfedern zu verſtümmeln, und erſt 
neuerdings laſſen ſie an manchen Orten von der alten Gewohnheit ab. „Kaufleute aus 
Mangkaſſar, Ternate und dem öſtlichen Ceram“, ſchreibt v. Roſenberg, „ſind es hauptſächlich, 
welche die Paradiesvögel aufkaufen und nach ihrer Heimat oder nach Singapore bringen, 
von wo ſie weiter nach Europa und China ausgeführt werden. Nach der Ausſage dieſer 
Leute kommen die ſchönſten Bälge von der Nordküſte Neuguineas und aus den tief in dem 
Geelvinkbuſen liegenden Gegenden.“ 

Schon ſeit längerer Zeit hat die Paradiesvogeljagd im Dienſte ſchmählicher Putzſucht 
unſerer Damen einen erſchreckenden Umfang angenommen. Allein aus dem deutſchen Schutz— 
gebiete Kaiſer-Wilhelms-Land wurden im Jahre 1910 nicht weniger als 5706 Paradies— 
vogelbälge im Werte von 171000 Mark ausgeführt, im folgenden Jahre gar 7376 für 
222300 Mark! Und dabei beſteht im deutſchen Gebiet ſeit 1892 eine Schonzeit! Die Ziffern 
zeigen, wieviel das hilft. Schon geht die Zahl der herrlichen Vögel auf Aru reißend zurück, 
nicht minder in manchen Teilen von Neuguinea. Die Frauen allein ſind imſtande, der Vogel— 
vernichtung Einhalt zu tun, indem ſie ſich der abſcheulichen, von Federhändlern und Mo— 
diſtinnen natürlich ſtark begünſtigten Mode, auf dem Hut eine Paradiesvogelleiche ſpazieren 
zu tragen, nicht länger unterwerfen. 

Die Hauptgattung der ganzen Familie iſt die der etwa zehn Arten und mehrere Unter— 
arten zählenden Paradiesraben (Paradisea I.), gekennzeichnet durch wenig gebogenen, 
den Kopf an Länge etwas übertreffenden Schnabel, kurzen Schwanz, deſſen mittelſtes Federn— 
paar jedoch bei alten Männchen enorm verlängert und entweder äußerſt ſchmal oder ſogar 
völlig fahnenlos iſt, vor allem aber durch die mächtigen, von den Bruſtſeiten der alten Männ— 
chen ausgehenden Büſche weitſtrahliger, locker herabwallender Schmudfedern. 

Die größte der Arten iſt der Große Paradiesvogel oder Göttervogel, den Linné, 
um die alte Sage zu verewigen, den „Fußloſen“ nannte, Paradisea apoda JL. Dieſer iſt etwas 
größer als unſere Dohle; ſeine Länge beträgt 95 —100 em, der Schmuckfederbuſch wird 55 
bis 56 em lang. Oberkopf und Hinterhals find dunkelgelb, Stirn, Kopfſeiten und Kehle tief 
goldgrün, die übrigen Teile ſowie Flügel und Schwanz dunkel zimtbraun, welche Färbung 
in der Kropfgegend bis zu Schwarzbraun dunkelt, die langen Büſchelfedern der Bruſtſeiten 
hoch orangegelb, gegen das zerſchliſſene Ende zu in Fahlweiß übergehend, die kürzeren, 
ſtarren Federn in der Mitte des Wurzelteiles der Büſchel tief kaſtanienbraunſchwarz. Die 
Iris iſt ſchwefelgelb, der Schnabel grünlich-graublau, der Fuß bräunlichrot. Das Weibchen 
hat keine verlängerten Federn, und ſeine Färbung iſt düſterer, auf der Oberſeite rotbraun, 
an der Kehle gräulichviolett, am Bauche fahlgelb. Der Göttervogel bewohnt die Aru-Inſeln, 
eine kleinere Unterart das ſüdliche Neuguinea. 

Zwei weitere prachtvolle Arten find Paradisea augustaevictoriae Cab. und Paradisea 
guilielmi Cab., beide vom Huongolf in Deutſch-Neuguinea und 1888 dem deutſchen Kaiſer— 
paare zu Ehren benannt. Die erſtere Art zeichnet ſich durch ein dickes, polſterartiges Bruſt— 
ſchild aus, das von purpurbraunem Samt zu ſein ſcheint. Die zweite iſt an den ungewöhn— 
lich weitſtrahligen und zerſchliſſenen, rein weißen Schmuckfedern leicht zu erkennen. 



544 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Baradiesvögel. 

Eine der wundervollſten Arten der Paradiesraben iſt der Blaue Paradiesvogel, 
Paradisea rudolphi Finseh (. die beigeheftete farbige Tafel). Zum Unterſchiede von feinen 
Gattungsverwandten iſt Blau die Grundfarbe ſeines Gefieders, das in lebhaftem Metall— 
glanze erſtrahlt. Beim alten Männchen ſind Stirn, Kopfſeiten, Hals und Schultern ſamt— 
ſchwarz mit gelbgrünem metalliſchen Glanze, der nach hinten verſchwindet. Der Hinterkopf 
und der Nacken ſind dunkel kirſchbraun, der Kücken grünlichblau, mit Schwarz gemiſcht. Die 
Flügel ſind oben blau. Ferner iſt ein ſchwarzes, blau und grün ſchillerndes Bruſtſchild vor— 
handen, das am Hinterrand ein deutliches, breites blaues Querband trägt. Der Bauch iſt 
glänzend ſamtſchwarz. Die Schmudfedern der Körperſeiten ſind in der Endhälfte braun, im 
Wurzelteil blau gefärbt. Die Geſamtlänge des Vogels beträgt 61—63 em. Der Blaue Para— 
diesvogel lebt in höheren Gegenden des Owen Stanley-Gebirges im ſüdöſtlichen Neuguinea. 

In ihrer Lebensweiſe dürften die genannten Arten die größte Ahnlichkeit haben. Sie 
ſind lebendige, muntere und kluge Vögel, die ſich ſo benehmen, als wenn ſie ſich ihrer Schön— 
heit und der Gefahr, die dieſe mit ſich bringt, wohl bewußt wären. Alle Reiſenden, die fie 
in ihren heimatlichen Ländern beobachteten, ſprechen ſich mit Entzücken über ſie aus. Als 
Leſſon den erſten über ſich wegfliegen ſah, war er von ſeiner Schönheit ſo hingeriſſen, daß 
er den Vogel nur mit den Augen verfolgte, ſich aber nicht entſchließen konnte, auf ihn zu feuern. 

Beſtändig in Bewegung, fliegen die Paradiesvögel von Baum zu Baum, bleiben nie 
lange auf demſelben Zweige ſtill ſitzen und verbergen ſich beim geringſten Geräuſch in die 
am dichteſten belaubten Wipfel der Bäume. Sie ſind ſchon vor Sonnenaufgang munter und 
beſchäftigt, ihre Nahrung zu ſuchen, die in Früchten und Inſekten beſteht. Abends verſammeln 
ſie ſich truppweiſe, um im Wipfel irgendeines hohen Baumes zu übernachten. Nach v. Ro— 
ſenberg ſind die Paradiesvögel, namentlich die alten Männchen, furchtſam und ſchwer zum 
Schuß zu bekommen. Ihr Geſchrei klingt heiſer, iſt aber auf weiten Abſtand zu hören und 
kann am beſten durch die Silben „wuk wuk wuk“ wiedergegeben werden, auf welche oft ein 
kratzendes Geräuſch folgt. 

Die Zeit der Paarung hängt vom Monſun ab. Auf der Oſt- und Nordküſte von Neu⸗ 
guinea fällt fie in den Monat Mai, auf der Weſtküſte und auf Miſul in den Monat Novem- 
ber; die Göttervögel von Aru paaren ſich von Mai bis Juli. Die Männchen verſammeln 
ſich um dieſe Zeit zu gewiſſen Stunden in kleinen Trupps von 10— 20 Stück, welche die Ein— 
geborenen Tanzgeſellſchaften nennen, auf gewiſſen, gewöhnlich ſehr hohen, ſperrigen und 
dünn belaubten Waldbäumen, fliegen in lebhafter Erregung von Zweig zu Zweig, ſtrecken 
die Hälſe, erheben und ſchütteln die Flügel, drehen den Schwanz hin und her, öffnen und 
ſchließen die ſeitlichen Federbüſchel und laſſen dabei ein ſonderbar quakendes Geräuſch hören, 
auf das die Weibchen herbeikommen. Nach Werton ſind auf Aru die Männchen durch die 
erbarmungsloſe Verfolgung ſo ſelten geworden, daß jetzt die Weibchen anfangen, ſich ihrer— 
ſeits um deren Gunſt zu bewerben. Soweit wir bis jetzt die Fortpflanzung der Paradies— 
vögel kennen, bauen dieſe auf Bäumen offene Neſter und legen meiſt nur wenige (zwei) Eier. 

Wallace war es, der zuerſt zwei lebende Paradiesvögel nach Europa brachte. Er er— 
warb ſie für 2000 Mark. Bennett beobachtete einen gefangenen Paradiesvogel in China, 
der 9 Jahre im Käfig verlebt hatte. Auch in Europa haben ſich Paradiesvögel im beſten 
Wohlſein jahrelang gehalten. Über das Betragen von gefangenen Paradiesvögeln berichtet 
Bennett folgendes: „Der Paradiesvogel bewegt ſich in einer leichten, ſpielenden und an— 
mutigen Weiſe. Er blickt herausfordernd um ſich und bewegt ſich tänzelnd, wenn ein Beſucher 
ſeinem Käfig naht. Auf ſeinem Gefieder duldet er nicht den geringſten Schmutz, badet ſich 
täglich zweimal und breitet Flügel und Schwanz häufig aus. Namentlich am Morgen ver— 
ſucht er, ſeine volle Pracht zu entfalten; er iſt dann beſchäftigt, ſein Gefieder in Ordnung zu 
bringen. Die ſchönen Seitenfedern werden ausgebreitet und ſanft durch den Schnabel ge— 
zogen, die kurzen Flügel ſo weit wie möglich entfaltet und zitternd bewegt. Dann erhebt er 
wohl auch die prächtigen, langen Federn, die wie Flaum in der Luft zu ſchweben ſcheinen, 
über den Rüden und breitet fie ebenfalls dabei aus. Dieſes Gebaren währt einige Zeit; dann 
bewegt er ſich mit raſchen Sprüngen und Wendungen auf und nieder. Nach jeder einzelnen 
Prachtentfaltung erſcheint ihm eine Ordnung des Gefieders notwendig; er läßt ſich dieſe 
Arbeit aber nicht verdrießen, ſondern ſpreizt ſich immer und immer wieder von neuem. Oft 
ſtößt er dabei krächzende Laute aus. Die Sonnenſtrahlen ſcheinen ihm ſehr unangenehm zu 
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Paradieselſter, Astrapia nigra Gm. 2; natürlicher Größe. 

ſein, und er ſucht ſich ihnen zu entziehen, ſoviel er 
kann .. . Seine Gefangenkoſt beſteht aus gekoch— 
tem Reis, untermiſcht mit hartem Ei und Pflanzen— 
ſtoffen, ſowie aus lebenden Heuſchrecken. Tote In— 
ſekten verſchmäht er. Er weiß lebende Beute dieſer 
Art mit großer Geſchicklichkeit zu fangen, legt ſie 
auf die Sitzſtange, zerhackt ihr den Kopf, beißt die 
Springbeine ab, hält ſie mit ſeinen Krallen feſt und 
verzehrt ſie dann. Er iſt durchaus nicht gefräßig 
und genießt ſein Futter mit Ruhe und Anſtand, 
ein Neisforn um das andere.“ 

Der Königsparadiesvogel, Cieinnurus 
regius I. jtellt die einzige Art der Gattung Ciein- 

nurus Vieill. dar. Er iſt bedeutend kleiner als die 
vorhergehenden, etwa von der Größe einer kleinen 
Droſſel, und durch ſeinen ſchwachen Schnabel, die 
nur wenig verlängerten Seitenfedern ſowie die 
beiden mittleren, bis zur Spitze fahnenloſen, hier 

aber mit rundlichen, goldgrünen Fahnen beſetzten, 
ſchraubenförmig gedrehten und verſchnörkelten 
Schwanzfedern von den beſchriebenen Verwandten 

unterſchieden. Die Oberteile, Kinn und Kehle ſind prachtvoll glänzend kirſchrot, die Unterteile, 
mit Ausnahme einer über den Kropf verlaufenden, tief ſmaragdgrünen Querbinde, weiß, die an 
den Kropfſeiten entſpringenden Federbüſchel rauchbraun, ihre verbreiterten und abgeſtutzten 
Enden tief und glänzend goldgrün, die Schwingen zimtrot, die Schwanzfedern olivenbraun. 

Brehm⸗Kahle, Tierleben. III. Band. 35 
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Dieſe Art bewohnt, wie es ſcheint, ganz Neuguinea, Miſul, Salawati und die Aru-Inſeln. 
Man ſieht den allerliebſten Vogel oft nahe am Strande auf niedrigen Bäumen. Er iſt ſtets 
in Bewegung und ebenſo wie die anderen bemüht, ſeine Schönheit zu zeigen. Erregt, breitet 
er ſeinen goldgrünen Bruſtkragen fächerartig nach vorn aus. Seine Stimme, die er oft hören 
läßt, hat einige Ahnlichkeit mit dem Miauen einer jungen Katze. 

Leſſon und andere Forſcher erklären es für unmöglich, von dem Glanze der Paradies— 
elſter, Astrapia nigra Gm. (Abb. S. 545), eines Vertreters der durch faſt geraden Schnabel 
und ſehr langen, ſtark geſtuften, breit- und ſtumpffederigen Schwanz gekennzeichneten Gattung 
Astrapia Viel. durch Worte eine Vorſtellung zu geben. Das Gefieder, das je nach dem ein— 
fallenden Licht in den glühendſten und wunderbarſten Farben leuchtet, iſt auf der Oberſeite 
purpurſchwarz, mit prachtvoll metalliſchem Schiller. Die Steuerfedern ſind wie mit der Brenn— 
ſchere fein quergewellt, die beiden mittleren von herrlichem Purpurglanz. Hinter den Ohren 
entſpringen lange Büſchel ſchwarzer, zerſchliſſener Federn. Ein metallgrüner Kragen ſchmückt 
Hinterkopf und Nacken. Vom Augenwinkel läuft eine breite, feurig-kupferfarbene Binde rund 
um die ſchwarze Kehle und Vorderbruſt. Die Federn an den Bruſtſeiten ſind ſchwarz mit 
breiten, ſchuppenartigen Spitzen von leuchtend grüner Farbe. Der Reſt der Unterjeite iſt grün. 
Iris, Schnabel und Füße find ſchwarz. Die Länge beträgt etwa 80 em. Das Weibchen iſt 
vorwiegend ſchwarzbraun, an Kopf, Hals und Vorderbruſt ſchwarz. Über das Leben der 
Paradieselſter wiſſen wir nur, daß ſie Holländiſch- und vielleicht Deutſch-Neuguinea be— 
wohnt, ſich in den Gipfeln der Bäume aufhält, ſehr ſchweigſam iſt und Früchte verzehrt. 

Die einzige Art der Gattung Pteridophora A. B. Meyer iſt der bis jetzt nur im männ⸗ 
lichen Geſchlecht bekannte Wimpelträger, Pteridophora alberti A. B. Meyer, aus dem 
nordweſtlichen Neuguinea. Er iſt von allen Paradiesvogelarten, die bisher gefunden wurden, 
die ſeltſamſte, nicht ausgezeichnet durch ſeine Pracht, wohl aber durch die Beſchaffenheit der 
Schmuckfedern. Er hat deren bloß zwei, je eine an den Seiten des Kopfes. Jede Schmuck— 
feder beſteht aus einem drahtartigen, gelbbraunen langen Kiel, der an dem von Marjhall 
unterſuchten Stück des Univerſitätsmuſeums in Leipzig links 41,5, rechts 40 em mißt. An 
der Hinter- oder Innenſeite dieſes Kieles fehlt die Fahne, aber der Vorderrand iſt von der 
Wurzel bis zur Spitze, die ſich pinſelartig in einige kurze Aſtchen auflöſt, mit verſchieden 
großen Plättchen beſetzt, und zwar bei dem Leipziger Stück die rechte Feder mit 33, die linke, 
längere, mit 36. Die Plättchen glänzen wie Emaille und ſind auf der Oberſeite hellblau, in 
der Mitte milchweiß und werden nach den Rändern dunkler, am vorderen Innen- und am 
hinteren Außenwinkel faſt kornblumenblau. Ihre gleichfalls glänzende Unterfeite iſt bräun— 
lichgrau. Die Geſamtlänge des Vogels bis zum Schwanzende beträgt 21 em. 

Bei mehreren Gattungen von Paradiesvögeln, deren Männchen vor dem anderen Ge- 
ſchlechte nur ein verhältnismäßig beſcheidenes Maß körperlicher Schönheit oder gar nichts 
voraushaben, ſind, gleichſam als Erſatz, ſehr merkwürdige und komplizierte Bewerbungsinſtinkte 
aufgetreten. Dieſe Vögel bauen im Dickicht je nach Gattung und Art verſchiedene „Spielplätze“ 
und „Spiellauben“, umfangreiche Gebilde, die oft in reizender Weiſe mit bunten oder ſonſt— 
wie auffälligen Dingen geſchmückt werden und zu gar nichts anderem dienen als zum Schau— 
platz ihrer Liebesſpiele. Die eigentlichen Neſter werden in üblicher Art frei auf Bäumen erbaut. 

Eine der bekannteſten Arten iſt der Seidenlaubenvogel, Ptilonorhynchus violaceus 
Vieill., der ſich beſonders dadurch von ſeinen nächſten Verwandten unterſcheidet, daß die ſchup— 
penartige Stirnbefiederung ſich über die Schnabelbaſis fortſetzt und die Naſenlöcher bedeckt. 
Der Leib iſt gedrungen, der Schnabel kräftig, der Oberkiefer ziemlich ſtark gewölbt, der Fuß 
ziemlich hoch, dünn und kurzzehig, der Flügel lang und ſpitzig, der Schwanz mittellang, ſeicht 
ausgeſchnitten. Das wie Atlas glänzende Gefieder des alten Männchens iſt tief blauſchwarz; 
die Vorder- und Armſchwingen, Flügeldeck- und Steuerfedern ſind ſamtſchwarz, an der Spitze 
blau. Das Weibchen iſt auf der Oberſeite blaß bläulichgrün, an den Flügeln und auf dem 
Schwanze dunkel gelbbraun, auf der Unterjeite grünlichweiß, jede Feder hier mit dunkel— 
braunen Mondflecken nahe der Spitze geziert, wodurch eine ſchuppige Zeichnung entſteht. Die 
Länge beträgt etwa 28 em. 
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Gould hat uns über die Lebensweiſe des Vogels ziemlich genau unterrichtet. Deſſen 
Vaterland iſt der größte Teil des auſtraliſchen Feſtlandes, ſein Lieblingsaufenthalt das üp— 
pige, dicht beblätterte Geſtrüpp der parkähnlich beſtandenen Gebiete des Inneren wie der 
Küſtenländer. Im auſtraliſchen Frühjahre trifft man ihn paarweiſe, im Herbſte in kleinen 
Flügen, in denen die Männchen den Wachtdienſt ausüben. Die Nahrung beſteht vorzugs— 
weiſe aus Körnern und Früchten, nebenbei wohl auch aus Kerbtieren. 

Von den Lauben der Vögel erzählt Gould: „Bei Durchſtreifung der Zederngebüſche des 
Liverpoolkreiſes fand ich mehrere dieſer Lauben oder Spielplätze auf. Sie werden gewöhn— 
lich unter dem Schutze überhängender Baumzweige im einſamſten Teile des Waldes, und 

— 
—— — 

Seidenlaubenvogel, Ptilonorhynchus violaceus Heil. Yz natürlicher Größe. 

zwar ſtets auf dem Boden, angelegt. Hier wird aus dicht durchflochtenem Reiſig der Grund 
gebildet und ſeitlich aus feineren und biegſameren Reijern und Zweigen die eigentliche Laube 
gebaut. Das Material iſt ſo gerichtet, daß die Spitzen und Gabeln der Zweige ſich oben ver— 
einigen. Auf jeder Seite bleibt ein Eingang frei. Beſonderen Schmuck erhalten die Lauben 
dadurch, daß ſie mit grellfarbigen Dingen aller Art verziert werden. Man findet hier bunt— 
farbige Schwanzfedern verſchiedener Papageien, Muſchelſchalen, Schneckenhäuſer, Steinchen, 
gebleichte Knochen uſw. Die Federn werden zwiſchen die Zweige geſteckt, die Knochen und 
Muſcheln am Eingange hingelegt. Alle Eingeborenen kennen dieſe Liebhaberei der Vögel, 
glänzende Dinge wegzunehmen, und ſuchen verlorene Sachen deshalb immer zunächſt bei 
gedachten Lauben. Ich fand am Eingange einen hübſch gearbeiteten Stein von 4 em Länge 
nebſt mehreren Läppchen von blauem baumwollenen Zeug, welche die Vögel wahrſcheinlich 
in einer entfernten Niederlaſſung aufgeſammelt hatten. Die Größe der Lauben iſt ſehr 
verſchieden.“ Wie es ſcheint, werden die Lauben mehrere Jahre nacheinander gebraucht. 
Der „alte Buſchmann“ erzählt, daß die Laubenvögel in dichten Teeſträuchern und anderem 

35 
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Gebüſch unweit ihrer Lauben brüten. Auch in der Gefangenſchaft, die ſie in unſeren zoo— 
logiſchen Gärten ſehr gut vertragen, bauen die Vögel ihre Lauben. Strange, ein Liebhaber 
zu Sydney, ſchreibt an Gould: „Mein Vogelhaus enthält jetzt auch ein Paar Seidenlauben— 
vögel, von denen ich hoffte, daß ſie brüten würden, als ſie in den beiden letzten Monaten an— 
haltend beſchäftigt waren, Lauben zu bauen. Beide Geſchlechter beſorgen die Aufrichtung der 
Lauben; aber das Männchen iſt der hauptſächlichſte Baumeiſter. Es treibt zuweilen ſein 
Weibchen überall im Vogelhauſe herum; dann geht es zur Laube, hackt auf eine bunte Feder 
oder ein großes Blatt, gibt einen ſonderbaren Ton von ſich, ſträubt alle Federn und rennt 
rings um die Laube herum, in welche endlich das Weibchen eintritt.“ 

* 

Die Familie der Drongos oder Würgerſchnäpper iſt wie die vorige nahe verwandt 
mit den Raben, trägt aber anderſeits Züge, die an die Würger erinnern. Würgerartig iſt 
vor allem ihre ganze Körperform, der hakige, vor der Spitze ausgeſchnittene Schnabel, das 
Ausſehen der Eier. Den Namen „Würgerſchnäpper“ erhielten ſie, weil ſie ganz nach Art der 
Fliegenſchnäpper im Fluge Inſekten fangen. Faſt alle Arten haben ſchwarzes, oft glänzen— 
des Gefieder. Die Familie, die 73 Arten und Unterarten zählt, bewohnt ganz Afrika von 
der Sahara und Abeſſinien an ſüdwärts nebſt Madagaskar ſowie ganz Indien, Südchina 
und die malaiiſche Inſelwelt. 

Zur Hauptgattung Dierurus Vieill. gehört der über faſt ganz Afrika verbreitete Trauer— 
drongo, Dierurus afer Let. Er iſt ſtahlglänzend ſchwarz, unten etwas matter gefärbt und 
wird 26 em lang. 

Der auf Aſien beſchränkte Flaggendrongo, Dissemurus paradiseus L., unterſcheidet 
ſich von den Verwandten durch eine nach hinten gekrümmte Federhaube am Vorderkopfe und 
die nacktſchaftigen, am Ende mit einer einſeitig nach innen gerollten Fahne beſetzten äußer— 
ſten Federn des Schwanzes, die 25 em über die übrigen Steuerfedern hinausragen. Die 
Länge beträgt ohne die äußerſten Schwanzfedern 36 em. 

Die Drongos gehören zu den auffallendſten Vögeln ihrer Heimatländer. Manche Arten 
ſind ſehr häufig, andere ſeltener. In Indien mag man, laut Jerdon, hingehen, wohin man 
will: überall wird man einem dieſer Vögel begegnen. Man ſieht ſie auf dürren Zweigſpitzen 
eines hohen Baumes, auf dem Firſte eines Hauſes, auf den Telegraphenſtangen, auf niederen 
Büſchen, Hecken, Mauern und Termitenhaufen ſitzen und Umſchau halten. Nicht ſelten findet 
man einzelne auch als treue Begleiter der Herdentiere, auf deren Kücken ſie ſich ebenſo un— 
geſcheut niederlaſſen wie auf ihrer gewöhnlichen Warte. Sie ſind äußerſt lebendig, immer 
tätig, geſchwätzig, mutig ſelbſt gegen die größten Raubvögel und andere große Vögel, die 
ſie necken und mit Heftigkeit angreifen, raufluſtig aber auch untereinander. Jerdon ſah, daß 
zuweilen ihrer vier oder fünf, förmlich zu einem Knäuel geballt, auf dem Boden auf das 
heftigſte miteinander kämpften. Alle Würgerſchnäpper nähren ſich von Inſekten, und zwar 
ſind es vorzugsweiſe die Bienen und ihre Verwandten, denen ſie nachſtellen. Die großen 
Arten verzehren auch Heuſchrecken und Grillen, Waſſerjungfern, Schmetterlinge und der— 
gleichen; ſtechende Inſekten ſcheinen aber unter allen Umſtänden die liebſte Beute zu bilden. 
Gurney beobachtete, daß jeder Steppenbrand unſere Vögel aus weiter Ferne anlockt. Da 
das gefräßige Feuer, das den Grasbeſtand vernichtet, auch alle in ihm verſteckten Inſekten 
aufjagt, halten ſie, ſich vor der brennenden Linie verſammelnd, gute Ernte. Ohne Scheu vor 
den Flammen ſtürzen ſie ſich durch den dichteſten Rauch und verfolgen noch in Meterhöhe 
über den Flammen das einmal ins Auge gefaßte Inſekt. 

Alle in Indien lebenden Würgerſchnäpper ſind beliebte Käfigvögel der Eingeborenen. 
Sie gewöhnen ſich leicht an die Gefangenſchaft und an einfaches Futter, werden zahm und 
folgſam, ſingen fleißig und ergötzen durch Nachahmung der verſchiedenartigſten Vogelſtimmen, 
auch der beſten Vogelgeſänge, aufs höchſte. In unſeren Käfigen ſieht man ſie ſeltener, als 
ſie verdienen, am eheſten noch den Flaggendrongo. 

Unjer Pirol, Pfingſt-, Kirſch- und Gottesvogel, Bülow, Biereſel, Gold amſel, 
Golddroſſel uſw., Oriolus oriolus L. (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), vertritt als einzige 
europäiſche Art die im übrigen tropiſche, in etwa 70 Arten über Afrika, Aſien, die malaiiſche 
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Inſelwelt bis Auſtralien verbreitete, in Amerika aber fehlende Familie der Pirole. Deren 
Merkmale liegen in dem kräftigen, auf dem abgerundeten Firſte leicht gebogenen, mit der 
Spitze ein wenig überragenden Ober- und beinahe gleich ſtarken Unterſchnabel, freien Naſen— 
löchern, ſehr kurzläufigen Füßen, langen und ziemlich ſpitzigen Flügeln, dem mittellangen, 
zwölffederigen, gerade abgeſchnittenen Schwanze und dem dichten, meiſt prachtvoll, nach 
Geſchlecht und Alter verſchieden gefärbten Kleide. 

Anſer Pirol, der mit etwa 50 anderen Arten und Unterarten die Hauptgattung Oriolus 
I. bildet, iſt prächtig licht orange oder gummiguttgelb gefärbt; Zügel, Schultern und Flügel— 
deckfedern haben ſchwarze Färbung; die Schwungfedern ſind ſchwarz, ſchmal weiß gerandet, 
die hinteren Armſchwingen ſchmal gelblich gerandet, die Handdecken in der Endhälfte gelb, 
die Schwanzfedern ſchwarz und mit einem breiten gelben Endbande geziert. Weibchen, 
Junge und einjährige Männchen ſind oberſeits in der Hauptſache gelblichgrün, auf den 
Schwingen olivenſchwärzlich, unterſeits gräulichweiß, die Federn dunkel geſchaftet. Die Iris 
iſt karminrot, der Schnabel ſchmutzig rot, bei Weibchen und Jungen grauſchwärzlich, der Fuß 
bleigrau. Die Länge beträgt 25 em. | 

Die Heimat des Pirols iſt Europa bis zum 63. Grad nördlich und Vorder- und Mittel- 
alien bis zum Tien-Schan und Altai. Der Name Pfingſtvogel iſt inſofern paſſend gewählt, 
als der Pirol erſt gegen Pfingſten, in der erſten Hälfte des Mai, bei uns eintrifft. Er iſt ein 
Sommergaſt, der nur kurze Zeit bei uns weilt und ſchon im Auguſt wieder davonzieht. Auf 
ſeinem Winterzuge beſucht er ganz Afrika, einſchließlich Madagaskars. Seinen Aufenthalt 
nimmt er in Laubwäldern, namentlich der Ebene. Eiche und Birke ſind ſeine Wohnbäume, 
Feldgehölze aus beiden daher ſeine Lieblingsplätze. Eine einzige Eiche zwiſchen anderen 
Bäumen vermag ihn zu feſſeln, eine Eichengruppe im Park ſeine Scheu vor dem Treiben 
des Menſchen zu überwinden. 

„Er iſt“, ſagt Naumann, „ein ſcheuer, wilder und unſteter Vogel, der ſich den Augen der 
Menſchen ſtets zu entziehen ſucht, ob er gleich oft in ihrer Nähe wohnt. Er hüpft und flat- 
tert immer in den dichteſt belaubten Bäumen umher, verweilt ſelten lange in dem nämlichen 
Baume und noch weniger auf demſelben Aſte; ſeine Unruhe treibt ihn bald dahin, bald dort— 
hin. Doch nur ſelten kommt er in niedriges Geſträuch und noch ſeltener auf die Erde herab. 
Geſchieht dies, ſo hält er ſich nur ſo lange auf, als nötig iſt, ein Inſekt und dergleichen zu 
ergreifen. Ausnahmsweiſe bloß tut er dann auch einige höchſt ungeſchickte, ſchwerfällige 
Sprünge, denn er geht nie ſchrittweiſe. Er iſt ein mutiger und zänkiſcher Vogel. Wit ſeines— 
gleichen beißt und jagt er ſich beſtändig herum, zankt ſich aber auch mit anderen Vögeln, ſo 
daß es ihm, zur Begattungszeit beſonders, nie an Händeln fehlt. Er hat einen dem An— 
ſchein nach ſchweren, rauſchenden, aber dennoch ziemlich ſchnellen Flug, der, wenn es weit über 
das Freie geht, nach Art der Stare in großen, flachen Bogen oder in einer ſeichten Schlangen— 
linie fortgeſetzt wird. Über kurze Räume fliegt er in gerader Linie, bald ſchwebend, bald 
flatternd. Er fliegt gern, ſtreift weit und viel umher, und man ſieht oft, wie einer den an— 
deren viertelſtundenlang jagt und unabläſſig verfolgt.“ 

Die Lockſtimme iſt ein helles „Jäck jäck“ oder ein rauhes „Kräck“, der Angſtſchrei ein 
häßlich ſchnarrendes „Querr“ oder „Chrr“, der Ton der Zärtlichkeit ein ſanftes „Bülow“. 
Der Geſang des Männchens iſt volltönend, laut und ungemein wohlklingend. Der lateiniſche 
und deutſche Name find Klangbilder davon. Naumann gibt ihn durch „ditleo“ oder „gida— 
ditleo“ wieder; wir haben ihn als Knaben einfach mit „piripiriol“ überſetzt. Die norddeut— 
ſchen Landleute aber übertragen ihn durch „Pfingſten Bier hol'n; ausſaufen, mehr hol'n“, oder 
„Heſt du geſopen, ſo betahl och“, und ſcheinen in Anerkennung der Bedeutung dieſer Wahr— 
ſprüche an dem „Biereſel“ ein ganz abſonderliches Wohlgefallen zu haben. Neben den wohl— 
klingenden Lauten hat der Pirol noch einen ſchwatzenden, ſchnalzenden, wie hinrieſelnden 
Geſang, den er jedoch, wie Hartert glaubt, nicht immer und nicht regelmäßig hören läßt. 
Der Pirol gehört zu unſeren fleißigſten Sängern, und ein einziges Pirolmännchen iſt fähig, 
einen ganzen Park zu beleben. 

Wenige Tage nach ſeiner Ankunft beginnt der Pirol mit dem Bau ſeines kunſtvollen 
Neſtes, das ſtets in der Gabel eines ſchlanken Zweiges aufgehängt wird. Es beſteht aus 
halbtrockenen Grasblättern, Halmen, Ranken, aus Neſſelbaſt, Werg, Wolle, Birkenſchale, 
Moos, Spinnweben, Raupengeſpinſt und ähnlichen Stoffen, iſt tief napfförmig und wird 
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inwendig mit feinen Grasriſpen oder mit Wolle und Federn ausgepolſtert. In der Regel 
wählt der Pirol einen höheren Baum zur Anlage des Neſtes, doch kann es auch geſchehen, 
daß er dieſes in Manneshöhe über dem Boden aufhängt. Zunächſt werden lange Fäden 
mit Hilfe von Speichel auf den Aſt geklebt und mehrere Wale um dieſen gewickelt, bis die 
Grundlage des Baues hergeſtellt iſt; die übrigen Stoffe werden dann dazwiſchengeflochten 
und -gewebt. Beide Geſchlechter ſind in gleicher Weiſe beim Bau tätig; nur die innere Aus— 
polſterung ſcheint vom Weibchen allein beſorgt zu werden. Anfang Juni, ſehr ſelten ſchon 
Ende Mai, hat dieſes ſeine 4— 5 rein weißen, mit wenigen rötlich ſchwarzbraunen Punkten 
und Flecken gezeichneten Eier gelegt und beginnt nun eifrig zu brüten. Es läßt ſich ſchwer 
vertreiben, denn beide Geſchlechter hängen außerordentlich an der Brut. In den Mittags- 
ſtunden löſt das Männchen das brütende Weibchen ab, worauf dieſes raſch ſein Gebiet durch— 
eilt, um ſich ſo ſchnell wie möglich mit der nötigen Nahrung zu verſorgen. Nach 14 bis 
15 Tagen ſind die Jungen ausgebrütet und verlangen nun mit einem eigentümlichen „Jüddi 
jüddi“ nach Nahrung. Sie wachſen raſch heran und mauſern ſich bereits im Neſte, entfliegen 
dieſem alſo nicht in dem eigentlichen Jugendkleide. 

Inſekten der verſchiedenſten Art, namentlich aber Raupen und Schmetterlinge, und zur 
Zeit der Fruchtreife Kirſchen und Beeren, bilden die Nahrung des Pirols. Dieſer braucht 
viel und kann deshalb einzelnen Fruchtbäumen ſchädlich werden. 

Gefangene Pirole dauern nur bei beſter Pflege mehrere Jahre im Käfig aus, überſtehen 
die Mauſer ſchwer, und die Männchen erlangen danach ihre Schönheit meiſt nicht wieder, 
werden daher auch nur von ſachkundigen Liebhabern im Gebauer gehalten. 

Die Stare ſind mittelgroße Vögel mit meiſt kopflangem Schnabel, freien Naſenlöchern 
und mittelhohen, ziemlich ſtarken, vorn mit breiten Schilden, hinten mit zwei glatten Schienen 
bekleideten Füßen. Der Flügel iſt ziemlich lang und ſpitz, der zwölffederige Schwanz in der 
Regel kurz, das reichhaltige, aber harte Gefieder in der Färbung ſehr verſchieden. Das erſte 
Kleid der Jungen iſt meiſt geſtreift. Die Stare ſind für die ganze Alte Welt eine in hohem 
Grade bezeichnende, in etwa 50 Gattungen über 200 Arten und Unterarten umfaſſende Fa— 
milie der Sperlingsvögel, die nach Bowdler Sharpe in zwei ſehr ungleichgroße Unterfamilien, 
die Madenhacker und die Eigentlichen Stare, zerfällt. 

Nur zwei in einer Gattung (Buphagus Driss.) vereinigte Arten bilden die auf Afrika 
beſchränkte Unterfamilie der Madenhacker. Ihr Schnabel iſt kräftig, an der Wurzel breit 
und rundlich, auf dem Firſte etwas niedergedrückt, gegen die Spitze zu gewölbt, der Unter— 
ſchnabel hier ſtumpfwinklig vorſpringend, der Fuß ſehr kurzläufig, aber ſtämmig, langzehig 
und mit ſcharfgebogenen und ſpitzigen, ſeitlich zuſammengedrückten Krallen bewehrt, von 
denen die der Hinterzehe ſchwächer als die der Mittelzehe iſt. 

Der Rotſchnäbelige Madenhacker, Buphagus erythrorhynchus Stau., die bekanntere 
der beiden Arten dieſer Gattung, iſt oberſeits olivenbraun, unterſeits licht roſtgelblichbraun 
gefärbt; die Schwungfedern und Unterflügeldeckfedern ſind dunkelbraun. Die Iris und ein 
nackter Ring ums Auge ſind goldgelb; der Schnabel iſt lichtrot, der Fuß braun. Die Länge 
beträgt 21 em. Das Verbreitungsgebiet des Madenhackers umfaßt das öſtliche und ſüdliche 
Steppengebiet Afrikas. Hier trifft man die Vögel eifrig umherkletternd auf dem Rücken größerer 
Säugetiere an. Beſonders bei den Herden weidender Rinder, Pferde und Kamele finden ſie 
ſich ein, ſind aber auch auf wildlebenden Säugern, auf Elefanten, Nashörnern, Büffeln und 
Antilopen, geſehen worden. 

Sie machen ſich namentlich an ſolche Herdentiere heran, die wunde Stellen haben und 
deshalb die Fliegen herbeilocken. Was ſie aber vorzugsweiſe anzieht, ſind die Larven der 
verſchiedenen Biesfliegen, die ſich unter der Haut der Tiere eingebohrt haben, und die blut— 
erfüllten Zecken. Dieſe und anderes Ungeziefer leſen ſie von ihren Wirten ab und machen 
ſich dadurch nützlich; ſie öffnen aber auch kleine Geſchwüre und verharſchte Wunden, bohren 
darin herum, um wahrſcheinlich das herausfließende Blut zu ſaugen, und werden dadurch 
zu einer ſchlimmen Plage für die Tiere, können ſogar deren Tod herbeiführen und zur Ver— 
breitung anſteckender Krankheiten in der gefährlichſten Weiſe beitragen. Ein mit Maden— 
hackern bedecktes Pferd oder Kamel gewährt einen merkwürdigen Anblick. Ehrenberg ſagt 
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ſehr richtig, daß die Vögel an den Tieren herumklettern wie die Spechte an den Bäumen. 
Der Madenhacker weiß jede Stelle an dem Körper auszunutzen. Er hängt ſich unten am 
Bauche zwiſchen den Beinen an, ſteigt an dieſen kopfunterſt oder kopfoberſt herab, ſetzt ſich 
auf den Kücken, auf die Naſe, kurz, ſucht buchſtäblich den ganzen Leib ab. Fliegen und Brem— 
ſen nimmt er geſchickt vom Felle weg, Maden zieht er unter der von ihm geſpaltenen Haut 
hervor. Wild lebende Tiere warnt der Madenhacker bei Annäherung eines Menſchen durch 
lautes Geſchrei und wird dadurch zum größten Widerſacher des Jägers. 

* 

Die Unterfamilie der Eigentlichen Stare hat die Verbreitung der Familie. Bei ihren 
Angehörigen iſt der Schnabel länger, aber ſchmäler als bei den Madenhackern, der Lauf 
länger und ſtärker. Die Kralle der Hinterzehe iſt kräftiger als die der Mittelzehe. 

Die Hauptgattung Sturnus L., die ſich in über 20 Formen über Europa, Nordafrika 
und den größten Teil des aſiatiſchen Feſtlandes verbreitet, kennzeichnet ſich unter ihren Ver— 
wandten durch langen, dabei flachen und breiten, faſt geraden Schnabel, deſſen Naſenlöcher 
von der Befiederung erreicht, aber nicht überdeckt werden, vielmehr von einer hornigen Haut 
beſchützt ſind, und lange, ſpitze Flügel. 

Unfer allbekannter Star oder Strahl, die Sprehe oder Spreu, Sturnus vulgaris T. 
(Abb. S. 552), iſt je nach Alter und Jahreszeit verſchieden gefärbt und gezeichnet. Das Kleid des 
alten Männchens iſt im Frühling ſchwarz mit grünem und purpurfarbigem Schiller: eine Fär— 
bung, die auf den Flügeln und dem Schwanze der breiten grauen Ränder der Schwung- und 
Steuerfedern wegen lichter erſcheint; einzelne Federn des Rückens zeigen graugelbliche Spitzen— 
flecke. Der Schnabel iſt goldgelb, der Fuß rotbraun. Ganz verſchieden iſt die Tracht nach der 
Mauſer. Dann endigen alle Federn des Nackens und Oberrückens mit hell ſandigbraunen, 
die der Bruſt mit weißlichen Spitzen, und das ganze Gefieder erſcheint deshalb getüpfelt. 
Der Schnabel erhält zugleich eine grauſchwarze Färbung. Die Länge beträgt 21 em. Das 
kleinere Weibchen ähnelt dem Männchen, iſt aber im Frühlingskleide ſtärker gefleckt als dieſes. 

Die typiſche Form des gemeinen Stares bewohnt Europa nordwärts bis zum nördlichen 
Norwegen, ſüdlich bis zu den Pyrenäen und bis Italien und gelangt auf dem Zuge nach 
Nordafrika von Marokko bis Agypten. In Südeuropa und Nordafrika lebt die zweite, etwas 
größere Art, der Schwarzſtar oder Einfarbſtar, Sturnus unicolor Tem. (Abb. S. 552), 
deſſen matt ſchieferfarbenes, ſchwach metalliſch glänzendes Gefieder faſt ganz ungefleckt iſt. 

Der Star iſt je nach der Gegend Zug-, Strich- oder Standvogel. In England und Süd— 
europa überwintert er ſtets. Auch an manchen Orten Deutſchlands, beſonders im milderen 
Weſten, fängt er ſeit einer Reihe von Jahren an zu überwintern, namentlich wenn die Witte— 
rung nicht gar zu ſtreng iſt und ihm die Menſchen das Bleiben ermöglichen. Mit Vorliebe 
ſucht er dann die Nähe der Binnengewäſſer, in den Städten die Parke und Anlagen auf, wo 
er auf höheren Bäumen in großen Scharen übernachtet. Bei ſtarker Kälte und Futtermangel 
kommen dann freilich viele um. Sonſt iſt der Star in Deutſchland Zugvogel. Er erſcheint 
am früheſten von allen unſeren Zugvögeln und bleibt bis tief in den Spätherbſt hinein. 
Seine Reijen dehnt er höchſtens bis Nordafrika aus; in Algerien und Agypten iſt er in jedem 
Winter als regelmäßiger Gaſt zu finden. Die Hauptmaſſe bleibt bereits in Südeuropa und 
treibt ſich hier während des Winters mit allerhand anderen Vögeln, beſonders Raben 
und Droſſeln, im Lande umher. Regelmäßig ſchon vor der Schneeſchmelze kehrt er zu uns 
zurück. Der Star bevorzugt ebene Gegenden und in dieſen Auenwaldungen, läßt ſich aber 
auch in Gebieten, die er ſonſt nur auf dem Zuge berührt, feſſeln, ſobald man ihm zweck— 
entſprechende Brutkäſten herrichtet. Die Sitte, den Staren ſolche Niſtkäſten einzurichten, 
hat ſich, nach Marſhall, in Deutſchland erſt Ende des 18. Jahrhunderts eingebürgert; ſchon 
vorher übte man ſie in Rußland, und ihr Urſprung iſt möglicherweiſe in Indien zu ſuchen. 

Es gibt vielleicht keinen Vogel, der munterer, heiterer, fröhlicher wäre als der Star. 
Wenn er bei uns ankommt, iſt das Wetter in der Regel noch recht trübe: Schneeflocken wir— 
beln vom Himmel herunter, die Nahrung iſt knapp, kurz, die Heimat nimmt ihn höchſt un— 
freundlich auf. Sofort nach dem Eintreffen im Frühjahre erſcheinen die Männchen auf den 
höchſten Punkten des Dorfes oder der Stadt, auf dem Kirchturme oder auf alten Bäumen, 
und ſingen hier unter lebhaften Bewegungen der Flügel und des Schwanzes. Der Geſang 
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iſt nicht viel wert, mehr ein Geſchwätz als ein Lied, enthält auch einzelne unangenehme, 
ſchnarrende Töne, wird aber mit ſo viel Luſt und Fröhlichkeit vorgetragen, daß man ihn doch 
recht gern hört, vor allem natürlich, weil er uns das Nahen des Frühlings verkündet. Be— 
deutendes Nachahmungsvermögen trägt weſentlich dazu bei, die Ergötzlichkeit des Geſanges 
zu vermehren. Alle Laute, die in einer Gegend hörbar werden: der verſchlungene Pfiff des 
Pirols wie das Kreiſchen des Hähers, der laute Schrei des Buſſards wie das Gackern der 
Hühner, das Klappern einer Mühle oder das Knarren einer Tür oder Windfahne, der Schlag 
der Wachtel, das Lullen der Heidelerche, ganze Strophen aus dem Geſange der Schilfſänger, 

Droſſeln, des Blaukehlchens, das Zwitſchern der Schwalben und dergleichen: ſie alle werden 
mit geübtem Ohre aufgefaßt, eifrigſt gelernt und dann in der luſtigſten Weiſe wiedergegeben. 
Am frühen Morgen beginnt der Star zu ſingen, ſchweigt zeitweilig während des Tages und 
hält abends noch einen länger währenden Geſangsvortrag. 

Anfang Wärz regt ſich die Liebe. Das Männchen wendet jetzt alle Liebenswürdigkeit 
auf, um das Weibchen zu unterhalten, fliegt ihm überallhin nach und jagt ſich unter großem 
Geſchrei mit ihm herum. Die Bruthöhlung iſt mittlerweile, nicht immer ohne Kampf, bejon- 
ders gegen den Sperling, eingenommen worden und erhält jetzt eine paſſende Ausfütterung. 
In Laubwaldungen benutzt der Star, der urſprünglich Waldbewohner iſt, Baumhöhlen aller 
Art. Man beobachtete, daß er ſogar Spechten die Höhle abnahm, indem er fie mit Unter- 
ſtützung anderer Artgenoſſen immerfort beläſtigte. Auch von den Höhlen der Uferſchwalben 
ergreift er zuweilen gewaltſam Beſitz, und auf St. Kilda ſah man ihn in Felſenhöhlen niſten. 
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In Ermangelung ſolcher natürlichen Brutſtellen ſiedelt er ſich in Gebäuden an; am häufigſten 
aber bezieht er die ihm von den Wenſchen dargebotenen Brutkäſtchen: ausgehöhlte Stücke 
Baumſchaft von 50 — 60 em Höhe und 20 em Durchmeſſer, die oben und unten mit einem 
Brettchen verſchloſſen und unfern der Decke mit einer Offnung von 5 em Durchmeſſer verſehen 
wurden, oder aus Brettern zuſammengenagelte Käſten ähnlicher Geſtalt, die auf Bäumen 
aufgehängt, auf Stangen oder an Hausgiebeln befeſtigt werden. Die Unterlage des lieder— 
lichen Neſtes beſteht aus Stroh- und Grashalmen, die innere Auskleidung aus Federn von 
Gänſen, Hühnern und anderen großen Vögeln. Gegen Ende April findet man das erſte Ge— 
lege, 5— 6 längliche, matt glänzende Eier von lichtblauer Farbe, die vom Weibchen allein in 
14 Tagen ausgebrütet werden. In Süddeutſchland und anderen Gegenden mit milderem 
Klima erfolgt im Juni eine zweite Brut. 

Die Alten lieben ihre Brut und verteidigen ſie mutvoll gegen Feinde. Sobald die 
Jungen dem Ei entſchlüpft ſind, haben beide Eltern ſo viel mit Futterzutragen zu tun, daß 
dem Vater wenig Zeit zum Singen übrigbleibt; ein Stündchen aber weiß er ſich dennoch da— 
für abzuſtehlen. Deshalb ſieht man auch während dieſer Zeit gegen Abend die ehrbaren 
Familienväter zuſammenkommen und ſingend ſich unterhalten. Unter Geleit der Eltern ge— 
nügen den flügge gewordenen Jungen 3 — 4 Tage, um ſich ſelbſtändig zu machen. Sie ver- 
einigen ſich dann mit anderen Neſtlingen und bilden nunmehr ſchon ziemlich ſtarke Flüge, 
die ziellos im Lande umherſchweifen. Von jetzt an ſchlafen ſie nicht mehr an den Brutſtellen, 
ſondern entweder in Wäldern oder ſpäter im Röhricht der Gewäſſer. „Meilenweit“, ſchildert 
Lenz ſehr richtig, „ziehen ſie nach ſolchen Stellen hin und ſammeln ſich abends, von allen 
Seiten her truppweiſe anrückend. Iſt Ende Auguſt das Schilfrohr und der Rohrkolben in 
Flüſſen, Teichen, Seen hoch und ſtark genug, ſo ziehen ſie ſich nach ſolchen Stellen hin, ver— 
teilen ſich bei Tage meilenweit und ſammeln ſich abends zu Tauſenden, ja zu Hunderttauſen— 
den an, ſchwärmen ſtundenlang, bald vereint, bald geteilt, gleich Wolken umher, laſſen ſich 
abwechſelnd auf den Wieſen oder auf dem Rohre nieder und begeben ſich endlich bei ein— 
tretender Nacht ſchnurrend, zwitſchernd, pfeifend, ſingend, kreiſchend, zankend zur Ruhe, nach— 
dem ein jeder ſein Plätzchen auf einem Halme erwählt und erkämpft und durch ſeine gewichtige 
Perſon den Halm niedergebogen hat. Bricht der Halm unter der Laſt, ſo wird mit großem 
Lärme emporgeflogen und dann wieder mit Lärm ein neuer gewählt. Tritt eine allgemeine 
Störung durch einen Schuß und dergleichen ein, ſo erhebt ſich die ganze Armee toſend mit Saus 
und Braus gen Himmel und ſchwirrt dort wieder eine Zeitlang umher. Kommt das Ende des 
September heran, ſo treiben die Scharen ihr geſelliges, luſtiges Leben weiter ſo fort; aber die 
alten Paare gehen jetzt an ihre Neſter zurück, ſingen da morgens und abends, als wäre gar kein 
Winter vor der Tür, verſchwinden aber aus Deutſchland und ziehen ſamt der lieben Jugend 
nach Süden, ſobald die erſten ſtarken Fröſte eintreten oder der erſte Schnee die Fluren deckt.“ 

In der Winterherberge leben die Stare wie daheim. Ich habe ſie im Januar von den 
Türmen der Domkirche zu Toledo und in Agypten von dem Kücken der Büffel herab ihr 
Lied vortragen hören. König ſah ſie in Tunis in Schwärmen von Tauſenden und Aber— 
tauſenden, die mit donnerähnlichem Geräuſche flogen. Die Araber fangen die Stare maſſen— 
haft und bringen ſie körbeweiſe auf den Markt. Unter dem verlockenden Titel „Krammets— 
vögel“ werden ſie den Gäſten in den Hotels vorgeſetzt. 

Der Star richtet zwar in Weinbergen erheblichen, in Kirſchpflanzungen und Gemüſe— 
gärten dann und wann merklichen Schaden an, verurſacht auch, wo er maſſenhaft in Rohr— 
beſtänden nächtigt, durch Niederbrechen der Halme beträchtliche Verluſte. Er iſt aber im 
übrigen als Vertilger von Inſekten, Würmern und Schnecken ſo außerordentlich nützlich, daß 
man ihn als den beſten Freund des Landwirts bezeichnen darf. Ein nahrungſuchender Star 
iſt eine allerliebſte Erſcheinung. Geſchäftig läuft er auf dem Boden dahin, ruhelos wendet 
er ſich bald nach dieſer, bald nach jener Seite, ſorgſam durchſpäht er jede Vertiefung, jede 
Ritze, jeden Grasbuſch. Dabei wird der Schnabel mit jo viel Geſchick und in jo vielſeitiger 
Weiſe gebraucht, daß man ſeine wahre Freude haben muß an dem Künſtler, der ein ſo ein— 
faches Werkzeug ſo mannigfach zu benutzen weiß. 

Unjere größeren Falkenarten, ebenſo Krähen, Elſtern und Häher, auch Edelmarder, 
Wieſel, Eichhorn und Siebenſchläfer ſind ſchlimme Feinde der Stare. Doch gleicht die ſtarke 
Vermehrung des Vogels alle etwa erlittenen Verluſte bald wieder aus, und auch ſeine 
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Klugheit mindert die Gefahren. In Gefangenſchaft hält man ihn ſeltener, als er verdient. Er 
iſt anſpruchslos wie wenige andere Vögel, äußerſt gelehrig, heiter, zu Spiel und Neckerei ge— 
geneigt, lernt Lieder nachpfeifen und Wörter nachſprechen, ſchließt ſich ſeinem Pfleger innig 
an, dauert faſt ein Menſchenalter im Käfig aus und vereinigt ſo viele treffliche Eigenſchaften 
wie kaum ein anderer Stubenvogel ähnlichen Schlages. 

Der Roſenſtar, Pastor roseus L., ijt die einzige Art der Gattung Pastor Term, die 
ſich durch kürzeren und etwas gebogenen Schnabel von der vorigen unterſcheidet. Sein Ge— 
fieder iſt auf dem Kopfe, wo es einen langen, hängenden Nackenſchopf bildet, und dem Halſe, 
vorderſeits bis zur Bruſt, hinterſeits bis zum Anfange des Mantels herab, ſchwarz, tief violett 
metalliſch ſchimmernd, auf Flügeln, Schwanz, unteren und oberen Schwanzdecken nebſt den 
Schenkeln ſchwarz, mit ſtahlgrünem Schimmer, im übrigen blaß roſenrot, der Schnabel roſen— 
rot, der äußerſt kräftige Fuß rötlichbraun. Die Länge beträgt 21—23 em. Beim Weibchen 
ſind alle Farben matter wie auch die roſenroten Teile bräunlichweiß verwaſchen. 

Der Roſenſtar gehört zu den Zigeunervögeln, weil er in manchen Jahren in gewiſſen Gegen— 
den maſſenhaft auftritt, in anderen wiederum vollſtändig fehlt, obgleich dem Anſcheine nach alle 
Bedingungen weſentlich dieſelben geblieben ſind. Als Brennpunkt ſeines Verbreitungsgebietes 
haben wir die inneraſiatiſchen Steppen anzuſehen; von ihnen aus erweitert ſich der regelmäßige 
Wohnkreis einerſeits bis Südrußland und bis in die Donautiefländer, anderſeits bis Klein— 
aſien, Syrien, nach Oſten endlich bis in die Mongolei und China. Nun aber geſchieht es, daß er 
zuweilen, in ſogenannten „Heuſchreckenjahren“, und zwar gewöhnlich im Sommer um die Brut— 
zeit, ſein Verbreitungsgebiet weit überſchreitet und ſtrahlenförmig nach verſchiedenen Seiten 
hin weiterzieht. Bei dieſer Gelegenheit erſcheint er in allen Teilen Italiens, auf der ganzen 
Balkanhalbinſel, in den Donautiefländern und in Ungarn, auch wohl in allen übrigen Kron— 
ländern Oſterreichs, ebenſo in Deutſchland, der Schweiz, in Frankreich, Holland, Belgien, Däne— 
mark, Großbritannien, ja ſelbſt auf den Färöern. Stölker hat ſich die Mühe nicht verdrießen laſſen, 
das zeitweilige Vorkommen des Roſenſtars in der Schweiz und Deutſchland zu verzeichnen, und 
als Ergebnis gewonnen, daß dieſer Zigeunervogel binnen 100 Jahren, vom Jahre 1774 bis 
1875, erwieſenermaßen 16mal in der Schweiz und 37mal in Deutſchland beobachtet worden iſt. 

Der Roſenſtar iſt ein lebendiger, anmutiger Vogel, der nickend auf dem Boden umher— 
läuft wie der Star und auch ähnlich fliegt wie dieſer; nur iſt er noch viel unruhiger als ſein 
Verwandter und durchſchwärmt täglich ein weites Gebiet. Nachts finden ſich die Vögel eben— 
falls in großen Scharen auf geeigneten Schlafplätzen zuſammen, treffen aber hier im Gegen— 
ſatz zu den Staren ſtill und geräuſchlos ein und begeben ſich ebenſo zur Ruhe. In un— 
geheueren Schwärmen vereinigen ſie ſich in der Fortpflanzungszeit auf paſſenden Brutplätzen, 
in deren Nähe das Waſſer nicht fehlen darf. 

Inſekten aller Art, beſonders große Heuſchrecken und Käfer, außerdem Beeren und Früchte 
bilden die Nahrung der Roſenſtare, der fie, zu Schwärmen vereint, gemeinſam nachgehen. 
Von Zeit zu Zeit, zumal in den Nachmittagsſtunden, ſchwärmt der ganze Flug ein Viertel— 
ſtündchen und länger in hoher Luft umher, um nach Art der Bienenfreſſer Inſekten zu fangen; 
hierauf läßt er ſich wieder auf den Boden nieder und ſucht ſo eifrig, als ob er in der Höhe 
nicht das geringſte gefunden hätte. Als Vertilger der mit Recht gefürchteten Wanderheu— 
ſchrecke erweiſen ſich die Roſenſtare ſehr nützlich; Tataren und Armenier veranſtalten bei 
ihrem Erſcheinen noch heutigestags Bittgänge, weil ſie die Vögel als Vorläufer bald nach— 
rückender Heuſchreckenſchwärme anſehen. Schon in der Zendaveſta wird ihrer als Heuſchrecken— 
feinde gedacht. Leider laſſen ſie es beim Vertilgen ſchädlicher Inſekten nicht bewenden, ſon— 
dern fallen, ſobald die Jungen groß geworden ſind, verheerend in Obſtgärten, beſonders in 
Maulbeerpflanzungen und Weinberge, ein, und in den Reisfeldern Indiens richten ſie oft jo 
arge Verwüſtungen an, daß man genötigt iſt, ihretwegen Schutzwachen aufzuſtellen. 

Im Käfig zeigt der Roſenſtar ein ziemlich langweiliges Gebaren. Beſonders unerfreu— 
lich iſt, daß in der Gefangenſchaft das ſchöne Rot ſeines Gefieders trotz der ſorgfältigſten 
Pflege bald zu einem trüben Blaßrot verbleicht. 

Die in Südaſien und auf feinen Inſeln heimiſchen Atzeln (Eulabes Cv.) kennzeichnen 
ſich durch gedrungenen Leibesbau, etwa kopflangen, dicken, auf dem Firſte ſtark gewölbten 
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Schnabel, kräftige und ziemlich kurze Füße, rundliche Flügel, kurzen, abgerundeten Schwanz, 
weiches, ſeidig glänzendes Gefieder und nackte, lebhaft gefärbte Hautſtellen und Hautlappen, 
die den Kopf zieren. 

Als Urbild gilt die Hügelatzel oder Meinate, Eulabes religiosa L. Ihre Länge be— 
trägt 26 em. Das Gefieder iſt tiefſchwarz, auf Kopf und Hals mit tief veilchenfarben, auf 
dem übrigen Kleingefieder mit metalliſch grün ſchimmernden Federenden. Die ſehr lebhaft 
hochgelb gefärbten Hautwülſte beginnen hinter jedem Auge, ziehen ſich über die Ohren da— 
hin, verdicken ſich hier und heften ſich mit einem ſchmalen Streifen an den Scheitel an. Ein 
anderer, ebenfalls nackter Fleck unter dem Auge iſt gelb gefärbt. Der Schnabel iſt orange— 
farbig, der Fuß gelb, die Iris des Auges dunkelbraun. 

Die Meinate bewohnt die bergigen und wohlbewaldeten Gegenden Südindiens und 
Ceylons. Sie iſt ein lebendiger, beweglicher Vogel, der in ſeinem Weſen und Betragen unſerem 
Star am nächſten kommt. Ihr Geſang iſt ſehr reichhaltig, wechſelvoll und anmutend, obgleich 
auch er einige unangenehme Laute hat. Die Kunſt, Töne nachzuahmen, beſitzt die Atzel in hohem 
Grade, wird deshalb oft gezähmt und, wenn ſie Außerordentliches leiſtet, ſchon in Indien teuer 
bezahlt. Sie gewöhnt ſich raſch an ihren Gebieter, fliegt frei im ganzen Hauſe umher oder aus 
und ein, ſucht ſich den größten Teil ihres Futters ſelbſt, befreundet ſich mit den Haustieren und 
ergötzt jedermann durch ihr heiteres Weſen, ihre Gelehrigkeit und ihre Nachahmungsgabe. 
Sie lernt nicht nur den Ton der menſchlichen Stimme genau wiedergeben, ſondern merkt ſich, 
wie der beſtſprechende Papagei, ganze Zeilen, lernt Lieder pfeifen, ja ſelbſt ſingen. 

Einen langen, die Flügel zumeiſt an Länge übertreffenden, immer aber ſtark geſtuften 
Schwanz haben die Schweifglanzſtare (Lamprotornis Temm.), im Vogelhandel gewöhn- 
lich „Glanz-Elſtern“ genannt. Die 7 Arten dieſer Gattung ſind über ganz Afrika verbreitet. 

Wohl die bekannteſte Art iſt der Erzglanzſtar, Lamprotornis caudatus St. Müller, 
Kopf, Kinn und Oberkehle ſind ſchwarz, goldig ſchimmernd, Oberteile und Schwungfedern 
dunkel metalliſch grün, die Oberflügeldeckfedern durch einen kleinen, matt ſamtſchwarzen Fleck 
geziert, Kehlmitte, Bürzel, Oberſchwanzdecken, Unterteile und die Steuerfedern, die durch mehr 
oder weniger hervortretende dunklere Querbinden geſchmückt ſind, dunkel purpurviolett, die 
Federn der Bruſtmitte mehr ins Kupferrote ſpielend, alle letzterwähnten Teile und das ganze 
Gefieder überhaupt herrlich glänzend. Die Iris iſt hellgelb; der Schnabel und die Füße 
ſind ſchwarz. Die Länge beträgt 50 em. 

Weſt⸗ und Nordoſtafrika ſind das Vaterland dieſes Prachtvogels. Nach Levaillant lebt 
er meiſt in großen Flügen. Die Paare oder die Flüge kommen viel auf den Boden herab 
und bewegen ſich hier ganz nach Art unſerer Elſtern; die Ahnlichkeit wird namentlich da— 
durch auffallend, daß der Erzglanzſtar ſeinen prächtigen Schwanz ganz wie die Elſter nach oben 
geſtelzt trägt. Fremdartigen Erſcheinungen gegenüber zeigt ſich der ſchöne Vogel höchſt miß— 
trauiſch, iſt auch da ſcheu, wo er den Menſchen noch nicht von feiner ſchlimmen Seite kennen 
gelernt hat. Doch nähert er ſich zuweilen den Ortſchaften: ich erinnere mich, ihn manchmal 
unmittelbar neben den letzten Strohhütten einzelner Walddörfer geſehen zu haben. Seine 
Bewegungen ſind leicht und zierlich, etwas bedächtig, aber keineswegs unkräftig. Der Geſang, 
den man außer der Wauſerzeit bis zum Überdruſſe vernimmt, iſt nichts anderes als eine un— 
endliche Wiederholung der gewöhnlichen Stimmlaute oder ein Kreiſchen, Krächzen, Rnarren 
und Quietſchen ohne Ende. Dank der Leichtigkeit, mit der gefangene Glanzſtare zu ernähren 
ſind, erhalten wir auch den Erzglanzſtar nicht ſelten lebend. Bei guter Pflege dauert er viele 
Jahre im Käfig aus, ſchreitet wohl auch zur Fortpflanzung. 

Auſtralien, Indien, die malaiiſchen Länder und Weſtafrika find die Heimat einer Fa— 
milie eigentümlich geſtalteter Vögel, die äußerlich ſowohl an die Stare wie an die Würger 
und Schwalben erinnern, und die man deshalb Schwalbenwürger oder Schwalbenſtare 
genannt hat. Die Merkmale dieſer etwa 20 Arten umfaſſenden Familie liegen in dem kräf— 
tigen Leibe, dem ziemlich kurzen, faſt kegelförmigen Schnabel, den ſehr kurzläufigen Füßen, 
die mit wohlausgebildeten, ſpitzigen Krallen bewehrt ſind, den ſehr langen Flügeln und dem 
kurzen oder mittellangen, geraden oder leicht ausgeſchnittenen Schwanze ſowie dem ziemlich 
dicht anliegenden, düſterfarbigen Gefieder. 
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Die Südaſien bewohnende Braune Holzſchwalbe, Artamus fuscus Vieill., iſt auf 
Kopf, Kinn, Kehle und Bürzel düſter aſchbraungrau, auf Mantel und Schultern dunkler, am 
Zügel ſchwarz, auf der Unterjeite matt rötlichbraun; Schwung- und Steuerfedern ſind ſchie— 
ferſchwarz, letztere am Ende weiß gerandet. Die Länge beträgt 17 em. 

Eine auſtraliſche Art iſt die Maskenholzſchwalbe, Artamus personatus Gould. Bei 
ihr iſt die Oberſeite ſchiefergrau, die Unterſeite heller, Stirn, Zügel, Kopfſeiten und Kehle 
ſchwarz. Ihre Länge beträgt 18 em. 

Die Schwalbenwürger bevorzugen waldige Gegenden bis zu 1000 m Höhe und dar— 
über und in ſolchen gewiſſe Lieblingsbäume, die ihnen zu Sammel- und Ruheplätzen dienen. 
Von hier aus erheben ſie ſich in die Luft, um Inſekten, ihrer Hauptnahrung, nachzujagen. 
Im Fluge zeigt ſich der Schwalbenwürger von ſeiner vorteilhafteſten Seite. Er ſchwebt faſt 
ohne Flügelſchlag mit ausgebreiteten Flügeln dahin und beſtimmt dabei durch einfaches 
Heben oder Senken des einen und anderen Flügels die Richtung. Bei Verfolgung eines In— 
ſektes vermag er aber auch reißend und geradeaus dahinzufliegen. Wenn ſchönes Wetter die 
Inſekten in höhere Luftſchichten gelockt hat, ſieht man die Schwalbenwürger in den zierlich— 
ſten und gefälligſten Schwenkungen in der Höhe kreiſen. Unter ſolchen Umſtänden verweilt 
der Schwarm oft lange Zeit fliegend in hoher Luft, und dann erinnern die Vögel durchaus 
an die Schwalben. Das iſt auch der Fall, wenn ſie hart über der Oberfläche eines Gewäſſers 
auf und nieder ſtreichen, hier und da ein Inſekt von den Wellen wegnehmen, Augenblicke 
lang auf paſſenden Zweigen des Ufergebüſches ausruhen und dann von neuem ihre Jagd 
beginnen. Hierbei vereinigen ſie ſich zuweilen zu ſo zahlreichen Geſellſchaften, daß das Waſ— 
ſer, wie Gould ſagt, von ihren Spiegelbildern verdunkelt wird. Auch die Stimmlaute, die 
man vernimmt, ähneln dem Lockruf der Schwalbe, ſind jedoch rauher und eintöniger. Höchſt 
ſonderbar iſt die Gewohnheit einer auſtraliſchen Art, von der Gould berichtet, ſich nach Art 
eines Bienenſchwarmes in Klumpen aufzuhängen. Einige klammern ſich an die Unterſeite 
eines dürren Zweiges, andere wieder an dieſe, und ſo geſchieht es, daß ſich zuweilen eine ſo 
große Menge aneinanderhängt, daß der ganze Klumpen den Raum eines Scheffelmaßes 
einnimmt. Ähnliches hat man übrigens an gefangenen Holzſchwalben mehrfach beobachtet. 

Gefangene Schwalbenwürger gewöhnen ſich leicht ein, dauern trefflich im Käfig aus, 
und einige Arten gelangen daher nicht gerade ſelten nach Europa. 

* 

Die Stärlinge oder Trupiale ſind mit den Staren, die ſie in Amerika gleichſam ver- 
treten, nahe verwandt. Sie ſind Vögel von Finken- bis Krähengröße, geſtreckt, aber kräftig 
gebaut, mit ſchlank kegelförmigem Schnabel, ſtarken Läufen, kräftigen und ſpitzigen Krallen, 
mittellangen Flügeln und mittellangem oder langem Schwanz ſowie ziemlich weichem, glän— 
zendem Gefieder, in dem Schwarz, Gelb und Bot vorherrſchen. 

Die Stärlinge, von denen man etwa 190 Arten und Unterarten in 33 Gattungen kennt, 
bewohnen die beiden Amerika. Alle Arten ſind geſellig, munter, beweglich, die meiſten gute, 
einige ſogar vorzügliche Sänger. Sie beleben die Waldungen, nähren ſich von kleinen Wirbel-, 
Kerb- und Weichtieren, Früchten und Sämereien und machen ſich oft verhaßt, oft wieder ſehr 
nützlich. Ihre Neſter, die häufig denen der Webervögel an Zierlichkeit nicht nachſtehen, ſie 
ſogar noch übertreffen können, werden zum Teil an Bäumen aufgehängt, meiſt in Siede— 
lungen; die Mitglieder dreier Gattungen aber bauen weder, noch brüten ſie, vertrauen viel- 
mehr ihre Eier fremder Pflege an. 

Unter den nordamerikaniſchen Arten der Familie verdient der Baltimorevogel oder 
Baltimoretrupial, Ieterus galbula L., als der bekannteſte, zuerſt erwähnt zu werden. Er 
vertritt die über 50 Arten enthaltende Gattung der Eigentlichen Trupiale (leterus Priss.), 
die beſonders durch ſchlanken, fein zugeſpitzten, geradfirſtigen Schnabel gekennzeichnet ſind 
und beutelförmige, hängende Neſter bauen. Beim Baltimorevogel ſind Kopf, Hals, Rücken, 
Flügel und die beiden mittelſten Schwanzfedern tiefſchwarz, Oberflügeldecken, Bürzel, Ober— 
ſchwanzdeckgefieder und die übrigen Unterteile feurigorange, die Schwungfedern mit weißen 
Außenſäumen geziert, die Handdecken in der Endhälfte weiß, eine breite Querbinde bildend, 
die noch nicht erwähnten Steuerfedern orange, hinter der Wurzel breit ſchwarz gebändert. 
Die Länge beträgt 19 em. 
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Das Brutgebiet des Baltimorevogels umfaßt die Oſtſtaaten Nordamerikas. Von hier 
aus wandert der Vogel im Winter bis Weſtindien, Mittelamerika, Kolumbien und Vene— 
zuela hinab. Er iſt ein Sommervogel, der mit Beginn des Frühlings paarweiſe im Lande 
eintrifft und dann ſehr bald zur Fortpflanzung ſchreitet. Sein Neſt wird, je nachdem der 
Landſtrich, in dem der Vogel wohnt, heißer oder kälter iſt, verſchieden ausgeſtattet, immer 
aber an einem ſchlanken Zweige angehängt und ſehr kunſtreich gewebt. In den ſüdlichen 
Staaten Nordamerikas beſteht es nur aus ſogenanntem „ſpaniſchen Mooſe“ und iſt ſo locker 
gebaut, daß die Luft überall hindurchdringen kann; das Innere enthält auch keine wärmen— 
den Stoffe, ja der Bau wird ſogar an der Nordſeite der Bäume angebracht. In den nörd— 
lichen Staaten hingegen wird es an Zweigen aufgehängt, die den Strahlen der Sonne aus— 
geſetzt ſind, und innen mit den wärmſten und feinſten Stoffen ausgekleidet. Der bauende 
Vogel fliegt zum Boden herab, ſucht ſich geeignetes Material, heftet es mit einem Ende an 
einen Zweig und flicht alles mit großer Kunſt durcheinander. Gelegentlich des Neſtbaues 
wird der Baltimorevogel übrigens bisweilen läſtig. Die Frauen haben dann auf das Garn 
zu achten, das ſie bleichen wollen, denn der Vogel ſchleppt alle Fäden, die er erlangen kann, 
ſeinem Neſte zu. Man hat oft Zwirnsſträhne oder Knäuel von Seidenfäden in ſeinem Neſt— 
gewebe gefunden. Die 4—6 Eier werden vom Weibchen allein bebrütet. Bevor die Jungen 
ausfliegen, hängen ſie ſich oft an die Außenſeite des Neſtes an und ſchlüpfen aus und ein 
wie junge Spechte. Hierauf folgen ſie ihren Eltern etwa 14 Tage lang und werden während 
dieſer Zeit von ihnen gefüttert und geführt. Sobald die Maulbeeren und Feigen reifen, fin— 
den ſie ſich auf den betreffenden Bäumen ein, wie ſie früher auf den Kirſch- und anderen 
Fruchtbäumen erſchienen, und können dann ziemlich bedeutende Verwüſtungen anrichten. 
Im Frühjahr hingegen nähren ſie ſich faſt ausſchließlich von Inſekten, die ſie, mit der Ge— 
wandtheit der Meiſen umherkletternd, entweder von den Zweigen und Blättern ableſen oder 
fliegend, und zwar mit großer Behendigkeit, verfolgen. 

Seiner Schönheit halber hält man den Baltimorevogel, wie zahlreiche andere Trupial— 
arten, häufig im Käfig. Der Geſang iſt zwar einfach, aber äußerſt angenehm wegen der 
Fülle, der Stärke und des Wohllautes der drei oder vier, höchſtens acht oder zehn Töne. 

Die Gattung der Reisſtärlinge (Dolichonyx 8.) vertritt als einzige Art der in Nord— 
amerika ſehr häufige und ſehr ſchädliche Paperling, Reis- oder Riedvogel, Dolichonyx 
oryzivorus L. Er beſitzt einen kurzen, ſtarken, kegelförmigen, ſeitlich zuſammengepreßten Schna— 
bel, deſſen Kieferränder ſich einbiegen; der Fuß iſt lang und kräftig, der Flügel mittellang, 
der Leib gedrungen, der Kopf groß; im mittellangen Schwanze iſt das Ende jeder Feder von 
beiden Fahnen her ſcharf zugeſpitzt; das Gefieder iſt eng anliegend und glänzend. Die Länge 
des Paperlings beträgt 18 em. Im Hochzeitskleide ſind Ober- und Vorderkopf, die ganze 
Unterjeite ſowie der Schwanz des Männchens ſchwarz; der Nacken iſt bräunlichgelb, der 
Oberrücken ſchwarz, jede Feder aber breit gelb geſäumt. Die Schultergegend und der Bürzel 
ſind weiß mit gelbem Schimmer, die Schwungfedern und Flügeldeckfedern ſchwarz, aber 
ſämtlich gelb geſäumt. Das etwas kleinere und heller gefärbte Weibchen iſt auf der Ober— 
ſeite in der Hauptſache licht gelblichbraun mit dunkleren Schaftſtrichen auf den Federn, auf 
der Unterjeite blaß graugelb. Dieſem Kleide ähnelt merkwürdigerweiſe das des Männchens 
in ſeiner Wintertracht, und auch die Jungen ſtimmen im weſentlichen damit überein; jedoch 

ſind bei ihnen alle Farben bläſſer und gräulicher. 
Die Paperlinge ſind muntere, gewandte Vögel, die das Fliegen und auch das Klettern 

im Rohr- und Halmenwalde gleich gut verſtehen. Sie leben das ganze Jahr, auch während 
der Brutzeit, geſellig. Die Neſter werden dicht nebeneinander zwiſchen Gras- und Getreide— 
halmen auf dem Boden angelegt. Über den allein brütenden Weibchen tummeln ſich dann 
die Männchen in neckendem Wettſtreite umher, wobei ſie ihre anmutig heitere Weiſe ver— 
nehmen laſſen. Wenn die Jungen erwachſen ſind, verlaſſen die Vögel ihren Standort, ſchla— 
gen ſich mit anderen ihrer Art zu großen Flügen zuſammen und ſtreifen nun im Lande auf und 
nieder. Die Vögel fliegen von Feld zu Feld, fallen in ungeheueren Schwärmen ein, freſſen 
die noch milchigen Körner des Getreides ebenſogern wie die bereits gereiften und fügen 
wegen ihrer Menge den Landleuten wirklich erheblichen Schaden zu. Jedes Gewehr wird 
jetzt gegen ſie in Bereitſchaft geſetzt; Tauſende und Hunderttauſende werden erlegt, jedoch 
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vergeblich, denn die Verwüſtungen währen demungeachtet fort. Man vertreibt die Vögel 
höchſtens von einem Felde, um ſie in das andere zu jagen. Sobald ſie ihr Werk im Norden 
vollendet haben, fallen ſie in die ſüdlichen Pflanzungen ein. So ſtreifen ſie wochenlang 
umher, bei Tage in den Feldern hauſend, nachts Rohrbeſtände zum Schlafen erwählend. 
Dann wandern ſie allmählich weiter nach Süden hinab. Schon in der erſten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wurde ein Geſetz zur Vertilgung des Paperlings erlaſſen und ein Preis 
auf ſeinen Kopf geſetzt. — Im Käfige geht er ohne weiteres an das Futter, iſt bald ebenſo 
luſtig und guter Dinge wie im Freien, klettert, turnt, ſingt nach Behagen, dauert aber nur 
dann einige Jahre aus, wenn man ihn knapp hält. 

Ein dick kegelförmiger und kurzer, aber ſehr ſpitziger Schnabel mit ſtark eingebogenem 
Schneidenrande, feine, dünnzehige Füße, ziemlich lange und ſpitzige Flügel, mittellanger 
Schwanz und weiches Gefieder kennzeichnen die von den nördlichen Vereinigten Staaten 
bis Patagonien verbreitete, aber in Weſtindien und Zentralamerika fehlende Gattung der 
Kuhſtärlinge (Molothrus Sır.). 

Die bekannteſte der zwölf Arten iſt der berühmte oder berüchtigte Kuhvogel, Molothrus 
ater Dodd. Kopf und Hals find rußbraun; das ganze übrige Gefieder iſt bräunlichſchwarz, 
auf der Bruſt bläulich, auf dem Rücken grün und blau glänzend. Die Länge beträgt 19 em. 

Der Kuhvogel iſt ebenfalls über den größten Teil Nordamerikas verbreitet und wenig— 
ſtens in einzelnen Gegenden ſehr häufig. Er lebt hauptſächlich auf ſumpfigen Strecken, hat 
aber gern Weiden in der Nähe, wo er Rindern und Pferden die Schmarotzer vom Rücken 
ablieſt. Seine Schlafplätze wählt er ſich im Gebüſch oder im Röhricht an Flußufern. Zur 
Herbſtwanderung bilden die Kuhvögel große Geſellſchaften. Duges beobachtete einmal in 
Mexiko einen Flug von etwa 12 km Länge, 6 m Breite und von vielleicht mehr als 1 m 
Höhe. Er ſchätzte die Geſamtzahl des Schwarmes auf 9—10 Willionen. 

Anjere beſondere Aufmerkſamkeit erregen die Kuhvögel durch ihr Brutſchmarotzertum. 
Wie unſer Kuckuck brüten ſie nicht ſelbſt, ſondern vertrauen ihre Eier der Pflege anderer Sing— 
vögel an. Der Kuhvogel legt im Laufe einer Brutperiode wie unſer Kuckuck mindeſtens 20 Eier, 
aber im Gegenſatz zu dieſem oft 2 oder 3 in ein Neſt. Alpin fand in Uruguay ſogar 5 Eier des 
Seidenkuhvogels in dem Neſte einer Spottdroſſel neben einem einzigen der Eigentümerin. 
Nach einer Bebrütung von rund 14 Tagen ſchlüpft der junge Vogel aus, und nun benehmen 
ſich Pflegeeltern und Pflegekind genau ſo wie beim Kuckuck. Wie letzterer lebt auch der Kuh— 
vogel in Vielehe, hält ſich aber mit anderen ſeiner Art dauernd in Geſellſchaften zuſammen. 

Wilſon erzählt folgende allerliebſte, freilich nicht ganz im Sinne moderner Tierpſychologie 
verfaßte Geſchichte. „Im Monat Juni hob ich einen jungen Kuhvogel aus dem Neſte ſeiner 
Pflegeeltern, nahm ihn mit mir nach Hauſe und ſteckte ihn mit einem Roten Kardinal in 
einen Käfig zuſammen. Der Kardinal betrachtete den neuen Ankömmling einige Minuten 
lang mit reger Neugierde, bis dieſer kläglich nach Futter ſchrie. Von dieſem Augenblicke an 
nahm ſich der Kardinal ſeiner an und fütterte ihn mit aller Emſigkeit und Zärtlichkeit einer 
liebevollen Pflegemutter. Als er fand, daß ein Heimchen, das er ſeinem Pfleglinge gebracht, 
zu groß war und von dieſem nicht verſchlungen werden konnte, zerriß er es in kleinere Stücke, 
kaute dieſe ein wenig, um ſie zu erweichen, und ſteckte ſie ihm mit der möglichſten Schonung 
und Zartheit einzeln in den Mund. Ofters betrachtete und unterſuchte er ihn mehrere Minu— 
ten lang von allen Seiten und pickte kleine Schmutzklümpchen weg, die er am Gefieder ſeines 
Lieblings bemerkte. Er lockte und ermunterte ihn zum Freſſen, ſuchte ihn überhaupt auf jede 
Weiſe ſelbſtändig zu machen. Jetzt, während ich dieſe Zeilen ſchreibe, iſt der Kuhvogel 6 Mo— 
nate alt, hat ſein vollſtändiges Gefieder erlangt und vergilt die liebevollen Dienſte ſeines 
Pflegers durch häufige Wiederholung ſeines Geſanges. Dieſer iſt allerdings nichts weniger 
als bezaubernd, verdient jedoch wegen ſeiner Sonderbarkeit erwähnt zu werden. Der Sänger 
ſpreizt ſeine Flügel aus, ſchwellt ſeinen Körper zu einer Kugelgeſtalt an, richtet jede Feder 
wie ein Truthahn auf und ſtößt, anſcheinend mit großer Anſtrengung, einige tiefe und hol— 
perige Töne aus, tritt auch dabei jedesmal mit großer Bedeutſamkeit vor den Kardinal hin, 
der ihm aufmerkſam zuzuhören ſcheint, obgleich er ein ausgezeichneter Sänger iſt und an 
dieſen gurgelnden Kehltönen gewiß nur das Wohlgefallen finden kann, das Darlegung der 
Liebe und Dankbarkeit dem Herzen bereitet.“ 
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Bei einer Anzahl von Stärlingen bildet der Schnabel an der Stirn eine breite, ab— 
gerundete Platte, weshalb man dieſe Gruppe zuſammenfaſſend die der „Stirnvögel“ nennt. 
Zu ihr gehören die größten Formen der Familie und mit die größten Singvögel überhaupt. 
Ein würdiger Vertreter der „Stirnvögel“ iſt der Schapu oder Haubenſtärling, Ostinops 
decumanus Pall., der mit ſieben anderen Arten die faſt ganz auf Südamerika beſchränkte Gat— 
tung der Krähenſtärlinge (Ostinops Cab.) bildet. Die Krähenſtärlinge find ſehr große, 
baumbewohnende Stärlinge mit mehr als kopflangem, geradem, ſpitzem Schnabel, deſſen 

ee 
= 
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Schapu, Ostinops decumanus Pall. 1½ natürlicher Größe. 

— 

Stirnſchild bis in die Höhe des vorderen Augenwinkels reicht, langen Flügeln und langem, 

geſtuftem Schwanze. Der Schapu im beſonderen hat eine Länge von 41— 46 em. Die Farbe 
des Gefieders iſt ein glänzendes Schwarz, von dem ſich das lebhafte Kaſtanienbraun von 
Bürzel und Schwanzwurzel ſowie das Zitronengelb der fünf äußeren Schwanzfederpaare 

wirkungsvoll abhebt. 
Die Schapus wohnen ausſchließlich im Walde, wo ſie geſellig nebeneinander leben. Sie 

ſind regſame Geſchöpfe und ſuchen ſich in fortwährender Tätigkeit ſowohl kleine Tiere als 
auch Beeren und Früchte zur Nahrung. Ihre Stimme zeichnet ſich durch große Biegſamkeit 
aus und befähigt ſie zur Nachahmung aller Laute, die von anderen Vögeln oder ſogar Säuge— 
tieren in ihrer Nachbarſchaft erklingen. Ihr Lockton iſt zwar rauh und etwas krächzend, aber 
ein ſonderbarer Kehllaut klingt recht angenehm. 
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Beſondere Erwähnung verdient der Neſtbau dieſer Stärlinge. „Der Schapu“, ſagt 
der Prinz von Wied, „befeſtigt ſein merkwürdiges Neſt zuweilen auf ſehr hohen, zuweilen 
auf mäßig hohen Bäumen. Es iſt beutelförmig, 13— 17 em weit, ſchmal, lang, unten 
abgerundet, oft 1— 1,5 m lang, oben an einem ziemlich ſchlanken, etwa fingerdicken Zweige 
feſtgeſchlungen und ſtark befeſtigt; hier befindet ſich auch eine längliche, gänzlich unbeſchützte 
Offnung zum Eingange. Die Geſtalt und die biegſame, dichtem Gewebe ähnliche Maſſe 
dieſes Neſtes gibt es vollkommen der Gewalt des Windes preis; es iſt deſſen Spiel, ſelbſt 
bei einer leiſen Luftbewegung. Der Vogel flicht und filzt dieſes Beutelneſt auf die künſtlichſte 
Art aus Tillandſiafäden (feine Luftwurzeln der auf Bäumen ſchmarotzenden Haar-Ananas) 
und anderen Faſern ſo feſt ineinander, daß man es nur mit Mühe zerreißen kann. Unten 
im Grunde dieſes tiefen Beutels findet man zur Unterlage der jungen Vögel Moos, dürres 
Laub und Baſt; hier liegen 1 oder 2 Eier . . . Oft findet man ein Neſt an das andere an— 
gebaut, d. h. das eine teilt ſich etwa in ſeiner Mitte und hat einen beutelförmigen Seiten— 
auswuchs, der ebenfalls eine Wohnung iſt. Auf einem Baume zeigen ſich 30, 40 und mehr 
Neſter. Beſonders gern ſcheint ſie der Vogel an dürren, trockenen Zweigen zu befeſtigen. 
Im November fand ich Neſter, die noch leer waren, in anderen Eier und junge Vögel. Ein 
ſolcher mit Neſtern beladener Baum, auf dem dieſe großen, ſchönen Vögel ſich geſchäftig ab 
und zu bewegen, bietet dem Vogelkundigen und Jäger ein höchſt anziehendes Schauſpiel dar. 
Das weit größere, ſchönere Männchen breitet ſeinen prächtigen Schwanz aus, bläht wie der 
Schwan ſeine Flügel auf, bringt den Kopf unterwärts, wobei es den Kropf aufbläſt, und 
läßt alsdann ſeinen ſonderbaren flötenartigen Kehllaut hören. Man kann die Tiere, ohne 
ſie zu verſcheuchen, ſtundenlang beobachten.“ 

Für alle „Stirnvögel“ gilt, daß ſie gern auf Bäumen niſten, die von Stechameiſen be— 
wohnt ſind, oder in unmittelbarer Nachbarſchaft der Bauten ſehr grimmiger Weſpenarten. 
So erzählt Kappler, ein holländiſcher Apotheker, ein von ihm auf einer Reiſe nach Parama— 
ribo beobachtetes Ereignis: „Unterwegs ſahen wir dem Streit einer Bande Eichhornäffchen 
und einiger Stirnvögel zu. An einem hohen Spondiasbaume (Bäume mit fleiſchigen, pflaumen— 
ähnlichen Früchten) hingen die langen, beutelförmigen Neſter der Vögel. Wahrſcheinlich 
hatten die Affchen, die arge Eierdiebe ſind, ſich derſelben bemächtigen wollen. Beide Tier— 
formen vollführten ein gewaltiges Geſchrei, und ohne Zweifel zogen die Affen den kürzeren, 
denn ſie wurden außer von den Vögeln auch von deren Bundesgenoſſen, den Marabonſen 
(Stechweſpen), verfolgt und ſchienen erheblich geſtochen worden zu ſein, denn ſie liefen wie 
toll auf den breiten Aſten des Baumes hin und nahmen gar keine Notiz von uns.“ 

Gefangene Krähenſtärlinge dauern viele Jahre aus, ſind im Käfig munter und regſam, 
würden hier wohl auch zum Niſten ſchreiten, wenn man ſie geſellſchaftsweiſe halten wollte. 
Sie duften zuweilen ſo ſtark, daß man ſie kaum im Zimmer laſſen kann. 

* 

Die etwa 75 auf 11 Gattungen verteilten Arten der Zuckervögel ſind kleine, zierliche 
Bewohner des tropiſchen Mittel- und Südamerikas einſchließlich der Inſeln: der Großen und 
Kleinen Antillen, Bahamas und Galapagosinſeln. Sie leben ebenſowohl in den geſchloſſenen 
Waldungen wie in den minder dicht ſtehenden Gebüſchen. Manche Arten gehen hoch ins 
Gebirge, jo z. B. Fraſers Berggeiſtchen, Oreomanes fraseri Sel., am Chimborazo bis über 
4000 m. Der Schnabel der Vögel zeigt wechſelnde Form und Länge: neben kurz- und dick— 
ſchnäbeligen Arten finden ſich ſolche mit langem, dünnem, gebogenem Schnabel. Bei allen 
iſt die Zunge am Ende tief zwei- oder dreiſpaltig oder gar pinſelförmig aufgelöſt, was ihnen 
die Aufnahme von Blütenhonig und der darin befindlichen kleinen Inſekten ermöglicht. Dies 
iſt eine ähnliche Geſtaltung der Zunge, wie wir ſie bei den Kolibris (S. 411) und bei den 
Pinſelzünglern unter den Papageien (S. 319) kennen gelernt haben, und die jedenfalls als 
gleichgerichtete Anpaſſung an dieſelbe Ernährungsweiſe bei dieſen verwandtſchaftlich weit aus— 
einanderſtehenden Vögeln aufzufaſſen iſt. 

Alle Zuckervögel ſind muntere, lebhafte, allerliebſte Geſchöpfe, die in ihrem Weſen und in 
ihrer Lebensart die größte Ahnlichkeit mit unſeren Sängern zeigen. Sie halten ſich beſonders 
in den höheren Zweigen der Waldbäume auf, fliegen hier von Aſt zu Aſt, hängen ſich auch wohl 
wie die Meiſen an die Zweige und verfolgen Inſekten, gehen aber auch dem Blütenhonig und 
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den Früchten nach. Man hat in ihrem Magen mehr Früchte als Inſekten, namentlich ſchöne 
rote Samenkörner und Beeren, gefunden; die Vögel kommen zur Zeit der Reife in die Gärten 
und nähern ſich den menſchlichen Wohnungen, ganz ſo wie die Sänger und Finken bei uns. 

Die artenreiche, durch mittellangen, ſehr ſpitzen, gebogenen Schnabel, mittellange Flügel 
und kurzen, gerundeten, breitfederigen Schwanz gekennzeichnete Hauptgattung Coereba Vieill. 
bewohnt das tropiſche Amerika, beſonders aber Weſtindien, wo ſie faſt auf jeder Inſel durch 
eine beſondere Art vertreten iſt. 

Der Pitpit, Coereba flaveola L., iſt auf der Oberſeite ſchwarz, an der Kehle grau— 
ſchwarz, auf der Anterſeite und auf dem Bürzel ſchön gelb; ein Augenbrauenſtreifen, die 
Vorderſäume der Handſchwingen, die Schwanzſpitze und die äußerſten Schwanzfedern ſind 
weiß. Die Länge beträgt 10 em. 

Der Pitpit bewohnt die Inſel Jamaica. Hier ſieht man ihn, laut Goſſe, nicht ſelten in Ge— 
ſellſchaft der Kolibris, da er dieſelben Blüten und dieſe zu demſelben Zwecke beſucht wie ſie. 
Er ſchwebt aber nicht vor den Blumen, ſondern ſetzt ſich auf den Baum und unterſucht emſig, 
von Zweig zu Zweig weiterhüpfend, das Innere der Blüten, und zwar in allen Stellungen, 
oft mit dem Kücken nach unten gekehrt, um mit ſeinem gekrümmten Schnabel und mit dem 
Pinſel ſeiner Zunge alle Teile der Blüten nach kleinen Inſekten zu durchſtöbern. Nach Lewis 
Bonhote durchlöchert der Bahama-Zuckervogel, Coereba bahamensis Rehb., unten die 
Kelche der Hibiscus-Blüten (ſtrauchartiges Malvengewächs), um zu ihrem Honig und den 
dieſen aufſuchenden Inſekten zu gelangen, iſt alſo ein Blütenräuber wie manche Inſekten. Über- 
raſchend zutraulich, kommt der Pitpit oft in die Blütenſträucher der Pflanzungen und Gärten 
Jamaicas. „Das Neſt des Pitpit“, ſchreibt Goſſe, „findet ſich gewöhnlich im niederen Gebüſch, 
nahe bei den Neſtern der Papierweſpen, die von den Zweigen herabhängen. Auch verwandte 
Vögel ſollen Zuneigung zu dieſer Nachbarſchaft zeigen: ſie glauben ſich ohne Zweifel durch 
die Nähe dieſer gefürchteten Inſekten geſichert und verteidigt.“ Wir erinnern hier an das, 
was über den Neſtbau des Schapus (S. 560) geſagt wurde. 

* 

Einige Hundert amerikaniſcher Vögel von der Größe unſeres Sperlings und darüber, mit 
kegelförmigem, auf dem Firſte ſanft gebogenem Schnabel, kurzläufigen, ſchlankzehigen Füßen 
und mittellangem Flügel und Schwanz werden in der Familie der Tangaren vereinigt. 
Das Gefieder iſt ziemlich derb, meiſt bunt und brennend gefärbt, in Blau, Grün, Rot mit 
Schwarz und Weiß gemiſcht, wenn auch dieſe Färbung in der Regel nur dem Männchen 
zukommt, während das Weibchen ein matteres, unſcheinbareres Federkleid trägt. 

Der Umfang der Familie iſt ſchwankend, da fie einerſeits in die Familie der Zucker— 
vögel, anderſeits in die ſpäter zu betrachtenden Familien der Finken und Waldſänger über— 
geht. Faßt man ihre Grenzen ſo, wie der beſte Kenner der Tangaren, Graf Berlepſch, ſie 
1912 gezogen hat, ſo würden 555 Arten und Anterarten hierher zu rechnen ſein. 

Die Tangaren bewohnen mit wenigen Ausnahmen Zentral- und Südamerika mit Weſt— 
indien. Sie ſind vorzugsweiſe Waldbewohner, fallen aber auch verheerend in die Pflanzungen 
ein, um Beeren und weiche, ſüße Früchte, ihre Hauptnahrung, zu naſchen. Ihre Farbenpracht 
iſt das einzige, was ſie anziehend macht, und weswegen man ſie gern im Käfig hält; denn 
im übrigen ſind ſie ſtille und langweilige Geſchöpfe. Sie bauen offene Neſter im Gebüſch 
und legen bunte Eier. Man unterſcheidet zwei Unterfamilien, die der Tangaren im engeren 
Sinne und die der Organiſten. 

Den Tangaren im engeren Sinne iſt die Gabe des Geſanges faſt völlig verſagt, und 
ſie ſind höchſtens imſtande, einige wenige, kaum zuſammenhängende Töne hervorzubringen. 
Nur die Männchen einzelner Arten ſollen ein leiſes, unbedeutendes Liedchen hören laſſen. 

Die Scharlachtangara oder der Sommerrotvogel der Amerikaner, Piranga rubra 
I., iſt die bekannteſte Art der Gattung Piranga Vieill., bei der der Oberſchnabel in der Mitte 
ſeiner Länge einen mehr oder minder deutlichen Zahn zu tragen pflegt. Die Länge beträgt 
17 em. Das Gefieder des erwachſenen Männchens iſt auf der Unterjeite brennend rot, auf 
der Oberſeite düſterer purpur-roſenrot; die braunen Schwung- und Steuerfedern haben rote 
Außen- und bräunlichweiße Innenſäume. Das erwachſene Weibchen iſt oberſeits olivengrün, 
auf der Unterſeite gelb. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 36 
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Die Scharlachtangara bewohnt als regelmäßiger Brutvogel die öſtlichen Vereinigten 
Staaten und zieht im Winter ſüdwärts bis Oſtperu und Britiſch-Guayana. Den Namen 
Sommerrotvogel hat er davon, daß ſein Aufenthalt in den Vereinigten Staaten nur etwa vier 
Monate währt, von Mitte Mai bis Mitte September. Die ſchönen Vögel bewohnen die 
großartigen Wälder ihrer Heimat und leben hier ſtill und zurückgezogen, meiſt paarweiſe. 
Gewöhnlich ſieht man fie hoch oben auf den Spitzen der Bäume. „Als wir im Frühjahre“, er— 
zählt der Prinz von Wied, „den Miſſouri wieder hinabreiſten und im Monat Mai die großen 
geſchloſſenen Waldungen des unteren Stromgebietes erreichten, durchſtreiften wir jene hohen 
und wild gedrängten Forſte von mancherlei Baumarten, wo eine einſame Ruhe herrſchte 
und mancherlei fremdartige Vogelſtimmen ſich vernehmen ließen. Unter zahlreichen Vögeln 
ſahen wir häufig auf der Spitze der höchſten Bäume die ſcharlachrote Tangara im hellen 
Sonnenlichte glänzen, wo ſie ſich prachtvoll gegen den blauen Himmel malte, und waren 
entzückt von dieſem Anblick.“ 

Zu der Gattung Tangara Pryiss., die nach Graf Berlepſchs Aufſtellung von 1912 nicht 
weniger als 88 Arten und Unterarten umfaßt, gehören mit die bunteſten und ſchönſten unter 
allen Vögeln. Die reizende kleine Siebenfarbtangara, Tangara paradisea Sw., von 
Cayenne und Surinam vereinigt in ihrem Kleide alle Farben des Regenbogens. Vorder— 
kopf und Kopfſeiten ſind glänzend grün, ein ſchmaler King um den Schnabelgrund, ein 
gleicher um das Auge und faſt die ganze Oberſeite ſind ſchwarz, der Unterrücken zinnoberrot, 
der Bürzel goldgelb. Die Kehle und die kleinen Deckfedern ſind ultramarinblau, der Unter— 
körper hellblau, in der Mitte ſchwarz. Die Geſamtlänge beträgt 12 em. 

Zur Unterfamilie der Organiſten gehören Vögel, die im Gegenſatz zu den vorigen über 
eine angenehme, ſehr klangvolle Stimme „mit förmlichen Oktavmodulationen“ verfügen. Sie 
haben einen einfachen oder doppelten Lockruf, ein reines, zartes, wohllautendes Pfeifen, das 
mit kurzen Pauſen häufig wiederholt wird. Höchſt eigentümlich iſt, daß der Magen dieſer Vögel 
nur häutig iſt, daß alſo der gewöhnliche Muskelmagen des Vogels hier nicht entwickelt iſt. 

Als Vertreter ſei die in Nordbraſilien und Guayana häufige Gutturama, Euphonia 
violacea L., hervorgehoben. Die Stirn und die ganze Unterſeite find dottergelb, die Oberſeite 
von der Stirn an iſt violett-ſtahlblau, auf den Flügeldeckfedern und an den Rändern der 
Schwungfedern ins Erzgrüne ſpielend; die Schwanzfedern ſind oben ſtahlblaugrün, unten 
ſchwarz. Die Länge des Vogels beträgt 10 em. 

Über die Lebensweiſe lauten die Berichte ſehr dürftig, obgleich die Gutturama viel im 
Käfig gehalten wird. Sie iſt ein niedliches, lebhaftes, bewegliches Geſchöpf, das gewandt in 
den Kronen der Bäume umherhüpft, ſchnell fliegt und oft ſeine kurze, klangvolle Lockſtimme 
vernehmen läßt. Ihre Nahrung beſteht in mancherlei Früchten; beſonders Orangen, Bananen 
und Guajaven werden von ihr gebrandſchatzt. Die Vögel freſſen am Tage ohne Unterlaß 
und, wie mich gefangene belehrt haben, mindeſtens das Doppelte, wenn nicht das Dreifache 
des eigenen Gewichtes. Da nun die kleinen Näſcher zuweilen in ſolcher Menge einfallen, daß 
ſie einzelne Fruchtbäume förmlich bedecken, können ſie in Pflanzungen erheblichen Schaden 
anrichten, werden deshalb nirgends gern geſehen, eher verfolgt, jo erfreulich ihre Regſamkeit 
und meiſenartige Gewandtheit für das Auge des Naturforſchers auch ſein mag. 

An die Familie der Tangaren ſchließt ſich innig die der Finken an, ſo innig, daß zu be— 
zweifeln iſt, ob ihre Trennung aufrecht erhalten werden kann. Die Finken ſtellen eine der 
umfangreichſten Singvogelfamilien dar. In Sharpes „Handlist“ werden nicht weniger als 
1187 Arten und Unterarten in 139 Gattungen aufgezählt. Bei den Finken iſt der Schnabel 
kegelförmig, verſchieden dick, an der Wurzel mit einem mehr oder minder deutlichen Wulſte 
umgeben, der Oberſchnabel an den Schneiden bis zum Mundwinkel eingezogen, der Unter— 
ſchnabel häufig gezähnt, der Fuß mäßig lang, meiſt kurzzehig und mit ſchwachen Nägeln be— 
wehrt, der Lauf hinten mit ungeteilten Schienen, vorn mit Schilden bekleidet, der Flügel 
verſchieden lang, der zwölffederige Schwanz immer kurz, höchſtens mittellang, das Gefieder, 
mit wenigen Ausnahmen, dicht anliegend, nach Geſchlecht und Alter in der Färbung oft 
erheblich, zuweilen aber auch gar nicht verſchieden. Soviel man weiß, kommt allen Finken 
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nur eine jährliche Mauſer zu: die Herbſtmauſer. Wenn das Frühjahrskleid von der Winter— 
tracht verſchieden iſt, ſo beruht dies nicht auf Mauſerung oder Amfärbung, ſondern lediglich 
darauf, daß die äußeren Teile der Federn abgeſtoßen oder abgefallen ſind. 

Finken bewohnen die ganze Erde, mit Ausnahme Auſtraliens und der zugehörigen Inſeln, 
und finden ſich hier unter allen Gürteln der Breite und Höhe und an allen Ortlichkeiten, auf 
einſamen Inſeln nicht minder als in volkreichen Städten, ſie hauſen in Wüſten und Wäldern, 
auf bebautem und unbebautem Lande. Viele von den nordiſchen Arten ſind Zugvögel, die in 
tropiſchen und ſubtropiſchen Gegenden lebenden ausnahmslos Standvögel; aber auch viele 
von denen, die im Sommer auf eiſigen Gefilden ihre Nahrung finden und niſten, verlaſſen 
dieſe gewöhnlich nicht, ſo ſtreng der Winter ſein möge. Die wandernden Arten ſtellen ſich 
mit der Schneeſchmelze ein und ſcheiden von der Heimat erſt, wenn der Winter dort einzieht. 

Die Finken ſind ſehr geſchickte Läufer oder richtiger Hüpfer, gute Flieger und größten— 
teils angenehme, einzelne von ihnen ſogar vortreffliche Sänger. Ihre Sinne ſind wohl— 
entwickelt, und ihre höhere Begabung iſt der der meiſten übrigen Sperlingsvögel mindeſtens 
gleich, mag auch der Volksmund von einzelnen das Gegenteil behaupten. Die meiſten ſind 
geſellig; viele leben unter ſich jedoch nur im Herbſte und Winter friedfertig zuſammen, wo— 
gegen auf den Brutplätzen erbitterter Streit nie endet. Solcher hat aber immer nur in der 
Eiferſucht ſeinen Grund, denn Futterneid, obwohl auch ihnen nicht fremd, erregt ſie nicht in 
beſonderem Grade. Sämereien der verſchiedenſten Pflanzen und im Hochſommer Inſekten 
ſind ihre Nahrung, letztere auch vorzugsweiſe die Atzung der Jungen; an beiden aber fehlt 
es ſelten, und wenn es wirklich der Fall iſt, einigt die gemeinſame Not. Faſt alle Arten bauen 
ſorgſam hergeſtellte, dickwandige, außen und innen zierlich geſtaltete, ſauber ausgekleidete, 
meiſt offene Neſter aus verſchiedenen pflanzlichen und tieriſchen Stoffen, brüten zweimal, 
einzelne auch dreimal im Jahre, legen 5—7 auf lichterem Grunde dunkler gefleckte Eier, 
ziehen demnach eine zahlreiche Nachkommenſchaft heran und gleichen ſomit die vielen Verluſte 
aus, die allerlei Raubtiere ihrem Beſtande zufügen. Auch der Menſch tritt ihnen zuweilen 
feindlich entgegen, um ſie von ſeinen Nutzpflanzen abzuwehren; im allgemeinen aber ſind ſie 
wohlgelitten, ſchaden in der Tat auch nur ausnahmsweiſe und zeitweilig, bringen dafür er— 
heblichen Nutzen und erfreuen außerdem durch ihr lebhaftes Betragen und die angenehmen 
Lieder, die ſie zum beſten geben. Ihrer Anſpruchsloſigkeit und leichten Zähmbarkeit halber 
eignen ſie ſich mehr als die meiſten Angehörigen ihrer Ordnung als Käfigvögel. Von alters 
her ſind fie Haus-und Stubengenoſſen des Menſchen, und einzelne von ihnen werden, wenigſtens 
hier und da, noch mehr als die Nachtigall geſchätzt, verehrt, ja geradezu vergöttert. Eine Art, 
der allbekannte Kanarienvogel, iſt ſogar zum förmlichen Haustier geworden, iſt als ſolches über 
die ganze Erde verbreitet und belebt durch ſeinen angenehmen Geſang das einſamſte Block— 
haus auf friſch gerodeter Waldſtelle wie das Dachſtübchen der Näherin. 

Eine Einteilung der Familie in Unterfamilien, wie „Ammern“, „Echte Finken“, „Kern— 
beißer“, die früher üblich war und in Anbetracht der europäiſchen Formen ganz natürlich 
ſcheint, läßt ſich nach Nidgway nicht durchführen. 

Die Gattung der Schneevögel oder Juncos (Junco Wagl.) bewohnt in 19 Arten und 
Unterarten den Norden Amerikas mit Einſchluß der arktiſchen Gebiete, ſüdwärts bis Zentral— 
amerika. Die Schneevögel kennzeichnen ſich durch kleinen, kegelförmigen, deutlich gekielten, 
meiſt ſchwach gebogenen Schnabel, ziemlich lange, gerundete Flügel, mittellangen, doppelt— 

gerundeten Schwanz, mäßig hohe Läufe und ſchlichtes Gefieder. 
Der Winterammerfink, der Schneevogel der Amerikaner, Junco hyemalis L, hat 

eine Länge von 15 em. Kopf und Oberteile ſind düſter ſchiefergrau, die Unterteile von der 
Bruſt an weiß, die Flügel dunkelbraun, die Schwanzfedern braunſchwarz, die beiden äußeren 
jedoch weiß. Die Jungen ſind oben und unten ſtark geſtreift. 

Die nördlichen Vereinigten Staaten bis in den arktiſchen Kreis hinauf beherbergen als 
eine der gemeinſten Arten ſeiner Familie den Winterammerfinken. Er iſt ein Bewohner des 
Nordens und der Gebirge, erſcheint als Wintervogel in den Vereinigten Staaten Ende Okto— 
ber und verläßt ſie wieder gegen Ende April. Eines ſchönen Morgens ſieht man ihn plötzlich 
in Menge da, wo man am Tage vorher keinen einzigen bemerkte. Anfänglich hält er ſich in 
kleinen Trupps von 20— 30 Stück zuſammen und treibt ſich an Waldrändern, Hecken und 
Zäunen umher; ſpäter vereinigt er ſich zu größeren Scharen und, namentlich vor Stürmen, 

36* 
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zu Flügen von Tauſenden. Solange der Boden noch ſchneefrei iſt, nährt er ſich von Gras— 
ſämereien, Beeren und Inſekten, nicht ſelten in Geſellſchaft von Baumhühnern (vgl. S. 174), 
wilden Truthühnern, auch wohl Eichhörnchen, die mit ihm demſelben Futter nachgehen. Wenn 
aber Schnee gefallen iſt und ſeine Futterplätze bedeckt ſind, erſcheint er in den Gehöften der 
Bauern, längs der öffentlichen Wege und ſchließlich auch in den Straßen der Stadt, begibt 
ſich vertrauensvoll unter den Schutz des Menſchen. Beim Beginn des Frühlings verläßt er 
Städte und Dörfer, um ſeinen Bergen oder dem heimatlichen Norden zuzufliegen. 

In ſeinen Bewegungen ähnelt der Winterammerfink unſerem Sperling. Er hüpft leicht 
über den Boden dahin, fliegt ſchnell und zeigt bei eiferſüchtigen Kämpfen mit ſeinesgleichen 
große Geſchicklichkeit. Bald nach ſeiner Ankunft in der eigentlichen Heimat ſchreitet er zur 
Fortpflanzung. Die Männchen kämpfen jetzt heftig untereinander, jagen ſich fliegend hin und 
her, breiten dabei Schwingen und Schwanz weit aus und entfalten ſo eine eigentümliche und 
überraſchende Pracht. Zu gleicher Zeit geben ſie ihren einfachen, aber angenehmen Geſang 
zum beſten, in dem einige volle, langgezogene Töne die Hauptſache ſind; Gerhardt nennt ihn 
ein Gezwitſcher, wie das junger Kanarienvögel. Die Paare ſuchen ſich ſodann einen ge— 
eigneten Niſtplatz aus, am liebſten an einer Bergwand, die dicht mit Buſchwerk beſtanden iſt, 
und bauen ſich hier, immer auf dem Boden, aus Rindenſchalen und Gras ihr Neſt, deſſen 
innere Wandung mit feinem Wooſe, Pferde- und anderen Haaren ausgekleidet wird und 
4 — 5 Eier enthält. Beide Eltern führen ihre ausgeflogenen Jungen noch längere Zeit, be— 
wachen ſie ſorgſam und warnen ſie bei Gefahr durch einen eigentümlichen Laut. Gefangene 
Winterammerfinken gelangen zuweilen in unſere Käfige. 

Die Gattung der Sporenammern (Calcarius Bechst.) enthält bloß drei Arten, die den 
höheren Norden der Alten und Neuen Welt bewohnen. Ihre Werkmale liegen in dem kleinen 
Schnabel, den kräftigen, mit flachgebogenen Krallen bewehrten Gehfüßen, deren Hinterzehe 
einen ihr an Länge mindeſtens gleichen Sporn trägt, den ſpitzigen Flügeln, dem kurzen, am 
Ende ausgeſchnittenen Schwanze und dem reichen Federkleide. Am Gaumen ſteht ein unpaarer 
knöcherner Höcker, der in eine entſprechende Vertiefung am Boden des Unterſchnabels paßt. 

Bei der Sporenammer, Calcarius lapponicus J, ſind Kopf, Kinn und Kehle ſchwarz, 
ein breiter Augen- und Schläfenſtreifen roſtweißlich, Nacken und Hinterhals, ein Feld bildend, 
zimtrot, die übrige Oberſeite roſtbraun, durch ſchwarze Schaftflecke gezeichnet, Halsſeiten und 
Unterteile weiß, letztere ſeitlich mit ſchwarzen Schaftſtreifen geziert, die auf der Bruſtſeite zu 
einem großen Fleck zuſammenfließen, die Schwanzfedern endlich ſchwarz mit weißem Endſaum. 
Die Länge beträgt 16 em. 

Die Sporenammer iſt ein Kind der Tundra, ihr Verbreitungsgebiet daher über den 
Norden beider Welten ausgedehnt. Von hier aus wandert ſie im Winter ſo weit nach Süden 
hinab, wie ſie unbedingt muß, erſcheint ſchon in Deutſchland nur ausnahmsweiſe, weiter ſüd— 
lich höchſtens als verflogener Irrling, und kehrt, ſobald ſie irgend kann, wieder in ihre rauhe 
Heimat zurück. Hier iſt ſie allerorten überaus häufig, macht auch zwiſchen der Tiefe und 
Höhe kaum einen Unterſchied, vorausgeſetzt, daß die Zwergbirke eine filzige Bodendecke bildet, 
die ſie ſehr liebt. 

Durch ihr Betragen gibt ſie ſich gewiſſermaßen als Mittelglied zwiſchen Lerche und Ammer 
zu erkennen. Als Ammer zeigt ſie ſich im Sitzen, ſei es, daß ſie auf einem Steine oder auf 
ſchwankendem Zweige ruht, als Lerche und Ammer zugleich im Laufen und Fliegen. Schrei— 
tend, nicht hüpfend, läuft ſie behende dahin, leicht und gewandt fliegt ſie, und nach Lerchen— 
art ſchwebt ſie oft lange Zeit, um zu ſingen. Ihr ſchwermütiger Lockton kann durch die Sil— 
ben „tjü tjüeb“ ungefähr wiedergegeben werden. Der Warnungsruf iſt ein ſperlingsartiges 
„Terrr errr“. Der einfache, aber angenehme Geſang beſteht aus einer einzigen Strophe, in wel— 
cher der Lockton oft wiederkehrt, und wird, ſoweit ich erfahren habe, nur im Fliegen, jedoch ſehr 
fleißig vorgetragen. Naumann vergleicht ihn nicht unrichtig mit dem Stümpern einer Feldlerche. 

Das Neſt, das man an feuchten Stellen zwiſchen den Wurzeln einer Zwergbirke, auf 
einem Hügelchen, gut verſteckt unter dickbuſchigen Pflanzen, und an ähnlichen Orten findet, 
beſteht äußerlich aus gröberen und feineren Hälmchen und iſt innerlich mit weichen Federn 
des Moorhuhnes ausgefüllt. Es enthält 5—6 Eier. Eben ausgeflogene Junge fand ich be— 
reits Mitte Juli. Um dieſe Zeit lebten die von mir beobachteten Sporenammern gewöhnlich 
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paarweiſe, aber doch auch ſchon in kleinen Geſellſchaften, vielleicht ſolcher, die bereits gebrütet 
hatten. Sie waren nirgends ſcheu, wurden es aber, ſobald ſie Verfolgung erfuhren, und ſelbſt 
in der ödeſten Tundra hatte man Mühe, nach einigen Schüſſen anzukommen; ſie erhoben ſich, 
ehe man in Schußnähe kam, flogen hoch in die Luft und wichen in großen Bogen aus. 

Die Nahrung beſteht während der Brutzeit ausſchließlich aus Inſekten, und zwar haupt— 
ſächlich aus Mücken, die alle von mir erlegten in Kropf und Magen hatten. Während des 
Winters dagegen ernährt ſich auch dieſe Ammer von Sämereien. Da ſich die Sporenammer 
im Spätherbſte gern zu den Lerchen geſellt, wird ſie oft mit dieſen und zuweilen in Menge 
gefangen, ſo namentlich in China, wo man ſie zuzeiten maſſenhaft auf die Märkte bringt. 

Der verwandten Schneeammer, Passerina nivalis L., fehlt der Gaumenhöcker der 
vorigen Gattung; die Schneide des Oberſchnabels iſt an der Wurzel ſcharf herabgebogen, 
der Anterſchnabel entſprechend geformt, der Schwanz iſt ſtark ausgeſchnitten, die Hinterkralle 
etwas kürzer und mehr gebogen als bei der Sporenammer. Die Schneeammer iſt im Sommer 
ſchneeweiß, aber auf Mantel, Schultern, Handſchwingen und den mittelſten vier Schwanz— 
federn ſchwarz, im Winter dagegen auf Ober- und Hinterkopf ſowie in der Ohrgegend roſt— 
zimtbraun, auf Schultern und Mantel ſchwarz, jede Feder am Ende zimtbraun geſäumt, 
quer über den Kropf und an den Seiten roſtgelblich. Die Länge beträgt 16 em. 

Die Heimatsländer der Schneeammer ſtimmen ungefähr mit denen der Sporenammer 
überein. Sie bewohnt vorwiegend die Hochtundra, nach Norden hin, ſoweit fie, und wenn 
auch nur für einige Wochen, ſchneefrei wird, immer aber die nächſte Nachbarſchaft des ewigen 
Schnees. Auf Island iſt ſie der gemeinſte Landvogel, und auf Spitzbergen, Nowaja Semlja 
und in Nordgrönland, ſoweit es bekannt geworden iſt, iſt ſie noch Brutvogel. Ich habe ſie 
während des Sommers in Skandinavien nur auf den höchſten Bergen des Dovrefjelds und 
im nördlichen Lappland unmittelbar unter der Schneegrenze, hier aber ſehr einzeln, in der 
Tieftundra der Samojedenhalbinſel gar nicht beobachtet. Auf den Lofoten lebt die Schnee— 
ammer in unberechenbarer Menge. Im Auguſt kommt ſie, nach Boie, von den höchſten Ber— 
gen, wo ſie brütet, in das Tiefland. Hier wird ſie maſſenhaft gefangen, um gegeſſen zu 
werden. Sie gibt einen vortrefflichen Braten, der freilich manchen Leuten zu fett iſt. Ihre 
Winterreiſe führt ſie in Europa bis Süddeutſchland, zuweilen noch weiter ſüdlich, ſogar bis 
Nordafrika. Gebirgshalden und felſige Berge ſind ihre Wohnſitze. Hier verlebt ſie ihr kurzes 
Sommerleben, hier brütet ſie. Das Neſt wird ſtets in Felsſpalten oder unter großen Steinen 
angelegt, iſt äußerlich aus Grashalmen, Moos und Bodenflechten gefügt und inwendig mit 
Federn und Daunen ausgefüttert, der Eingang, wenn tunlich, nicht größer, als daß die Alten 
bequem aus und ein ſchlüpfen können. Das Gelege beſteht aus 4—6 Eiern. Bald nach der 
Brutzeit ſchlagen ſich die Paare mit ihren Jungen in große Flüge zuſammen, die noch eine 
Zeitlang in der Heimat verweilen, dann aber ihre Winterreiſe antreten. An der Brutſtelle 
ernähren ſich die Schneeammern faſt ausſchließlich von Inſekten, zumal Mücken; während 
des Winters müſſen ſie ſich mit Sämereien begnügen. Wenige andere Vögel reiſen in ſo un— 
geheueren Geſellſchaften wie die Schneeammern. Auch Deutſchland beſuchen dieſe faſt all— 
winterlich, aber nur ſelten in ſolchen Maſſen wie den hohen Norden. In Rußland nennt 
man ſie „Schneeflocken“, und dieſer Ausdruck iſt für ſie bezeichnend, denn ſie wirbeln tat— 
ſächlich wie Schneeflocken vom Himmel hernieder und bedecken Straßen und Felder. 

Die Schneeammern ähneln in ihrem Betragen den Lerchen ebenſoſehr wie den Ammern. 
Sie laufen ganz nach Lerchenart, fliegen leicht und geſchickt, wenig flatternd und in großen 
Bogenlinien, auf der NReije in bedeutender Höhe, ſonſt gern dicht über dem Boden dahin. 
Geſellſchaften, die Nahrung ſuchen, wälzen ſich, wie Naumann ſehr bezeichnend ſagt, über die 
Erde dahin, indem nur ein Teil ſich niederläßt und die letzten über die erſteren dahinfliegen. 
Sie ſind unruhige, bewegliche Vögel, die auch während der ſtrengſten Kälte ihre Munterkeit 
nicht verlieren und ſelbſt bei entſchiedenem Mangel noch vergnügt zu ſein ſcheinen. Selten 
nur verweilen ſie an einem Orte längere Zeit, durchſtreifen vielmehr gern ein gewiſſes 
Gebiet. Bei ſtarkem Schneefall ſuchen ſie die Straßen auf und kommen ſelbſt in die Städte 
herein; ſolange ſie jedoch ihre Nahrung noch auf den Feldern finden können, wählen ſie dieſe 
zu ihrem Winteraufenthalte und treiben ſich hier während des ganzen Tages in der be— 
ſchriebenen Weiſe umher. Ihre Lockſtimme iſt ein hell pfeifendes „Fit“ und ein klingendes 
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„Zirr“, der Geſang des Männchens ein Gezwitſcher, das in manchen Teilen dem Geſange 
der Feldlerche ähnelt, ſich aber durch laute, ſcharf ſchrillende Strophen unterſcheidet. Auf 
ihren Brutplätzen ſingen ſie, indem ſie auf dem Schnee oder noch lieber auf Steinen ſitzen. 
Gefangene dauern ſelten lange im Käfig aus. 

Die über 50 Arten und Unterarten umfaſſende Gattung der Ammern (Emberiza L.) 
iſt nur in der Alten Welt vertreten, und zwar in Europa, im ganzen nördlichen und mittleren 
Aſien bis Japan, in Indien und auf dem ganzen Feſtlande von Afrika. Sie kennzeichnet ſich 
durch kegelförmigen, ziemlich kurzen, ſpitzen und harten Schnabel mit geſchweiften Schnei— 
den, an der Baſis in ſcharfem Winkel herabgezogenen Oberſchnabel, mehr oder minder 

Rohrammer, Emberiza schoeniclus L. 5 natürlicher Größe. 

ausgebildeten, meiſt aber ſehr ſtarken knöchernen Gaumenhöcker (wie bei den Sporenammern), 
ſchwächliche Füße, deren Hinterzehe mit einem kurzen, ſtark gekrümmten Nagel bewehrt iſt, 
mittellange Flügel und ziemlich langen, ausgeſchweiften Schwanz. 

Bei der Rohrammer oder dem Rohrſpatz, Emberiza schoeniclus Z., ſind im männ- 
lichen Geſchlecht Kopf, Kinn und Kehle bis zur Kropfmitte herab ſchwarz, ein Bartſtreifen, 
ein den Hals umgebendes Nackenband und die Unterteile weiß, die Seiten grau, dunkel 
längsgeſtrichelt; die ganze Oberſeite iſt vorherrſchend dunkelbraun, ihre Federn größtenteils 
roſtbraun geſäumt; der ſchwarze Schwanz iſt an den Seiten mit weißem Saum geziert. Die 
Länge beträgt 16 em. 

Das Verbreitungsgebiet umfaßt ganz Europa ſowie das nördliche und mittlere Aſien 
oſtwärts bis Kamtſchatka. Die Rohrammer herbergt ausſchließlich da, wo ſumpfige Orte mit 
hohen Waſſerpflanzen, Rohr, Schilf, Riedgras, Weidengeſtrüpp und ähnlichen Sumpf— 
gewächſen beſtanden ſind, alſo an Teichen, Flüſſen, Seeufern, in Moräſten und auf naſſen 
Wieſen. Hier brütet ſie auch. Das liederlich gebaute Neſt wird ſehr verſteckt auf dem Boden 
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kleiner Inſeln und anderer waſſerfreien Erdſtellen zwiſchen Wurzeln und Gras errichtet. Das 
Weibchen ſitzt ſehr feſt auf den 4 —6 niedlichen Eiern; ſobald man ſich dem Neſte nähert, 
kommt das Männchen ängſtlich herbeigeflogen und ſchreit kläglich. Die nach 12—14 Tagen 
ausſchlüpfenden Jungen werden in üblicher Weiſe ernährt und erzogen. 

Der Rohrſpatz, ein munterer, netter Vogel, iſt behender und gewandter als feine Ver— 
wandten, klettert geſchickt im Rohre auf und nieder und weiß ſich auf den ſchwächſten Zweigen 
oder Halmen ſitzend zu erhalten, hüpft raſch auf dem Boden dahin, fliegt ſchnell und leicht, 
obgleich zuckend, ſchwingt ſich beim Auffliegen hoch empor und ſtürzt ſich beim Niederſetzen 
plötzlich herab, tummelt ſich auch oft in ſchönen Bogen über dem Röhricht. Sein Lockton iſt 
ein helles, ziemlich gedehntes „Zie“, der Geſang, wie Naumann ſehr bezeichnend ſagt, ſtam— 
melnd: „die Rohrammer würgt die einzelnen Töne hervor“. Der Vogel ſingt ſehr fleißig. 

Während ihres Sommerlebens nährt ſich auch die Rohrammer faſt ausſchließlich von 
Inſekten, die im Rohre und am Waſſer leben; im Herbſt und Winter bilden die Samen 
von Rohr, Schilf, Binſen, Seggengras und anderen Sumpfpflanzen ihre Koſt. Mit Eintritt 
der rauhen Witterung verläßt ſie die nördlichen Gegenden und ſucht in den Rohrwäldern 
oder auf den mit höheren Gräſern und Diſteln beſtandenen Flächen Südeuropas Winter— 
herberge. Einzelne Rohrſpatzen überwintern in Deutſchland. 

Unter den übrigen deutſchen Arten der Gattung mag die ſchwerleibige Grauammer, 
Emberiza calandra L., genannt fein. Ihre Länge beträgt 19 em. Die Oberteile ſind auf 
erdbräunlichem Grunde mit ſchwarzbraunen Schaftſtrichen gezeichnet, die vom Unterſchnabel 
herab undeutliche Bartſtreifen bilden und auf der Kropfmitte zu einem größeren dunklen Fleck 
zuſammenfließen; der Zügel und ein undeutlicher Schläfenſtrich ſind fahlweiß, Backen- und 
Ohrgegend auf bräunlichem Grunde dunkel längsgeſtrichelt, unterſeits durch einen fahl— 
weißen Streifen begrenzt. 

Vom ſüdlichen Norwegen an in ganz Europa, ferner in Afrika nördlich der Sahara, in 
Agypten und im weſtlichen Aſien begegnet man der Grauammer an geeigneten Orten überall, 
zumeiſt als Stand- oder wenigſtens Strichvogel. Im Norden iſt ſie Zugvogel. Ihre Sommer— 
wohnſitze ſind weite, fruchtbare, mit Getreide bebaute Ebenen, ihre liebſten Aufenthalts— 
orte Gegenden, in denen Feld und Wieſe miteinander abwechſeln und einzelnſtehende Bäume 
und Sträucher vorhanden find. In Norddeutſchland iſt fie nirgends ſelten; in Mitteldeutjch- 
land verbreitet ſie ſich, allmählich einwandernd, mehr und mehr; in reichen Getreideebenen 
Oſterreich-Ungarns iſt ſie die häufigſte Ammerart. 

Schon der gedrungene, kräftige Leib, die kurzen Flügel und die ſchwachen Beine laſſen 
vermuten, daß die Grauammer ein ſchwerfälliger Vogel iſt. Sie hüpft am Boden in ge— 
bückter Stellung langſam umher, zuckt dazu mit dem Schwanze und fliegt mit Anſtrengung 
unter ſchnurrender Flügelbewegung in Bogenlinien, jedoch immer noch ſchnell genug, weiß 
auch mancherlei geſchickte Wendungen, die man ihr nicht zutrauen möchte, auszuführen. Der 
Geſang iſt weder angenehm noch laut, dem Geräuſche ähnlich, das ein in Bewegung geſetz— 
ter Strumpfwirkerſtuhl hervorbringt, da auf ein wiederholtes „Tick tick“ ein unnachahmliches, 
aus el under gemiſchtes Klirren folgt und das ſonderbare Tonſtück beendet. Während des 
Singens nimmt die Grauammer verſchiedene Stellungen an, ſcheinbar bemüht, mit ihren 
Gebärden dem mangelhaften Geſange möglichſt nachzuhelfen. Liebenswürdige Eigenſchaften 
zeigt ſie nicht, iſt im Gegenteil ein langweiliger Vogel, der außerdem friedfertigeren Ver— 

wandten durch Zankſucht beſchwerlich fällt. Des leckeren Bratens halber ſtellt man ihr mit 

dem Gewehre oder mit dem Strichnetze, auch wohl auf eigenen Herden nach. Für das Ge— 
bauer fängt man ſie wenig. 

Beliebter iſt die Goldammer, Emberiza eitrinella L., die auf Kopf, Hals und Unter— 
teilen ſchön hochgelb gefärbt iſt; die Kopfſeiten und der Hinterhals ſind olivengraugrün, 
Kropf, Bürzel und Oberſchwanzdecken zimtrotbraun, die unteren Körperſeiten mit dunkel— 
braunen, zimtbraun geſäumten, die oberen mit breiten ſchwarzen Schaftſtrichen gezeichnet, 
Rücken und Schultern fahl roſtbraun, Schwanz und Schwingen ſchwarzbraun, die meiſten 
Flügelfedern roſtbraun geſäumt. Die Länge beträgt 17 em. 

Nord- und Mitteleuropa find die Heimat der Goldammer. In Deutſchland fehlt fie keinem 
Gau, ſteigt auch im Gebirge bis gegen die Waldgrenze auf und darf da, wo zwiſchen Fel— 
dern, Wieſen und Obſtpflanzungen niedrige Gebüſche ſtehen, mit Sicherheit erwartet werden. 
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Während des ganzen Sommers trifft man unſere allbekannte Goldammer paarweiſe 
oder ihre Jungen in kleinen Geſellſchaften an. Die Alten gehen mit Eintritt des Frühlings 
an ihr Brutgeſchäft. Oft findet man ſchon im März das Neſt, das aus groben, halb ver— 
rotteten Pflanzenſtengeln, Grashalmen und dürrem Laube erbaut, innen aber mit Gras— 
halmen und Pferdehaaren ausgelegt iſt. Es ſteht in niederem Geſträuch, meiſt am Boden, 
manchmal aber auch bis zu 2, ausnahmsweiſe 3 m hoch zwiſchen Stämmen oder im dichten 
Gezweig und enthält ſpäteſtens Anfang April das erſte Gelege. Deſſen 4— 5 äußerſt ab- 
ändernde Eier, die auf trübweißem, bläulichweißem oder rötlichem Grunde mit dunkleren 
Flecken und Haarlinien gezeichnet und bekritzelt ſind, werden von beiden Eltern wechſelſeitig 
bebrütet, wie Männchen und Weibchen ſich auch der Sorge um die Brut gemeinſchaftlich wid— 
men. Das Paar brütet zwei-, nicht ſelten dreimal. Solange die Brutzeit währt, iſt das Männ- 
chen ſehr munter, ſingt vom früheſten Morgen bis zum ſpäten Abend ſein einfaches, lang— 
weiliges, aus 5— 6 faſt gleichen Tönen und dem um eine Oktave höheren, etwas gezogenen 
Schlußlaute beſtehendes Liedchen, das ſich das Volk in die Worte überſetzt hat: „S'is, ſ'is 
noch viel zu früh“ oder „Wie, wie hab' ich dich lieb“. Der Sänger ſitzt beim Singen auf der 
freien Spitze eines Aſtes, einer Stange oder eines Pfahles und läßt den Menſchen ſehr nahe 
an ſich herankommen, ſich und ſein Treiben daher leicht beobachten. 

Nach der Brutzeit ſammelt ſich alt und jung zu Scharen, die bald ſehr zahlreich werden, 
und ſchweift nun zunächſt in einem ziemlich kleinen Gebiete umher, vereinigt ſich wohl auch 
mit Lerchen und Finken, ſelbſt mit Wacholderdroſſeln. Nach Snell beſuchen die Goldammern 
im Herbſt die Krautfelder wegen der Raupen des Kohlweißlings, die ſie ſehr gern freſſen. 
In ſtrengen Wintern wird unſer Vogel gezwungen, ſich ſeine Nahrung von den Menſchen 
zu erbetteln, und kommt maſſenhaft, oft als gern geſehener oder wenigſtens geduldeter Gaſt 
in das Gehöft des Landmannes herein, kehrt aber im nächſten Frühjahr auf ſeinen Stand— 
ort zurück. Hier und da wird die Goldammer auf beſonderen Herden gefangen, doch hat ſie 
in dem Raubzeuge ungleich gefährlichere Feinde als in dem Menſchen. 

Berühmter als die Goldammer iſt bei Feinſchmeckern, aber weniger beim Volke, die 
Gartenammer oder der Ortolan, auch Fettammer genannt, Emberiza hortulana L. 
Ihre Länge beträgt 16 em. Kopf, Hals und Kropf find matt graugrünlich, Kinn und Kehle 
ſowie ein Streifen vom Unterſchnabel herab, der unterſeits durch einen ſchmalen dunklen Bart— 
ſtreifen begrenzt wird, gelblich, die übrigen Unterteile zimtroſtrot, die Oberteile matt roſtbraun. 

Die Gartenammer bewohnt Europa vom Polarkreis bis zum Mittelmeer, Nordweſtafrika 
und das ſüdweſtliche Aſien bis Oſtperſien und Afghaniſtan. Im Norden iſt ſie Zug-, ſonſt 
Strich- oder Standvogel. „Es verdient darauf hingewieſen zu werden“, ſagt Marſhall, „daß 
der Ortolan bisweilen verſtreut in einer Gegend als Brutvogel auftritt, um dann wieder auf 
eine Reihe von Jahren zu verſchwinden: eine Tatſache, die auch dafür ſpricht, daß der Vogel 
in unſerer Tierwelt noch ein Neuling iſt und noch nicht ſo recht feſten Fuß gefaßt hat.“ 

Leben und Betragen unterſcheiden die Gartenammer wenig von anderen Arten ihrer 
Familie. Sie bewohnt ähnliche Ortlichkeiten wie die Goldammer und beträgt ſich weſentlich 
wie dieſe, ſingt aber etwas beſſer, obſchon in ganz ähnlicher Weiſe. 

Bereits die Römer des Altertums wußten das ſchmackhafte, zarte Fleiſch der Fettammer 
zu würdigen und mäſteten ſie in beſonders dazu eingerichteten Käfigen, die nachts durch 
Lampenſchein erhellt wurden. Ebenſo ſoll man auch jetzt noch in Italien, dem ſüdlichen 
Frankreich und namentlich auf den griechiſchen Inſeln verfahren. Dort fängt man die Fett— 
ammern maſſenhaft ein, tötet ſie, nachdem ſie den nötigen Grad von Feiſtigkeit erhalten 
haben, ſiedet ſie in heißem Waſſer und verpackt ſie zu 200 und 400 Stück mit Eſſig und 
Gewürz in kleine Fäſſer, die dann verſendet werden. Feinſchmecker zahlen für ſo zubereitete 
Ortolane überall gern hohe Preiſe. 

Eine der ſchönſten ihrer Gattung iſt die Zippammer, Emberiza cia L. Kopf und 
Hals ſind aſchgrau, ein breiter Streifen über dem Auge weißlichgrau, zwei Streifen, die den 
Brauenſtreifen oberhalb und unterhalb einfaſſen, ſowie ein dritter, der ſich vom Mundwinkel 
herabzieht und ſich mit den beiden erſten am Ende durch einen ſchmalen Querſtreifen ver— 
bindet, ſchwarz, Mantel und Schultern roſtrotbraun, alle Federn dunkel geſchaftet, Bürzel, 
obere Schwanzdecken und die Unterteile zimtroſtrot, Flügel und Schwanz endlich in der Haupt— 
ſache dunkelbraun. Die Länge beträgt 16 em. 
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In Deutſchland bewohnt die Zippammer, die ſich immer weiter nordwärts ausbreitet, 
hauptſächlich das Neckar- und Rheintal, bis in die Gegend von Bingen, und ebenſo das ſüd— 
öſtliche Baden, hier auf die höheren Bergtäler, dort auf die Weinberge des rechten Rhein— 
ufers ſich beſchränkend; nicht minder ſelten kommt fie in Oſterreich vor. Sie iſt ein Gebirgs— 
vogel, der ſich am liebſten an Halden mit möglichſt zerriſſenem Geſtein aufhält. Hier treibt 
ſie ſich zwiſchen und auf den Steinen und Blöcken nach Art anderer Ammern umher. Ihr 
Auf, ein oft wiederholtes „Zippzippzipp“ und „Zei“, entſpricht ihrem Namen. 

1 Steinſperling, Petronia petronia Z. (Text S. 573), 2 Halsbandſperling, Passer hispaniolensis Temm. (Text S. 572), 
3 Feldſperling, Passer montanus L. Text S. 579), 4 Hausjperling, Passer domestieus L. (Text S. 570). % natürl. Größe. 

Das Neſt hat man am hein in den Riten und Höhlungen der Weinbergsmauern ge- 
funden. Die 4 — 5 Eier find auf grauweißlichem Grunde mit grauſchwarzen Fleckchen ge— 
zeichnet und von vielen tiefbraunen bis ſchwarzen, „irrgartenartig hin und her laufenden“ 
Haarlinien, oft gürtelartig in der Mitte des Eies, umſponnen. 

Die mehr als 50 Arten und Unterarten der in Europa, Aſien und dem afrikaniſchen 
Feſtland heimiſchen, in Amerika und Auſtralien aber eingeführten Gattung der Sperlinge 
(Passer Briss.) find kräftig gebaute, kurzleibige Finken mit mittellangem, ſtarkem, etwas 
klobigem Schnabel, ſtämmigen, durch kurze, ſchwache Nägel bewehrten Füßen, breiten Flügeln, 
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kurzem oder höchſtens mittellangem Schwanze und reichem Gefieder, deſſen Färbung bei 
den Geſchlechtern meiſt ſehr ungleich iſt. 

Die uns bekannteſte Art der Gattung iſt der Hausſperling, Hof-, Rauch-, Faul- und 
Kornſperling, Sparling, Sperk, Sparr, Sperr, Spatz, Dieb, Lüning, Leps, Haus— 
und Miſtfink uſw., Passer domesticus I. (Abb. S. 569). Vorderkopf und Scheitelmitte find 
bräunlichgrau, ein breiter, vom Auge über die Schläfen- und Halsſeiten bis in den Nacken 
ziehender Streifen und der Nacken ſelbſt kaſtanienbraun, Backen, Ohrgegend und obere Hals— 
ſeiten weiß, ein großer ſchildförmiger, Kinn, Kehle und Kropfgegend deckender Fleck ſchwarz, die 
übrigen Unterteile weiß, ſeitlich aſchgräulich, die Oberſeite iſt vorherrſchend braun, die meiſten 
Federn innen dunkler, außen rotbraun geſäumt; die oberen Flügeldecken ſind kaſtanienbraun, 
die der längſten Reihe an der Wurzel ſchwarz, am Ende weiß, wodurch eine Flügelquerbinde 
entſteht. Das Weibchen, bei dem alle Farben matter ſind, unterſcheidet ſich beſonders durch die 
hellgraue Kehlgegend von dem Männchen. Die Länge beträgt im Durchſchnitt 15 em. Junge 
Vögel ähneln den Weibchen. Nach Clark gibt es, wenigſtens in Nordamerika, mehr Weibchen 
als Männchen. Der genannte Beobachter ſchoß vom 25. März bis zum 1. Juni von einem 
bauenden Pärchen viermal das Weibchen weg, und Anfang Juni hatte das Männchen das 
fünfte. Ende April waren einmal ihrer fünf zugleich um den Hahn verſammelt, und ein anderes 
Mal machte dieſer 10 Minuten nach dem Tode eines Weibchens einem neuen den Hof. 

Der Hausſperling bewohnt in ſeiner typiſchen Form ganz Europa mit Ausnahme Ita— 
liens, wo er nur vereinzelt vorkommt und durch eine verwandte Art vertreten wird, ferner 
Sibirien ſowie die nördlichſten Teile von Tunis, Algerien und Marokko. Eine Anzahl von 
Unterarten lebt in Nordafrika und in Aſien. 

Offenbar ſtammt unſer Hausſperling aus dem Orient und iſt, dem Getreidebau folgend, 
nach Weſten und nach Norden vorgedrungen. Über ſein Auftreten im nördlichen Rußland 
ſind wir durch Middendorff unterrichtet. Vor dem Eindringen der Ruſſen gab es im nörd— 
lichen Sibirien noch keine Hausſperlinge. Im Jahre 1735 erſchienen ſie in Berjojon am Ob 
unter dem 64. und 1739 bei Naryn unter dem 59. Grad nördl. Br., bei Uimonſk im Altai 
im ſiebenten Jahre nach Anlage dieſer Niederlaſſung und nach Einführung des Getreide— 
baues. Das nächſte Dorf, von dem die Einwanderung ſtattgefunden haben konnte, war 17 
geographiſche Meilen entfernt. Die Sperlinge folgen bei ihrem Vordringen den Etappen— 
ſtraßen der Koſaken, oder beſſer dem Mijte der darauf laufenden Pferde, und haben ſich letzteren 
bis zu den Changinſkiſchen Grenzpoſten im Sajangebirge angeſchloſſen. Nordwärts ſind ſie 
bis auf die Inſel Sölowetſkoje im Weißen Meere trotz der hohen nordiſchen Lage dieſer Inſel 
vorgedrungen und brüten angeſichts des Polareiſes. Auch in Mitteleuropa haben ſich die 
Hausſperlinge immer mehr Boden erobert, haben aber noch nicht überall feſten Fuß gefaßt. 
Noch fehlen ſie vielen Fiſcherdörfern an den Küſten der Nordſee und des Atlantiſchen Ozeans 
ſowie verſchiedenen von Wäldern eingeſchloſſenen, nicht Feldbau treibenden Gebirgsortſchaften. 

„Es iſt“, bemerkt Marſhall, „eine eigene, man könnte faſt jagen rührende Erſcheinung, 
daß der Europäer in alle Länder, die er beſiedelt, heimiſche Tier- und Pflanzenformen ein— 
zuführen beſtrebt iſt. Er ſieht ſich gern umgeben von Geſtalten, mit denen er von Jugend 
auf vertraut iſt, — ſie bilden Fäden der Erinnerung, die ihn mit der Heimat verknüpfen. 
Aber gerade mit dem Sperling und mit dem Kaninchen hätte er dieſes ſentimentale Experi— 
ment nicht machen ſollen, es hat ſich in beiden Fällen bitter gerächt: auch der Sperling hat 
ihm mit höhniſchem Undank gelohnt. Und da ſteht nun der von ſeinem Gefühl verführte 
Menſch, kann Spatzen und Kaninchen, Landplagen ſeiner Töchterländer und Kolonien, nicht 
wieder los werden und zitiert: 

Herr, die Not iſt groß! 
Die ich rief, die Geiſter, 
Werd' ich nun nicht los.“ 

So ging es in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Seit 1850 ließ man dort 
viele eingeführte europäiſche oder „engliſche“ Sperlinge in zahlreichen Orten frei, um ſie einzu— 
bürgern. 1852 bildete ſich aus Mitgliedern des Brooklyn-Inſtitutes ſogar eine Kommiſſion zur 
Einführung des Hausſperlings, und es wurde zu dieſem Behufe die Summe von 200 Dollar 
bewilligt. Die Sperlinge verbreiteten ſich aber bald ſelbſtändig, und ſchon um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts erhoben verſchiedene Naturforſcher in den Vereinigten Staaten 
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ihre warnenden Stimmen, wurden aber von einflußreichen Laien niedergeſchrien. Dieſe 
ſetzten es durch, daß immer mehr von den „Wohltätern“ eingeführt und immer allgemeiner 
verbreitet wurden, ja es wurden auf ihr Betreiben drakoniſche Geſetze zum Schutz der Spatzen 
erlaſſen. Nach und nach, von wann ab, läßt ſich nicht nachweiſen, trat aber ein Amſchwung in 
der öffentlichen Meinung ein, langſamer Hand wurden die früheren Polizeibeſtimmungen 
zurückgezogen, oder man ließ ſie anderwärts in das ungeheure Meer der toten Buchſtaben ver— 
rinnen — der Staat Michigan zahlt jetzt ſogar 1 Cent für jeden eingelieferten Sperlingskopf. 

Bezeichnend für den Sperling iſt, daß er überall, wo er vorkommt, in innigſter Gemein— 
ſchaft mit dem Menſchen lebt. Er bewohnt die volksbewegte Hauptſtadt wie das einſame 
Dorf, vorausgeſetzt, daß es von Getreidefeldern umgeben iſt. Standvogel im vollſten 
Sinne des Wortes, entfernt er ſich kaum über das Weichbild der Stadt oder die Flurgrenze 
der Ortſchaft, in der er geboren wurde, beſiedelt aber ein neugegründetes Dorf oder Haus 
ſofort und unternimmt zuweilen Verſuchsreiſen nach Gegenden, die außerhalb des Verbrei— 
tungsgebietes liegen. Außerſt geſellig, trennt ſich unſer Vogel bloß während der Brutzeit in 
Paare, ohne jedoch deshalb aus dem Gemeinverbande zu ſcheiden. Oft brütet ein Paar 
dicht neben dem anderen, und die Männchen ſuchen, ſo eiferſüchtig ſie ſonſt ſind, auch wenn 
ihr Weibchen brütend auf den Eiern ſitzt, immer die Geſellſchaft von ihresgleichen auf. Die 
Jungen ſchlagen ſich ſofort nach ihrem Ausfliegen mit anderen in Trupps zuſammen, die 
bald zu Flügen anwachſen. Wenn die Alten ihr Brutgeſchäft hinter ſich haben, finden auch 
ſie ſich wieder bei dieſen Flügen ein. Solange es Getreide auf den Feldern gibt, oder über— 
haupt ſolange es draußen grün iſt, fliegen die Schwärme vom Dorfe aus einmal oder mehr— 
mals täglich nach der Flur hinaus, um dort ſich Futter zu ſuchen, kehren aber nach jedem 
Ausfluge wieder ins Dorf zurück. Hier halten ſie ihre Mittagsruhe in dichten Baumkronen 
oder noch lieber in den Hecken, und hier verſammeln ſie ſich abends unter großem Geſchrei, 
Gelärm und Gezänk, entweder auf dichtbelaubten Bäumen oder ſpäter in Scheunen, Schuppen 
und anderen Gebäuden, die ihnen Nachtherberge gewähren müſſen. 

So plump der Sperling auf den erſten Blick erſcheinen mag, ſo wohlbegabt iſt er. Er 
hüpft ſchwerfällig, immerhin jedoch noch ſchnell genug, fliegt mit Anſtrengung, unter ſchwir— 
render Bewegung ſeiner Flügel, ungern auf weite Strecken und dann in flachen Bogenlinien, 
ſonſt geradeaus, beim Niederſitzen etwas ſchwebend, ſteigt auch, ſo ſehr er erhabene Wohn— 
ſitze liebt, nur ſelten hoch. Mit feinen Inſtinkten und einer bedeutenden Lernfähigkeit aus— 
gerüſtet, erwirbt er ſich nach und nach eine „Kenntnis“ des Menſchen und ſeiner Gewohn— 
heiten, die erſtaunlich, für jeden ſchärferen Beobachter erheiternd iſt. Schon auf S. 22 und 23 
wurde darüber berichtet. Überall und unter allen Umjtänden richtet der Sperling ſein Tun 
auf das genaueſte nach dem Weſen ſeines Brotherrn: in der Stadt iſt er ein ganz anderer als 
auf dem Dorfe, wo er geſchont wird, zutraulich und ſelbſt zudringlich, wo er Verfolgungen 
erleiden mußte, überaus vorſichtig und ſcheu. Seinem ſcharfen Blick entgeht nichts, was 
ihm nützen, nichts, was ihm ſchaden könnte; ſein Erfahrungsſchatz bereichert ſich von Jahr 
zu Jahr und läßt zwiſchen Alten und Jungen ſeiner Art Unterſchiede erkennen wie zwiſchen 
Weiſen und Toren. Nur in einer Beziehung vermag der uns anziehende Vogel nicht zu 
feſſeln. Er iſt ein ſchrecklicher Schwätzer und ein erbärmlicher Sänger. Seine Locktöne „ſchill 
ſchelm piep“ vernimmt man bis zum Überdruß, und wenn eine zahlreiche Geſellſchaft ſich 
vereinigt hat, wird ihr gemeinſchaftliches „Tell tell ſilb dell dieb ſchik“ geradezu unerträglich. 
Nun läßt zwar der Spatz noch ein ſanftes „Dürr“ und „Die“ vernehmen, um ſeinem Weibchen 
Zärtlichkeit auszudrücken; ſein Geſang aber, in dem dieſe Laute neben den vorher erwähnten 
den Hauptteil bilden, kann trotzdem unſere Zuſtimmung nicht gewinnen, und der heftig 
ſchnarrende Warnungsruf „terr“ oder der Angſtſchrei bei plötzlicher Not „tell terer tell tell 
tell“ iſt geradezu ohrenbeleidigend. Trotzdem ſchreit, lärmt und ſingt der Sperling, als ob 
er mit der Stimme einer Nachtigall begabt wäre, und ſchon im Neſte ſchilpen die Jungen. 

Da der Spatz durch ſein Verhältnis zum Menſchen ſein urſprüngliches Los weſentlich ver— 
beſſert und ſeinen Unterhalt geſichert hat, beginnt er bereits frühzeitig im Jahre mit dem Neſt— 
bau und brütet im Laufe des Sommers mindeſtens drei-, wenn nicht viermal. Nach Read 
brüten Sperlinge in großen Fabrikhallen, Maſchinenbauereien uſw., wo immer eine gleich— 
mäßige Wärme herrſcht, ſogar zu jeder Jahreszeit. Das Neſt wird nach des Ortes Gelegenheit 
meiſt in paſſenden Höhlungen der Gebäude, ebenſo aber in Baumlöchern, Schwalbenneſtern, 
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im Unterbau der Storchneſter und anderer großer Horſte und endlich mehr oder minder frei 
im Gezweige niederer Gebüſche oder hoher Bäume angelegt, iſt je nach dieſen Standorten 
verſchieden, immer aber liederlich gebaut, ſo daß es nur als unordentlich zuſammengetra— 
gener Haufe von Stroh, Heu, Werg, Borſten, Wolle, Haaren, Papierſchnitzeln und der— 
gleichen bezeichnet werden darf, iſt aber innen ſtets dick und dicht mit Federn ausgefüttert. 
Bei einigermaßen günſtiger Witterung findet man bereits im März das vollzählige Gelege, 
das in der Regel aus 5—6 in Färbung und Zeichnung ſehr abweichenden, meiſt auf bräun— 
lich-, bläulich- oder rötlichweißem Grunde braun und aſchgrau gefleckten, beſpritzten und be— 
punkteten Eiern beſteht. Auf eine Eigentümlichkeit der Sperlingseier macht Rey aufmerkſam. 
Er fand, daß in den Gelegen des Hausſperlings regelmäßig 2, in denen des Feldſperlings 
1 Ei abweichende, nämlich hellere Färbung zeigt, und zwar ſind dieſe abweichend gefärbten 
Eier immer die zuletzt gelegten. Rey macht ferner Mitteilungen über die große Vermehrungs— 
fähigkeit des Hausſperlings. Er nahm verſchiedenen Weibchen täglich ein Ei fort und er— 
zielte ſo hintereinander bis 49 Eier von einem Weibchen. Es brüten zwar beide Eltern, aber 
die Mutter weit mehr als der Vater. Sie zeitigen die Brut in 13 —14 Tagen, füttern ſie 
zuerſt mit zarten Inſekten, ſpäter außerdem mit vorher im Kropfe aufgequellten Körnern, 
endlich hauptſächlich mit Getreide und anderen Sämereien, auch wohl mit Früchten, führen 
ſie nach dem Ausfliegen noch einige Tage, um ſie für das Leben vorzubereiten, verlaſſen ſie 
ſodann und treffen bereits 8 Tage ſpäter, nachdem jene dem Neſte entflogen, zur zweiten 
Brut Anſtalt. Wird einer der Gatten getötet, ſo ſtrengt ſich der andere um ſo mehr an, um 
die hungrige Schar zu ernähren; vermag ein Junges das Neſt nicht zu verlaſſen, ſo füttern 
es die Eltern, bis es kräftig genug geworden iſt. Im Winter bereiten ſich die Sperlinge wahre 
Betten: weich und warm ausgefütterte Nejter, in die ſie ſich verkriechen, um ſich gegen die 
Kälte zu ſchützen. Zu gleichem Zwecke wählen ſich andere Schornſteine zur Nachtherberge, 
ganz unbekümmert darum, daß der Rauch ihr Gefieder berußt und ſchwärzt. 

In den Straßen der Städte und Dörfer verurſacht der Sperling allerdings keinen 
Schaden, weil er ſich hier weſentlich von Abfällen ernährt; auf großen Gütern, Kornſpeichern, 
Getreidefeldern und in Gärten dagegen kann er ſehr ſchädlich werden, indem er dem Haus— 
geflügel die Körnernahrung wegfrißt, das gelagerte Getreide brandſchatzt und beſchmutzt, 
in den Gärten endlich die Anoſpen der Obſtbäume abbeißt und ſpäter auch die Früchte ver— 
zehrt. In Gärten und Weinbergen iſt er daher nicht zu dulden. Ein weſentlicher Schade, 
den er verurſacht, beſteht darin, daß er die allernützlichſten Vögel, namentlich Stare und 
Meiſen, verdrängt und den Sängern den Aufenthalt in ſolchen Gärten, die er beherrſcht, 
mehr oder weniger verleidet. 

Zum Käfigvogel eignet ſich der Sperling nicht, obwohl er ſehr zahm werden kann. 
Wie J. Rohweder berichtet, war es dem Lehrer Mückenheim in Segeberg ſogar gelungen, 
ein Sperlingsweibchen in voller Freiheit vollſtändig zu zähmen. Es kam auf den Ruf „Pieper“ 
aus der Umgebung des Schulhauſes herbei, ſetzte ſich auf die Bank neben ſeinen Pfleger ſo— 
wie auf deſſen Schoß und Hand. Ebenſo zutraulich erwies es ſich auch gegen Familienmit— 
glieder, verkehrte frei im Hauſe und brachte einmal ſogar ſeine eben flügge gewordenen 
Jungen herbei und fütterte das eine ruhig auf der Hand von Mückenheims Tochter. 

Spanien, Nordafrika, Kleinaſien und die Balkanhalbinſel bewohnt der Halsband— 
oder Sumpfſperling, Passer hispaniolensis Temm. (Abb. S. 569). Seine Länge beträgt 
16 em. Die Oberſeite des Kopfes, Schläfe und Nacken find kaſtanienrotbraun, ein ſchmaler 
Streifen durch das Auge iſt ſchwarz, ein großer Fleck darunter auf Backen, Ohrgegend und 
oberen Halsſeiten weiß, Kinn, Kehle und Kropf bis auf die unteren Halsſeiten ſind ſchwarz, 
die Federn hier durch ſchmale gräuliche Endſäume geziert, „einem aufgelöſten, in ſchwarze 
Perlen zerfließenden Halsbande vergleichbar“, Mantel, Schultern und Bürzel ſind ſchwarz, 
Flügel und Schwanz vorherrſchend dunkelbraun. Erſteren ziert eine leuchtende weiße Quer— 
binde, die Unterteile endlich von der Bruſt an ſind gelblich fahlweiß, ſeitlich mit breiten 
ſchwarzen Schaftſtrichen gezeichnet. 

Der Halsbandſperling iſt ein echter Feldvogel, der vorzugsweiſe, in Spanien und Nord— 
afrika ausſchließlich, Gegenden bewohnt, die reich an Waſſer ſind. Flußtäler, Kanäle und 
ſumpfige Feldſtrecken, wie der Reisbau fie verlangt, jagen ihm beſonders zu, und hier tritt 
er in außerordentlich ſtarken Banden auf. 
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Es iſt nicht eben leicht, das bezeichnende Betragen des Halsbandſperlings zu ſchildern, 
denn er ähnelt dem Hausſperling in ſeinem Leben und Treiben ſehr. Doch muß ich A. v. Ho— 
meyer beiſtimmen, wenn er ſagt, daß der Flug dieſer Vögel ſchneller iſt als der unſeres Spatzen, 
und namentlich, daß ſich der Sumpfſperling im Fluge in dicht geſchloſſenen Maſſen hält, was 
kein anderer Sperling tut. 

Der Sumpfſperling iſt nirgends beliebt, und man hat auch wohl Grund zu einer un— 
günſtigen Meinung über ihn. In den Reisfeldern Agyptens verurjacht er, feiner erſtaunlichen 
Menge wegen, erheblichen Schaden; in dem ärmeren Paläſtina, wo er ebenfalls ungemein 
häufig auftritt, hat er ſich die bitterſte Feindſchaft zugezogen; in den Luſtgärten und be— 
ſchatteten Spaziergängen der Kanariſchen Inſeln fordert er ernſteſte Abwehr heraus. 

In Wittel- und Nordeuropa lebt neben dem Hausſpatz ein anderes Mitglied der Familie, 
der Feldſperling, Passer montanus L. (Abb. ©. 569). Seine Länge beträgt 14 em. Ober— 
kopf, Schläfen und Nacken ſind matt rotbraun, ein Ohrfleck auf den ſonſt weißen Kopf- und 
Halsſeiten iſt ſchwarz. Durch dieſe beiden Merkmale kann man Feldſperling und Hausſper— 
ling beſonders leicht unterſcheiden, im übrigen ſind beide Vögel ſehr ähnlich gefärbt und 
gezeichnet: beide tragen einen breiten ſchwarzen Latz auf der Kehlgegend, eine weiße Binde 
auf den Flügeln und auf der Oberſeite ein vorherrſchend dunkelbraunes Gefieder, das mit 
Roſtrot durchſetzt iſt. Beim Weibchen iſt der ſchwarze Ohrfleck ein wenig kleiner. 

Der Feldſperling bewohnt Europa von 68930 nördl. Br. bis ans Mittelmeer und das 
nördliche Aſien durch ganz Sibirien bis Japan und China. Abweichend von unſerem Spatz, 
bevorzugt er bei uns zulande und ebenſo in Weſtſibirien das freie Feld und den Laubwald. 
In die Nähe der menſchlichen Wohnungen kommt er im Winter; im Sommer hingegen hält 
er ſich da auf, wo Wieſen mit Feldern abwechſeln und alte, hohle Bäume ihm geeignete 
Niſtplätze gewähren. Hier lebt er während der Brutzeit paarweiſe, ſonſt gewöhnlich in Geſell— 
ſchaften. Dieſe ſtreifen in mäßiger Ausdehnung im Lande hin und her, miſchen ſich unter 
Goldammern, Lerchen, Finken, Grünlinge, Hänflinge und andere Verwandte, beſuchen die 
Felder oder, wenn der Winter hart wird, die Gehöfte des Landmannes und zerteilen ſich in 
Paare, wenn der Frühling beginnt. 

In ſeinem Weſen ähnelt der Feldſperling ſeinem Verwandten ſehr, wird aber nicht ſo 
gewitzigt wie dieſer. Er trägt ſein Gefieder knapp angelegt, iſt keck, ziemlich gewandt und faſt 
immer in Bewegung. Sein Flug iſt leichter, der Gang auf dem Boden geſchickter, der Lockton 
kürzer, gerundeter als der ſeines Vetters, deſſenungeachtet jedoch ein echtes Sperlingsgeſchrei. 
Vom Herbſt bis zum Frühling bilden Körner und Sämereien, im Sommer Raupen, Blatt— 
läuſe und anderes Ungeziefer die weſentliche Nahrung des Feldſpatzen. Auf Weizen- und 
Hirſefeldern richtet er zuweilen Schaden an, dagegen läßt er die Früchte und die keimenden 
Gartenpflanzen unbehelligt. Seine Jungen füttert er mit Inſekten — nach Bernſtein faſt 
nur mit Raupen — und mit milchigen Getreidekörnern auf. 

Die Brutzeit beginnt im April und währt bis in den Auguſt; denn auch der Feldſpatz 
brütet zwei- bis dreimal im Jahre. Das Neſt, das immer in Höhlungen, vorzugsweiſe in 
Baumlöchern, ſeltener in Felsſpalten oder an paſſenden Stellen in Gebäuden, in Ungarn regel— 
mäßig auch in dem Unterbau großer Raubvogel-, zumal Adlerhorſte (S. 124) ſteht, gleicht 
in ſeiner Bauart der Brutſtätte ſeines Verwandten. Das Gelege enthält 5 —7 Eier, die eben— 
falls denen des Hausſperlings ähneln (S. 572). Männchen und Weibchen brüten abwechſelnd 
und zeitigen die Eier in 13 —14 Tagen. Nicht ſelten paart ſich der Feldſperling mit dem 
Hausſperling und erzeugt mit dieſem Junge, die wiederum fruchtbar ſein ſollen. 

Der Steinſperling, Petronia petronia L. (Abb. S. 569), vertritt als einzige Art die 
Gattung Petronia Kaup, die ſich durch viel längere Flügel, vor allem aber durch den ſchlan— 
keren, auf dem Firſte faſt geraden Schnabel deutlich von den echten Sperlingen unterſcheidet. 
Der Steinſperling iſt oberſeits hell erdbraun, Kopf und Nacken ſind durch mehrere nebenein— 
anderliegende Streifen ausgezeichnet: über die Mitte des Kopfes verläuft ein hellbrauner 
Streifen, der links und rechts von einem breiten dunkelbraunen Streifen eingefaßt iſt, dann 
folgt jederſeits ein licht fahlgrauer Streifen über Zügel- und Schläfengegend, der endlich 
unterſeits wieder durch einen dunkelbraunen begrenzt wird; die dunkelbraunen Flügel ziert 
eine breite weiße Binde, und der tiefbraune Schwanz trägt ringsum einen weißen Saum; 
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das Gefieder der Unterſeite iſt gelblichweiß, fahlbraun geſäumt, ein länglichrunder Querfleck 
auf der Kehlmitte hellgelb. Die Länge beträgt 16 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Steinſperlings umfaßt Mittel- und Südeuropa von Spanien 
bis Griechenland. In Nordweſtafrika und einem großen Teil Aſiens vertreten ihn Unterarten. 
In Deutſchland, wo er, um mit Warſhall zu reden, „als ein Verehrer ſteinerner Bauwerke 
von Süden her einzurücken beginnt“ und durchaus nicht zu den häufigen Vögeln gehört, 
findet man ihn einzeln in felſigen Gegenden oder als Bewohner alter, verfallener Gebäude, 
namentlich Nitterburgen, jo auf der Lobedaburg bei Jena und überhaupt in manchen Orten 

1 Zitronfinf, Carduelis citrinella Z. (Text S. 591); 2 Schneefink, Montifringilla nivalis L.; 3 Bergleinfink, 
Carduelis linaria cabaret S. Mul. (Text S. 589). ½ natürlicher Größe. 

Thüringens, ferner hier und da im Harz. Er meidet den Menſchen keineswegs, bewahrt ſich 
aber unter allen Umjtänden ihm gegenüber ſeine Freiheit. In die Straßen der Städte und 
Dörfer kommt er nur höchſt ſelten herab, fliegt vielmehr regelmäßig hinaus auf die Fluren, um 
hier Nahrung zu ſuchen. In ſeinen Bewegungen unterſcheidet ſich der Steinſperling weſent— 
lich von ſeinen Verwandten. Er fliegt ſchnell, mit ſchwirrenden Flügelſchlägen, ſchwebt vor 
dem Niederſitzen mit ſtark ausgebreiteten Flügeln und erinnert dadurch viel mehr an den 
Kreuzſchnabel als an den Spatz. Auf dem Boden hüpft er ziemlich geſchickt umher; im Sitzen 
nimmt er eine kecke Stellung an und wippt häufig mit dem Schwanze. 

In der Gefangenſchaft verurſacht der Steinſperling wenig Mühe, gewährt aber viel 
Vergnügen. Er wird bald zutraulich, verträgt ſich mit anderen Vögeln vortrefflich, erfreut 
durch die Anmut ſeines Betragens und ſchreitet bei geeigneter Pflege auch wohl zur Fort— 
pflanzung. In Spanien wird der Vogel maſſenhaft gefangen und gegeſſen. 
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Im Alpengebiet, auf den Pyrenäen und dem Apennin, im Sommer immer über der 
Grenze des Holzwuchſes, lebt ein unſerem Buchfinken in mancher Hinficht ähnlicher Vogel, 
der Schnee- oder Steinfink, Montifringilla nivalis L. Seine Gattung, die der Alpen— 
finken (Montifringilla Brehm), umfaßt etwa 20, die Alpen und ſüdeuropäiſchen Gebirge, 
Nordaſien und Nordamerika bewohnende Arten, bei denen der Schnabel ſperlingsartig, aber 
ſchlanker und ſpitzer, der Flügel ſehr lang, der Schwanz lang und mehr oder weniger aus— 
gebuchtet iſt. Der Nagel der Hinterzehe iſt lang und gekrümmt. Die Oberſeite des Schneefinken 
iſt vorwiegend dunkelbraun, die Unterſeite weißlichgrau gefärbt; Oberkopf, Wangen, Hinter— 
und Seitenhals ſind licht aſchgrau, Kehle und Gurgel ſchwarz, die Flügel mit Ausnahme der 
ſchwarzen Handſchwingen ſchneeweiß, ebenſo die Seiten des Schwanzes, in dem nur die 
mittelſten Federn ſchwarz gefärbt ſind. Die Länge beträgt etwa 20 em. 

Faſt ebenſo zähe wie das Alpenſchneehuhn hängt der Schneefink an dem höheren Gürtel 
des Gebirges. Arger Schneefall muß ſtattgefunden haben und ſtrenge Kälte eingetreten ſein, 
bevor er ſich entſchließt, die tieferen Täler aufzuſuchen. Im Laufe des Sommers lebt er nur 
in dem höchſten Alpengürtel, unmittelbar unter der Grenze des ewigen Schnees, während der 
Brutzeit paarweiſe, nach ihr in Trupps und Flügen, meiſt am Rande der Halden. Im Winter 
ſtellen ſich oft Scharen dieſer Vögel an den Hojpizen ein, wo ſie regelmäßig gefüttert werden. 
In ſeinen Bewegungen erinnert der Vogel mehr an Schneeammer und Lerche als an den 
Buchfinken, fliegt auch wie jene ſehr leicht und ſchwebend; aufgeſcheucht, hebt er ſich gewöhn— 
lich in bedeutende Höhe, kehrt aber oft, nachdem er einen weiten Umkreis beſchrieben, faſt 
genau auf dieſelbe Stelle zurück. Sein Geſang wird von den Kennern als der ſchlechteſte aller 
Finkengeſänge bezeichnet, da er kurz, rauh und unangenehm jtarf iſt. 

Gefangene gewöhnen ſich ohne Umſtände im Käfig ein, nehmen mit allerlei paſſendem 
Futter vorlieb und erwerben ſich durch ruhiges und verträgliches Weſen, Geſelligkeit und 
Liebenswürdigkeit, Anſpruchsloſigkeit und Dauerhaftigkeit die Zuneigung jedes Pflegers. 

Die drei zur Gattung der Edelfinken (Fringilla J.) gehörigen Arten, von denen aber 
jede in Unterarten zerfällt, haben einen geſtreckten Bau, mittellangen, rein kegel- oder kreiſel— 
förmigen Schnabel, deſſen oberer Teil ſich gegen die Spitze hin ein wenig neigt, und deſſen 
Schneiden etwas eingezogen erſcheinen, kurzläufige und ſchwachzehige, mit dünnen, ſchmalen, 
aber ſpitzigen Nägeln bewehrte Füße, verhältnismäßig lange Flügel und mittellangen, in der 
Witte ſeicht ausgeſchnittenen Schwanz. Europa, Nordafrika mit den atlantiſchen Inſeln, 
Weſt⸗ und Nordaſien bis Japan ſind ihre Heimat. 

Der Buch- oder Edelfink, Fringilla coelebs L. (ſ. Tafel „Stieglitz und Buchfink“ bei 
S. 591), iſt auf der Stirn tiefſchwarz, auf Scheitel und Nacken ſchieferblau, auf dem Mantel 
rötlichbraun, auf Unterrücken und Bürzel zeiſiggrün; Kopfſeiten und Kehle ſind licht roſt— 
braun, eine Färbung, die auf Kropf und Bruſtſeiten in Fleiſchrötlich, auf der Bruſtmitte in 
Rötlichweiß, auf Bauch und Unterſchwanzdecken in Weiß übergeht; die Flügel ſind vorherr— 
ſchend ſchwarz, ihre meiſten Federn weiß oder gelblich geſäumt; zur beſonderen Zierde aber 
gereichen dem Buchfinken zwei Flügelbinden, von denen die vordere, breitere weiß, die hintere, 
ſchmalere gelblich gefärbt iſt; der Schwanz endlich iſt in der Witte tief ſchiefergrau, im übri— 
gen ſchwarz, an den Außenſeiten weiß geſäumt. Die Iris iſt hellbraun, der Schnabel im 
Frühjahr blau, im Herbſt und Winter rötlichweiß, der Fuß ſchmutzig fleiſchfarben. Das Weib— 
chen, das ja beſonders zur Zeit des Brütens einer Schutzfarbe bedarf, trägt ein viel ſchlichteres 
und daher wenig auffallendes Kleid. Kopf und Nacken ſind grünlichgrau, ein Augenbrauen— 
ſtreifen, Zügel, Kinn und Kehle weißbräunlich, die übrigen Oberteile olivengraubraun, die 
Unterteile hellgrau. Die Länge beträgt 16,5 em. 

Mit Ausnahme des äußerſten Nordens iſt die typiſche Form des Buchfinken in ganz 
Europa eine gewöhnliche Erſcheinung, im Süden während des Sommers jedoch nur im 
Gebirge zu finden. Oſtlich reicht ſein Gebiet bis Kleinaſien, Weſtturkeſtan, Perſien, Trans— 
kaſpien und Weſtſibirien. 

In Deutſchland gibt es wenige Gegenden, in denen der Buchfink nicht zahlreich auftritt. 
Er bewohnt Nadel- wie Laubwälder, ausgedehnte Waldungen wie Feldgehölze, Baumpflan— 
zungen oder Gärten und meidet eigentlich nur ſumpfige oder naſſe Strecken. Ein Paar lebt 
dicht neben dem anderen, aber jedes wahrt eiferſüchtig das erkorene Gebiet. Erſt wenn das 
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Brutgeſchäft vorüber iſt, ſammeln ſich die einzelnen Paare zu zahlreicheren Scharen, nehmen 
auch andere Finken- und Ammerarten auf, wachſen allgemach zu ſtarken Flügen an und 
ſtreifen nun gemeinſchaftlich durch das Land. 

Anfang September ſammeln ſich die reiſeluſtigen Vögel; im Oktober ſind die Scharen 
vollzählig, und zu Ende des Monats verlaſſen ſie uns größtenteils. Viele Buchfinken über— 
wintern jedoch auch in Deutſchland, und zwar im Norden faſt nur Männchen, im Weſten 
und Südweſten öfters auch Weibchen. Wenn im Süden der Frühling beginnt, wenden ſich 
auch die ausgewanderten wieder heimwärts, und ſchon Anfang März ſind ſie aus ihrer 
Winterherberge bis auf die Weibchen verſchwunden. Die Finken wandern nämlich, wenig— 
ſtens auf dem Kückzuge nach Deutſchland, in getrennten Flügen, die Männchen beſonders 
und zuerſt, die Weibchen um einen halben Monat ſpäter; daher der wiſſenſchaftliche Name: 
coelebs, der Eheloſe. Bei ſchönem Wetter erſcheinen in Deutſchland die erſten Männchen, 
ſoweit ſie nicht dageblieben ſind, bereits Ende Februar; die Hauptmaſſe trifft im März ein, 
und die Nachzügler kommen erſt im April zurück. 

Jedes Männchen ſucht den alten Wohnplatz wieder auf und harrt des Weibchens. 
Wenn dieſes angelangt iſt, treffen beide ſofort die Anſtalten zum Neſtbau, und die Wiege 
für die erſte Brut pflegt fertig zu ſein, noch ehe die Bäume ſich völlig belaubt haben. Beide 
Gatten durchſchlüpfen, emſig nach einer Niſtgelegenheit ſuchend, die Kronen der Bäume, 
das Weibchen mit großem Ernſte, das Männchen unter lebhaften Bewegungen ſonderbarer 
Art und Hintanſetzung der dem Finken bei aller ihm entgegengebrachten Menſchenfreundlichkeit 
ſonſt eigenen Vorſicht. Das Weibchen beſchäftigt zumeiſt die Sorge um das Neſt, das Männ— 
chen faſt ausſchließlich ſeine Liebe und kaum minder die Eiferſucht. Endlich iſt der günſtigſte 
Platz zur Aufnahme des Neſtes gefunden: ein Gabelzweig im Wipfel, ein alter knorriger Aſt, 
der bald von dichtem Laub umgeben ſein wird, ein abgeſtutzter Weidenkopf oder ſogar, ob— 
wohl nur ſelten, das Strohdach eines Hauſes. Das Neſt ſelbſt, ein Kunſtbau, iſt faſt kugel— 
rund, oben abgeſchnitten. Seine dicken Außenwände werden aus grünem Erdmoos, zarten 
Würzelchen und Hälmchen zuſammengeſetzt, außen aber wird der Bau mit den Flechten des— 
ſelben Baumes, auf dem er ſteht, überzogen und dieſe endlich werden durch Inſektengeſpinſte 
miteinander verbunden, jo daß das Ganze eine täuſchende Ahnlichkeit mit einem Aſtknorren er- 
hält. Es werden auch Neſter beobachtet, die außen anſtatt der Flechten mit Papierſchnitzelchen 
bekleidet ſind. Das Innere iſt tief napfförmig und ſehr weich mit Haaren und Federn, 
Pflanzen- und Tierwolle ausgepolſtert. Solange der Neſtbau währt und das Weibchen brü— 
tet, ſchlägt der Fink faſt ohne Unterbrechung während des ganzen Tages, und jedes andere 
Männchen in der Nähe erwidert den Schlag ſeines Nachbars mit mehr als gewöhnlichem 
Eifer; beide Nebenbuhler im Liede erhitzen ſich gegenſeitig, und es beginnt nun ein tolles 
Jagen durch das Gezweig, bis der eine den anderen buchſtäblich beim Kragen gepackt hat 
und, unfähig, noch zu fliegen, mit ihm wirbelnd zu Boden herabſtürzt. Bei ſolchen Kämp— 
fen ſetzen die erbitterten Vögel ihre Sicherheit oft rückſichtslos aufs Spiel, ſind blind und 
taub gegen jede Gefahr. Sind die Gegner des Naufens müde, jo beginnt das Schlagen 
von neuem, wird immer heftiger, immer leidenſchaftlicher, und wiederum ſtürmen die beiden 
gegeneinander an, um weiter mit ſcharfen Waffen zu fechten. So iſt die Brutzeit für den 
männlichen Buchfinken nichts als ein ununterbrochener Kampf. Das Weibchen legt 4—7 kleine 
Eier, die auf lichtblauem, graublauem bis rotbräunlichem Grunde mit ſchwarzbraunen, oft 
mit einem Schatten umgebenen ſogenannten Brandflecken gezeichnet ſind. Die Zeit der Be— 
brütung währt 14 Tage; das Weibchen brütet hauptſächlich, das Männchen löſt es ab, ſo— 
lange jenes, Nahrung ſuchend, das Neſt verlaſſen muß. Die Jungen werden von beiden 
Eltern ausſchließlich mit Inſekten großgefüttert, verlangen auch nach dem Ausfliegen noch eine 
Zeitlang nach der elterlichen Fürſorge, gewöhnen ſich aber bald daran, ihre Nahrung ſelbſt 
zu erwerben. Als unmündige Kinder laſſen ſie ein ſonderbar klingendes „ſchilkendes“ Ge— 
ſchrei vernehmen, als Erwachſene bedienen ſie ſich des Locktones der Alten. Dieſe ſchreiten ſchon 
wenige Tage, nachdem die Erziehung ihrer Jungen beendet iſt, zu einer zweiten Brut. Nach 
Bechſteins Beobachtungen beſteht die erſte faſt nur aus Männchen, die zweite aus Weib— 
chen. Beide Eltern ſchreien kläglich, wenn ein Feind dem Neſte naht, und geben ihrer Angſt 
durch die verſtändlichſten Gebärden Ausdruck. Naumann verſichert, das Männchen ſei mehr 
um die Eier, das Weibchen mehr um die Jungen beſorgt. 
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Der Fink iſt ein munterer, lebhafter, geſchickter, begabter, aber heftiger und zänkiſcher 
Vogel. Während des ganzen Tages faſt immer in Bewegung, verhält er ſich nur zur Zeit 
der größten Mittagshitze etwas ruhiger. Auf den Aſten trägt er ſich aufgerichtet, auf der 
Erde mehr wagerecht; auf dem Boden geht er halb hüpfend, halb laufend, auf den Zwei— 
gen gern in ſeitlicher Richtung; im Fluge durchmißt er weite Strecken in bedeutender, kurze 
in geringer Höhe, ſchnell und zierlich flache Wellenlinien beſchreibend und vor dem Aufſitzen 
mit gebreiteten Schwingen einen Augenblick ſchwebend. Seine Lockſtimme, das bekannte 
„Pink“ oder „Fink“, wird ſehr verſchieden betont und erhält dadurch mannigfache Bedeu— 
tung. Im Fluge läßt der Vogel häufiger als das „Pink“ ein gedämpftes, kurzes „Güpp 
güpp“ vernehmen; bei Gefahr warnt er durch ein ziſchendes „Siih“, auf das auch andere 
Vögel achten; in der Brunſtzeit zirpt er; bei trübem Wetter läßt er ein Anarren vernehmen, 
dem die Thüringer Knaben das Wort „Regen“ unterlegen. Die jungen Finkenhähne fangen, 
ſobald ihnen nur die Schwung- und Schwanzfedern gewachſen ſind, an, das Lied, das ihr 
Vater oder ein anderer alter Finkenhahn in der Nachbarſchaft ſingt, nachzuahmen. Der Schlag 
beſteht aus einer oder zwei regelmäßig abgeſchloſſenen Strophen, die vielfach abändern, mit 
größter Ausdauer und ſehr oft, raſch nacheinander wiederholt vorgetragen, von Liebhabern 
genau unterſchieden und mit beſonderen Namen belegt werden. Früher ſchätzte man vor— 
züglich ſchlagende Finken überaus hoch und bezahlte ſie mit faſt fabelhaften Summen; gegen— 
wärtig iſt die Liebhaberei dafür leider im Verſchwinden begriffen. Der Schlag iſt in den 
verſchiedenen Gegenden Deutſchlands ſehr verſchieden und bei den Finken aus den Gebirgen 
durchweg beſſer als bei denen aus der Ebene. Die Vögel ſingen gewiſſermaßen Dialekte. 

Der Buchfink verurſacht irgendwie nennenswerten Schaden höchſtens in Forſt- und 
Gemüſegärten, indem er hier auf friſchbeſäten Beeten die oben aufliegenden Samen weg— 
frißt. Er verzehrt die Samen verſchiedener Pflanzen, hauptſächlich die des Unfrautes, nährt 
ſeine Brut und während der Niſtzeit ſich ſelbſt aber faſt ausſchließlich von Inſekten. Die 
Liebhaber, die Finken für ihr Gebauer fangen, ſind es nicht, die deren Beſtand verringern; 
die Vogelſteller aber, die Tauſende mit einem Male des Verſpeiſens halber auf dem Herd 
fangen, tun der Vermehrung dieſer anmutigen Vögel empfindlichen Abbruch. 

Der nächſte in Deutſchland vorkommende Verwandte unſeres Buchfinken iſt der Berg— 
fink oder Böhammer, Fringilla montifringilla L. Seine Länge beträgt 16 em. Die Ober— 
ſeite iſt beim Männchen vorwiegend ſchwarz, auf Kopf und Rücken bläulich glänzend, die 
Unterjeite gelblichweiß, an den Bauchſeiten ſchwarz gefleckt, der Unterrücken in der Witte 
rein weiß; die Schulterfedern ſind gelblich-roſtfarben; weiße Flecke an der Wurzel der 
Schwungfedern bilden eine lange weiße Flügelbinde, und die großen Flügeldeckfedern tragen 
ſcharf abſtechende gelbrote Endſäume. 

Das Verbreitungsgebiet des Bergfinken erſtreckt ſich über den höheren Norden der Alten 
Welt, vom 59. Breitengrade an nach den Polen zu, ſoweit der Baumwuchs reicht, öſtlich bis 
Kamtſchatka. Von hier aus durchſtreift und durchzieht der Vogel im Winter ganz Europa 
ſowie Aſien bis zum Himalaja, Japan und China. Auf ſeinem Zuge kommt er ſehr häufig zu 
uns, aber doch nicht mehr in ſolchen Mengen wie zu Zorns Zeiten (1742), wo ſie „die Luft 
gleichſam verdunkelten und ein Getöſe machten, als wenn es donnerte“. Bei uns erſcheint 
der Bergfink Ende September und im Oktober, und man begegnet ihm dann regelmäßig, 
mit Buchfinken, Hänflingen, Ammern, Feldſperlingen und Grünlingen vereinigt, in Wäldern 
und auf Feldern. In der Heimat bewohnt er Nadelwaldungen, zumal ſolche, die mit Birken 
untermiſcht ſind, oder Birkenwaldungen ſelbſt. 

Der Bergfink hat in Weſen und Gebaren mit ſeinem edlen Verwandten viel Ahnlich— 
keit, nur im Geſang ſteht er tief unter ihm. Auch er iſt als einzelner Vogel zänkiſch, jähzornig, 
biſſig und futterneidiſch, jo geſellig er im übrigen zu ſein ſcheint. Wie alle nordländiſchen 
Wandervögel, zeigt ſich der Bergfink in der Winterherberge anfangs vertrauensſelig und 
dreiſt, wird aber doch durch Verfolgung bald gewitzigt und oft ſehr ſcheu. 

Man jagt den Bergfinken bei uns hauptſächlich ſeines wohlſchmeckenden, wenn auch 
etwas bitteren Fleiſches halber und fängt ihn namentlich auf den Finkenherden oft in großer 
Menge. Bei ſeiner Unerfahrenheit werden ihm Vogelfallen aller Art leicht verderblich. Eine 
eigenartige Jagdweiſe ſchildert Gräßner und erklärt zugleich, warum die Bewohner von 
Bergzabern in der ganzen Pfalz als „Böhämmer“ bekannt ſind. Die Bergzaberner ſtellen 
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dem Böhammer zu gewiſſen Zeiten eifrig nach, wenn nämlich in den herrlichen das Städtchen 
umrahmenden Buchenwäldern eine gute Buchelernte die nordiſchen Gäſte in Maſſe herbei— 
lockt. „Ein ſolcher Fall“, ſchreibt Gräßner, „findet durchſchnittlich in 2—5 Jahren einmal 
ſtatt und geſtaltet ſich dann ſeit undenklichen Zeiten für die Bewohner dieſes Städtchens zu 
einem Ereignis. Sobald man nach Eintritt des winterlichen Wetters ihre Ankunft vermuten 
darf, durchſtreifen eifrige und kundige Späher die Wälder nach allen Richtungen, und kehren 
ſie mit dem Jubelruf in die Stadt zurück: ‚Sie ſind da!, jo weiß jedermann, daß die Vor— 
poſten unſerer Finken angelangt ſind; die ganze Stadt gerät in Aufregung; es wird von nichts 
weiterem mehr geſprochen als von dieſem Wilde, und der, dem es die Verhältniſſe geſtatten, 
rüſtet ſich zur Jagd. Dieſe iſt für alle Teilnehmenden völlig gefahrlos, denn als Schußwaffe 
bedient man ſich etwa 3 m langer Blaſerohre, aus denen Lehmkugeln, die im Kugeleiſen 
gehörig abgerundet und geglättet ſind, geſchleudert oder vielmehr gepuſtet werden.“ 

Die Kreuzſchnäbel (Loxia I.) find gedrungen gebaute, großköpfige, etwas plumpe 
Finken, die die nördlich kalten und gemäßigten Gegenden der Alten und der Neuen Welt 
bewohnen. Ihr Schnabel iſt ſehr ſtark, dick, ſeitlich zuſammengedrückt, an den Schneiden 
eingebuchtet, der obere Kiefer auf dem ſchmalen Firſte zugerundet, in eine lange Spitze aus— 
gezogen und hakenförmig abwärts gebogen, der untere, der den oberen an Stärke übertrifft, 
in einem ähnlichen Bogen umgekehrt nach oben gebogen und mit jenem bald auf der rechten, 
bald auf der linken Seite gekreuzt, der kurze, ſtarke Fuß mit langen und kräftigen Zehen aus— 
gerüſtet und mit tüchtigen, bogig gekrümmten, ſpitzigen und doppelſchneidigen Nägeln be— 
wehrt, der Flügel ziemlich lang und ſchmal, der Schwanz kurz und deutlich gegabelt, das 
Kleingefieder dicht, weich, je nach Alter und Geſchlecht auffallend verſchieden. Man kennt 
drei Arten mit vielen Unterarten. 

Die größte und kräftigſte Art iſt der Kiefernkreuzſchnabel, Kiefern- oder Tan— 
nenpapagei, Krummſchnabel und Roßkrinitz, Loxia pytyopsittacus Dorkh. (ſ. die bei- 
geheftete farbige Tafel). Seine Länge beträgt 20 em. Der Schnabel iſt auffallend ſtark, dick 
und hoch, oben und unten in einem faſt vollſtändigen Halbkreiſe gebogen und nur wenig ge— 
kreuzt. Der Kopf und die ganze Unterjeite ſind mehr oder minder lebhaft rot, vorn hell mennig— 
rot bis johannisbeerrot, auf den Backen gräulich, auf der Kehle aſchgrau überflogen, die 
Federn des Rückens graurot, die des Bürzels lebhafter rot als das übrige Kleingefieder, die 
Flügel- und Schwanzfedern grauſchwarz, rotgrau geſäumt, die Unterſchwanzdeckfedern weiß— 
grau, dunkler geſtrichelt und rötlich überflogen. Beim Weibchen ſind Schwung- und Steuer— 
federn grauſchwarz, grünlich geſäumt; das ganze übrige Gefieder aber iſt graugrüngelb ge— 
färbt, und zwar auf der Unterjeite lichter, auf der Oberſeite dunkler. Dieſem Schutzkleid des 
Weibchens ähnelt auch das der Jungen. Das eigentliche Brutgebiet iſt der Norden Europas, 
beſonders Skandinavien, Nordrußland und Polen. Im Winter beſucht dieſer Kreuzſchnabel 
Deutſchland und das Alpengebiet, ſelbſt Oſterreich-Ungarn, Frankreich und Italien. 

Der Fichtenkreuzſchnabel, Tannen- oder Kreuzvogel, Krinitz, Loxia curvi- 
rostra I., ijt kleiner, der Schnabel geſtreckter und weniger gekrümmt, feine ſich kreuzenden 
Spitzen länger und flacher als beim Kiefernkreuzſchnabel. Die Länge beträgt 17 em. Das 
Gefieder iſt dem des vorigen ſehr ähnlich gefärbt, nur ſind die Backen hinten tief graubraun, 
die Federn des Unterbauches weißgrau, die Unterſchwanzdecken ſchwarzgrau mit weißen, röt— 
lich überflogenen Spitzen. Der Fichtenkreuzſchnabel bewohnt in ſeiner typiſchen Form Europa 
von Lappland bis Italien und Nordaſien bis Kamtſchatka und Nordjapan. 

Die Kreuzſchnäbel gehören zu den ſogenannten „Zigeunervögeln“. Wie das merk— 
würdige Volk, deſſen Namen ſie damit tragen, erſcheinen ſolche Vögel plötzlich in einer be— 
ſtimmten Gegend, verweilen hier geraume Zeit, ſind vom erſten Tage an heimiſch, liegen auch 
wohl dem Fortpflanzungsgeſchäfte ob und verſchwinden ebenſo plötzlich, wie ſie gekommen 
ſind. Ihre Wanderungen ſtehen in gewiſſem Einklange mit dem Samenreichtum der Nadel— 
waldungen, ohne daß man jedoch eine allgemeingültige Regel feſtſtellen könnte. Demgemäß 
können ſie unſeren Nadelwaldungen jahrelang fehlen und ſie dann wieder in Menge bevölkern. 
Nur ihr Aufenthalt iſt beſtimmt, ihre Heimat, wie bei den Zigeunern, unbegrenzt. 

Alle Kreuzſchnäbel ſind geſellige Tiere, die während der Brutzeit ſich zwar in Paare 
ſondern, nicht aber auch aus dem Verbande ſcheiden. Sie find Baumvögel, die nur im Notfalle 
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auf die Erde herabkommen, um dort zu trinken oder um einige abgefallene Zapfen noch 
auszunutzen. Sie klettern ſehr geſchickt, indem ſie ſich nach Papageienart mit den Schnabel— 
ſpitzen anhalten und forthelfen, hängen ſich kopfunterſt oder kopfoberſt mit Fuß und Schnabel 
am Zweige oder Zapfen an und verweilen ohne Beſchwerde viele Minuten lang in dieſer 
ſcheinbar ſo unbequemen Stellung, fliegen mit wechſelweiſe ſtark ausgebreiteten und dann 
plötzlich angezogenen Flügeln, wodurch der Flug Wellenlinien annimmt, ſchnell und verhält— 
nismäßig leicht, obwohl nicht gern weit, ſteigen, wenn ſie um die Liebe ihres Weibchens werben, 
luſtig flatternd über die Wipfel empor, halten ſich ſchwirrend auf derſelben Stelle, ſingen da— 
bei und ſenken ſich hierauf ſchwebend langſam wieder zu dem gewöhnlichen Sitzplatze her— 
nieder. Während des Tages, höchſtens mit Ausnahme der Mittagsſtunden, ſind ſie faſt 
immer in Tätigkeit. Sie bekümmern ſich wenig oder nicht um die anderen Tiere des Waldes, 
ebenſowenig um den Wenſchen, von dem ſie ſich namentlich in den erſten Tagen nach ihrem 
Erſcheinen äußerſt leicht fangen laſſen. Man hat ſich deshalb verleiten laſſen, ſie als ſehr 
dumme Vögel zu betrachten; wenn man Kreuzſchnäbel aber genauer kennen lernt, findet man 
bald heraus, daß auch ſie durch Erfahrung klüger werden. In Gefangenſchaft werden alle 
Kreuzſchnäbel bald außerordentlich zahm. Sie vergeſſen ſchnell den Verluſt ihrer Freiheit, 
lernen ihren Pfleger als Herrn und Gebieter kennen, legen alle Furcht vor ihm ab, laſſen ſich 
bald berühren und auf dem Arme oder der Hand im Zimmer umhertragen. Dieſe Liebens— 
würdigkeit im Käfig macht alle, die ſie kennen, zu ihren Freunden, und zumal die Gebirgs— 
bewohner halten ſie ſeit alten Zeiten hoch in Ehren. 

Die Lockſtimme des Kiefernkreuzſchnabels, die beide Geſchlechter hören laſſen, iſt „Göp 
göp“ oder „Gip gip“ und „Zock zock“. Ganz ähnliche Laute bringt der Fichtenkreuzſchnabel 
hervor, nur etwas höher und heller. „Göp“ wird, wie mein Vater ſagt, im Fluge und im 
Sitzen ausgeſtoßen und iſt ebenſowohl ein Zeichen zum Aufbruche wie ein Ruf nach anderen 
Kreuzſchnäbeln, zumal ein Ton, um die Geſellſchaft zuſammenzuhalten: deswegen klingt dieſes 
„Göp“ auch ſehr ſtark. „Gip gip“ drückt Zärtlichkeit aus und wird von beiden Gatten einander 
im Sitzen zugerufen; es iſt ſo leiſe, daß man nahe am Baume ſein muß, um es zu vernehmen. 
Oft glaubt man beim Hören dieſes Rufes, der Vogel ſei ſehr weit, und wenn man genau 
nachſieht, erblickt man ihn über ſich. „Zock“ wird gewöhnlich von ſitzenden Vögeln aus— 
geſtoßen, um die vorüberfliegenden zum Herbeikommen und Aufſitzen einzuladen, doch hört 
man es auch zuweilen von Kreuzſchnäbeln im Fluge. Der Geſang des Männchens ſpricht 
viele Menſchen außerordentlich an. Gewöhnlich ſingt der Kiefernkreuzſchnabel beſſer als der 
Fichtenkreuzſchnabel, das Lied beider ähnelt ſich aber. Es beſteht aus einer laut vorgetragenen 
Strophe, auf die mehrere zwitſchernde, ſchwache und nicht weit hörbare Töne folgen. In der 
Freiheit ſingen ſie am ſtärkſten, wenn das Wetter ſchön, heiter, ſtill und nicht zu kalt iſt; an 
windigen und ſtürmiſchen Tagen ſchweigen ſie faſt ganz. Während des Geſanges wählen 
ſie ſich beinahe regelmäßig die höchſten Spitzen der Wipfel zum Sitze, und nur während der 
Liebeszeit zwitſchern und ſchwatzen ſie auch im Fliegen. Gefangene ſingen faſt das ganze 
Jahr, höchſtens mit Ausnahme der Mauferzeit. 

Die Nahrung der Kreuzſchnäbel beſteht vorzugsweiſe aus den Sämereien der Wald— 
bäume. Zur Gewinnung dieſer Nahrung iſt ihnen ihr ſtarker und gekreuzter Schnabel un— 
entbehrlich. Es erfordert große Kraft und Geſchicklichkeit, die Kiefern- oder Fichtenzapfen 
aufzubrechen, um zu den wohlverborgenen Samen zu gelangen; beide Eigenſchaften aber be— 
ſitzt der Kreuzſchnabel in hohem Grade. Er kommt angeflogen, hängt ſich an einen Zapfen 
an, mit dem Kopf nach unten, oder beißt den Zapfen ab, trägt ihn auf einen Aſt, ſetzt ſich der 
Länge nach auf ihn und hält ihn mit den ſtarken, langen und ſpitzigen Nägeln feſt. Das 
Aufbrechen wird auf folgende Weiſe bewerkſtelligt: der Kreuzſchnabel reißt, wenn der Zapfen 
feſthängt oder liegt, mit der Spitze der oberen Kinnlade die breiten Deckelchen der Zapfen in 
der Mitte auf, ſchiebt den etwas geöffneten Schnabel darunter und hebt ſie durch eine Seiten— 
bewegung des Kopfes in die Höhe. Nun kann er das Samenkorn mit der Zunge leicht in 
den Schnabel bringen. Sehr große Zapfen öffnet er nicht. Das Aufbrechen der Zapfen ver— 
urjacht ein kniſterndes Geräuſch, das zwar ſchwach, aber doch ſtark genug iſt, daß man es 
unten hört. Zuweilen iſt der Boden unter den Bäumen, auf denen einige Kreuzſchnäbel 
eine Zeitlang gefreſſen haben, mit Zapfen, die oft nur teilweiſe geöffnet ſind, wie beſtreut, 
und man erkennt daran, daß ein Wald Kreuzſchnäbel beherbergt. 
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Eine notwendige Folge des vielfachen Arbeitens auf den harzreichen Aſten und Zapfen 
iſt, daß ſich die Kreuzſchnäbel oft in unerwünſchter Weiſe beſchmutzen. Da fie aber ebenſo 
reinlich ſind wie die meiſten übrigen Vögel, ſo putzen ſie ſich nach jeder Mahlzeit ſorgfältig, 
um ſich von den anhängenden Harzteilen zu reinigen. Der Leib der Kreuzſchnäbel, die längere 
Zeit ausſchließlich Nadelholzſamen fraßen, wird von dem Harz jo durchdrungen, daß er nach 
dem Tode längere Zeit der Fäulnis widerſteht. Wenn dagegen der Kreuzſchnabel ſich einige 
Zeit von Inſekten genährt hat, verfällt ſein Leib ebenſo ſchnell der Verweſung wie der anderer 
kleiner Vögel. Im erſteren Falle kann alſo nur das in den Leib aufgenommene Harz als die 
Urjache der natürlichen Konſervierung betrachtet werden. 

Eine Kreuzſchnabelgeſellſchaft iſt zu jeder Zeit eine hohe Zierde der Waldbäume; am 
prächtigſten aber nimmt ſie ſich aus, wenn der Winter die Herrſchaft führt und dicker Schnee 
auf den Zweigen liegt. Dann heben ſich die roten Vögel lebendig ab von dem düſteren 
Nadelgrün und dem weißen Schnee und wandeln den ganzen Wipfel zu einem Chriſtbaume 
um, wie er ſchöner nicht gedacht werden kann. Zu ihrer anſprechenden Färbung geſellt ſich 
ihr friſches, fröhliches Leben, ihre ſtille, aber beſtändige Regſamkeit, ihr gewandtes Auf- und 
Niederklettern, ihr Schwatzen und Singen, um jedermann zu feſſeln. 

Es iſt bekannt, daß die Kreuzſchnäbel in allen Monaten des Jahres niſten, im Hoch— 
ſommer ebenſowohl wie im eiſigen Winter, wenn Bäume und Büſche verſchneit und alle 
übrigen Vögel des Waldes faſt vollſtändig verſtummt ſind. Die Erklärung dieſes ſonderbaren 
winterlichen Brütens kann wohl nur darin geſucht werden, daß die Kreuzſchnäbel gerade im 
Winter in den Samen der Nadelbäume die reichlichſte Nahrung finden, ſo daß ihnen die Auf— 
fütterung der Jungen eben jetzt am wenigſten Schwierigkeiten bereitet. Das Neſt ſteht auf 
Bäumen und wird immer ſo angelegt, daß Zweige vor oder über ihm hinlaufen, durch die 
es gegen den darauf fallenden Schnee geſchützt und zugleich möglichſt verſteckt iſt. Es iſt ein 
Kunſtbau, der äußerlich aus dürren Fichtenreiſern, Heidekraut, trockenen Grasſtengelchen, der 
Hauptſache nach aber aus Flechten, Baum- und Erdmoos aufgeführt und innen mit einzelnen 
Federn, Grashälmchen und Kiefernnadeln ausgelegt wird. Die Wände find ungefähr 3 em 
dick und vortrefflich zuſammengewebt; der Napf iſt verhältnismäßig tief. Das Gelege be— 
ſteht aus 3— 4 verhältnismäßig kleinen Eiern. Die ſorgſame Mutter gibt ſich dem Brut— 
geſchäft mit regem Eifer hin, während das Männchen auch ſeinerſeits die ihm mit dem 
Füttern der Mutter auferlegte Arbeit freudig übernimmt. Die Jungen, die nach vierzehn— 
bis ſechzehntägiger Brutdauer gezeitigt werden, erhalten vom erſten Tage ihres Lebens an 
Fichten- oder Kiefernſamen, zuerſt ſolchen, der im Kropfe der Alten erweicht und halb ver— 
daut iſt, ſpäter härteren, wachſen raſch heran und ſind bald recht gewandt und munter, be— 
dürfen aber länger als alle anderen Sperlingsvögel der beſonderen Pflege ihrer Eltern, weil 
ihr Schnabel erſt nach dem Ausfliegen zum Kreuzſchnabel wird, ſie alſo bis dahin nicht im— 
ſtande ſind, Kiefern- oder Fichtenzapfen zu öffnen. Sie umlagern daher noch lange nach ihrem 
Ausfliegen die arbeitenden Alten, ſchreien ununterbrochen wie unartige Kinder, fliegen den 
Eltern eilig nach, wenn dieſe den Baum verlaſſen, oder locken ſo lange und ſo ängſtlich, bis 
ſie zurückkommen. Nach und nach gewöhnen die Alten ſie ans Arbeiten. Zuerſt werden ihnen 
deshalb halbgeöffnete Zapfen vorgelegt, damit ſie ſich im Aufbrechen der Schuppen üben; 
ſpäter erhalten ſie die abgebiſſenen Zapfen vorgelegt, wie ſie ſind. Auch wenn ſie allein freſſen 
können, werden ſie noch eine Zeitlang geführt. 

Der Hakengimpel, Pinicola enucleator L., iſt die einzige Art feiner Gattung (Pini- 
cola Vieill.). Sein großer Leib iſt kräftig, der Schnabel ſehr dick und kurz, allſeitig gewölbt, 
der Oberſchnabel ſtark hakig übergebogen, die kräftigen Füße tragen große Krallen; die Flügel 
ſind lang und reichen in der Ruhe bis zum dritten Teile des Schwanzes herab; dieſer iſt 
ziemlich lang und in der Witte ausgeſchnitten. Bei den alten Männchen iſt ein ſchönes 
Johannisbeerrot die vorherrſchende Färbung, bei den Weibchen und einjährigen Männchen 
ſpielt die Farbe mehr ins Gelbliche; die Kehle iſt lichter gefärbt, und der ſchwärzliche Flügel 
wird durch zwei weiße Querbinden geziert. Die Länge beträgt 22 em. 

Der hohe Norden der Alten Welt iſt die Heimat des ſchönen und auffallenden Vogels. 
Einzelne Hakengimpel erſcheinen auch bei uns als Strichvögel, wenn nicht alljährlich, ſo doch 
faſt in jedem ſtrengen Winter im nordöſtlichen Deutſchland. Größere Schwärme dagegen 
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kommen nur in außergewöhnlichen Wintern bis zu uns herab. Die Hakengimpel zeigen ſich 
als höchſt geſellige Vögel, halten ſich bei Tage truppweiſe zuſammen, ſtreifen gemeinſchaftlich 
umher, gehen gemeinſam auf Nahrung aus und ſuchen nachts vereint den Schlafplatz auf. 
Auch in der Fremde bilden die ihnen vertrauten Nadelwaldungen ihren bevorzugten Auf— 
enthalt, namentlich da, wo das Unterholz aus Wacholder beſteht. Der anſprechende Lockton 
des Hakengimpels iſt flötend, dem des Gimpels ähnlich, der Geſang, der auch während des 
ganzen Winters ertönt, mannigfach abwechſelnd und wegen der ſanften, reinen Flötentöne 
gleichfalls in hohem Grade anmutend. In den taghellen Sommernächten ſeiner eigentlichen 
Heimat ſingt der Vogel beſonders eifrig und wird deshalb in Norrland der — Nachtwächter 
genannt. In ſeiner Bewegungsweiſe als geſchickt kletternder Baumvogel und bezüglich ſeiner 
Nahrung zeigt der Hakengimpel mit dem Kreuzſchnabel weitgehende Ähnlichkeit. An die Ge— 
fangenſchaft gewöhnt er ſich ebenſo leicht wie andere Gimpel. 

Die Gattung der Gimpel (Pyrrhula Pall.) beſteht aus etwa 20 Arten und Unterarten 
und bewohnt außer ganz Europa das nördliche Aſien bis in das nordöſtliche China und 
Japan. Bei allen iſt der Schnabel dick, kurz und rundlich; der Lauf iſt ſehr kurz, der Fuß 
kräftig. Die Geſchlechter ſind meiſt, aber nicht immer, merklich verſchieden. 

Der Große oder Nordiſche Gimpel, Pyrrhula pyrrhula L., die typiſche Form der 
gleichnamigen Art, iſt am Oberkopf bis zum Genick und rings um den Schnabel ſowie an 
Schwingen und Schwanz blauſchwarz, auf dem Kücken aſchgrau, auf dem Bürzel und dem 
Anterbauche weiß, an Kopf- und Halsſeiten und auf der ganzen übrigen Unterſeite aber leb— 
haft hellrot. Das Weibchen unterſcheidet ſich leicht durch die rötlichgraue Färbung ſeiner 
Unterjeite und die weniger lebhaften Farben überhaupt. Den Jungen fehlt die ſchwarze Kopf— 
platte. Der Flügel iſt in allen Kleidern durch eine, manchmal durch zwei gräulichweiße 
Binden geziert. Die Länge beträgt 17—18 em. Der Großgimpel brütet in Skandinavien, 
den Oſtſeeprovinzen bis Oſtpreußen, Rußland und Weſtſibirien bis ſüdlich vom Baikalſee, 
im Winter wandert er über ganz Deutſchland bis Weſteuropa. 

Unjer Gimpel oder Dompfaff, Pyrrhula pyrrhula europaea Vieill., iſt eine Unterart 
der vorigen und ihr ſehr ähnlich, jedoch auf den erſten Blick durch die geringere Größe zu 
unterſcheiden. Außerdem iſt das Grau der Oberſeite ein wenig dunkler, das Rot der Unter— 
ſeite oft weniger lebhaft. Seine Länge beträgt 17 em. Der Gimpel bewohnt, mit Aus— 
nahme des Oſtens und Nordens, ganz Europa, den Süden unſeres heimatlichen Erdteils 
jedoch nur als Wintergaſt. 

Der Gimpel iſt ſtreng an den Wald gebunden und verläßt ihn, ſolange er Nahrung 
findet, gewiß nicht. Erſt wenn ihn der Winter aus ſeiner Wohnſtätte vertreibt, kommt er 
geſellſchaftsweiſe in Obſtpflanzungen und Gärten der Dörfer oder in Feldgebüſche, um hier 
nach den wenigen Beeren und Körnern zu ſuchen, die andere Familienverwandte ihm noch 
übriggelaſſen haben. 

Ein hervorſtechender Charakterzug des Gimpels iſt, wie mein Vater hervorhebt, die 
Anhänglichkeit an ſeinesgleichen. Wird einer von der Geſellſchaft getötet, ſo klagen die an— 
deren lange Zeit und können ſich kaum entſchließen, den Ort, wo ihr Gefährte geblieben iſt, 
zu verlaſſen; es iſt, als wollten ſie ihn durchaus mitnehmen. Dies iſt am beſten bemerkbar, 
wenn die Geſellſchaft klein iſt. Der Gang unſeres Gimpels iſt hüpfend, auf der Erde ziem— 
lich ungeſchickt. Auf den Bäumen iſt er deſto gewandter. Er ſitzt auf ihnen bald mit wage— 
recht ſtehendem Leibe und angezogenen Fußwurzeln, bald aufgerichtet mit weit vorſtehenden 
Füßen, oft auch hängt er ſich unten an die Zweige an. Seine lockeren und langen Federn 
legt er ſelten knapp an, weshalb er gewöhnlich größer ausſieht, als er iſt. Ein Baum voll 
Gimpel gewährt einen prächtigen Anblick. Das Rot der Männchen ſticht im Sommer gegen 
das Grün der Blätter und im Winter gegen den Reif und Schnee herrlich ab. Dieſe Vögel 
ſcheinen gegen die Kälte ganz unempfindlich zu ſein, denn ſie ſind im härteſten Winter, voraus— 
geſetzt, daß es ihnen nicht an Nahrung fehlt, ſehr munter. Ihr ungemein dichtes Gefieder 
ſchützt ſie hinlänglich. Dieſes hat auch auf den Flug großen Einfluß, der leicht, aber lang— 
ſam und bogenförmig iſt und mit dem des Buchfinken einige Ahnlichkeit hat. Der Lockton, 
den beide Geſchlechter hören laſſen, iſt ein klagendes „Jüg“ oder „Lüi“, das im Thüringiſchen 

— 

unſerem Vogel den Namen „Liebich“ verſchafft hat. Dieſer Ton wird am häufigſten im Fluge 
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und im Sitzen vor dem Wegfliegen und kurz nach dem Aufſetzen ausgeſtoßen, iſt, je nachdem 
er betont wird, bald Anlockungs-, bald Warnungsruf, bald Klageton, wird aber von den 
Genoſſen jedesmal richtig verſtanden. 

Baum- und Grasſämereien ſind die Nahrung des Gimpels; nebenbei verzehrt er die 
Kerne mancher Beerenarten, aber in der Freiheit niemals Inſekten, wenn man auch gefangene 
bisweilen zur Annahme von Mehlwürmern bringen kann. Die Kerne der Beeren trennt er 
mit großer Geſchicklichkeit von dem Fleiſche, das er als ungenießbar wegwirft. Im Winter 
erkennt man das Vorhandenſein von Gimpeln unter beerentragenden Bäumen leicht daran, 
daß der Boden darunter mit den Überbleibjeln der Beeren wie beſät iſt. 

In gebirgigen Gegenden, wo große Strecken mit Wald beſtanden ſind und dieſer heim— 
liche, wenig beſuchte Dickichte enthält, niſtet der Gimpel regelmäßig. Ausnahmsweiſſ ſiedelt 
er ſich auch in Parken und großen Gärten an. Das ſorgfältig gebaute Neſt ſteht auf Bäumen 
und enthält Ende April 4—5 verhältnismäßig kleine Eier, die auf himmelblauem, ins Grün— 
liche ziehendem Grunde meiſt nur am ſtumpfen Ende mattviolette oder ſchwarze Flecke und 
rotbraune Punkte, Züge und Schnörkel tragen. Das Weibchen zeitigt die Eier binnen zwei 
Wochen und wird, ſolange es auf dem Neſte ſitzt, von dem Männchen ernährt. Beide Eltern 
teilen ſich in die Erziehung ihrer Kinder, die ſie ſelbſt bei Lebensgefahr zu verteidigen ſuchen. 
Mitte Juni oder ſpäter ſchreiten ſie zu einer zweiten Brut. 

Man hält den Gimpel beſonders wegen ſeiner Gabe, Lieder pfeifen zu lernen, viel in 
Gefangenſchaft. Im Gebirge nimmt man die jungen Gimpel, noch ehe ſie flügge ſind, aus 
dem Neſte, um ſie zu erziehen und zu lehren. Je früher man den Unterricht beginnen fann, 
um fo günſtiger ijt das Ergebnis. Im Thüringer Walde wurden früher jährlich Hunderte 
junger Gimpel erzogen und dann durch beſondere Vogelhändler nach Berlin, Warſchau, 
Petersburg, Amſterdam, London, Wien, ja ſelbſt nach Amerika gebracht. Der Unterricht be⸗ 
ginnt vom erſten Tage ihrer Gefangenſchaft an, und die Hauptſache dabei iſt, daß der Lehrer 
ſelbſt das einzuübende Lied möglichſt rein und immer gleichmäßig vorträgt. Von den unter— 
richteten Gimpeln können einzelne zu wirklichen Künſtlern werden, während andere immer 
Stümper beiben. Abgeſehen von der Gabe der Nachahmung, zeichnet ſich der Gimpel vor 
allen übrigen Finken durch leichte Zähmbarkeit, unbegrenzte Anhänglichkeit und unvergleich— 
liche Hingabe an ſeinen Pfleger aus, tritt mit dieſem in ein inniges Freundſchaftsverhältnis, 
jubelt in deſſen Gegenwart, trauert in feiner Abweſenheit, ſtirbt ſogar im Übermaße der 
Freude wie des Kummers, den ihm ſein Herr bereitet. Ohne beſondere Mühe kann er zum 
Aus- und Einfliegen gewöhnt werden, brütet auch leicht im Käfig, vereinigt alſo eine Reihe 
vortrefflicher Eigenſchaften in ſich. Füttert man die Gefangenen anhaltend mit fetten Säme— 
reien, beſonders Hanf, ſo werden ſie häufig ſchwarz. 

Der Wüſtengimpel, Wüſtentrompeter oder Moro, Erythrospiza githaginea Leht., 
vertritt die Gattung Erythrospiza Bp., die durch gedrungene Geſtalt, dicken, runden, auf 
dem Firſte ſtark gebogenen Schnabel, lange Flügel und kurzen, deutlich ausgebuchteten 
Schwanz gekennzeichnet iſt. Der Wüſtengimpel trägt ein prachtvoll gefärbtes, wie aus Atlas— 
grau und Roſenrot gemiſchtes Gefieder. Das Rot gewinnt mit vorſchreitendem Alter an 
Ausdehnung und Stärke und tritt im Frühling am vollendetſten auf, ſo daß es dann den 
purpurnen Schmelz der unſere Saaten ſchmückenden Kadeblume (Agrostemma githago), die 
dem Vogel ſeinen wiſſenſchaftlichen Namen lieh, an Schönheit weit hinter ſich zurückläßt. 
Gegen den Herbſt hin verblaßt es zuſehends und ähnelt dann mehr dem des bräunlichgrauen 
Weibchens. Die Länge beträgt 13 em. Der Wüſtengimpel bewohnt in vier Unterarten Nord— 
afrika und das Gebiet von Paläſtina bis Vorderoſtindien. 

Wer die Wohnſitze des Wüſtengimpels kennen lernen will, muß der Wüſte zuwandern, 
denn ihr ausſchließlich, wenn auch im weiteſten Sinne, gehört der Vogel an. Nur das Hochzeits— 
kleid macht das Männchen des Wüſtengimpels etwas auffällig, ſonſt tragen die Vögel ein Schutz— 
kleid, das ſie ſchon auf kurze Entfernung dem Auge des Verfolgers entzieht. „Das rötlichgraue 
Gefieder der Alten“, ſchreibt Bolle, „verſchmilzt ſo unmerkbar mit der gleichartigen Färbung 
der Steine und mehr noch der blattloſen Euphorbienſtämme und Zweige wie das Iſabell 
(Wüſtengelb) der Jungen mit dem fahlen Gelb von Sand, Tuffſtein oder Kalk. Gar bald wür— 
den wir ſeine Spur verlieren, wenn nicht die Stimme, die eine der größten Merkwürdigkeiten 
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des Vogels iſt, unſer Wegweiſer würde. Horch! ein Ton, wie der einer kleinen Trompete, 
ſchwingt durch die Luft: gedehnt, zitternd, und wenn unſer Ohr fein iſt und wir gut gehört 
haben, werden wir dieſem ſeltſamen Klange vorhergehend oder unmittelbar nach ihm ein paar 
leiſe, ſilberhelle Noten vernommen haben, die glockenrein durch die ſtille Wüſte hinklangen. 
Oder es ſind ſonderbar tiefe, dem Gequake des kanariſchen Laubfroſches nicht unähnliche, nur 
weniger rauhe Silben, die, haſtig wiederholt, hintereinander ausgeſtoßen und mit faſt gleichen, 
aber ſchwächeren Lauten, bauchredneriſch, als kämen ſie aus weiter Ferne, beantwortet 
werden. ... Niemand wird einen wirklichen Geſang von einem Vogel ſo beſchaffener 
Gegenden erwarten. Die erwähnten abenteuerlichen Klänge, denen der Moro oft noch eine 
Reihenfolge krähender und ſchnurrender anhängt, vertreten bei ihm die Stelle eines ſolchen. 
Sie paſſen in ihrer Seltſamkeit ſo vollkommen zu der gleichfalls ungewöhnlichen Umgebung, 
daß man ihnen ſtets freudig lauſcht und auf ſie horcht, ſobald ſie ſchweigen.“ 

Die Nahrung des Vogels beſteht in der Freiheit faſt ausſchließlich aus verſchiedenen 
Sämereien, vielleicht auch noch aus grünen Blättern und Knoſpen; Inſekten ſcheint er zu 
verſchmähen. Waſſer iſt ihm Bedürfnis. „Wie ſpärlich, trüb und lau auch die Quelle rinnt, 
ſie muß durch einen, wenn auch meilenweiten Flug täglich einmal wenigſtens erreichbar 
ſein.“ (Bolle.) Der Wüſtengimpel erſcheint morgens und nachmittags in Geſellſchaften an 
der Tränke, trinkt viel und in langen Zügen und badet ſich dann in ſeichterem Waſſer. 

Der Schnabel der Girlitze (Serinus Koch) iſt klein, kurz, dick und ſtumpfſpitzig, oben 
wenig gewölbt, an den bogenförmigen Schneiden eingezogen, vor der Spitze ſeicht aus— 
geſchnitten, der Fuß ziemlich kurzläufig, mit kleinen, aber ſpitzigen Nägeln bewehrt, der Flügel 
mäßig lang und ſpitz, der Schwanz mittellang und am Ende ziemlich tief eingeſchnitten. Die 
Gattung umfaßt 22 Arten und Formen und bewohnt hauptſächlich ganz Afrika, Südeuropa 
bis Norddeutſchland, Klein- und Mittelaſien bis in die nordweſtlichen Teile Indiens. 

„Drei Jahrhunderte ſind verfloſſen“, ſagt Bolle, „ſeit der Kanarienvogel durch Zäh— 
mung über die Grenzen ſeiner wahren Heimat hinausgeführt und Weltbürger geworden iſt. 
Der geſittete Menſch hat die Hand nach ihm ausgeſtreckt, ihn verpflanzt, vermehrt, an ſein 
eigenes Schickſal gefeſſelt und durch Wartung und Pflege zahlreich aufeinanderfolgender Ge— 
ſchlechter ſo durchgreifende Veränderungen an ihm bewirkt, daß wir jetzt faſt geneigt ſind, 
mit Linné und Briſſon zu irren, indem wir in dem goldgelben Vögelchen das Urbild der Art 
erkennen möchten und darüber die wilde, grünliche Stammart, die unverändert geblieben 
iſt, beinahe vergeſſen haben.“ 

Erſt durch Bolle, deſſen Schilderung wir hier folgen, ſind wir mit dem Freileben des 
wichtigen Vogels bekannt geworden. Unſer Forſcher fand ihn auf den fünf Waldinſeln der 
Kanariſchen Gruppe, Gran Canaria, Teneriffa, Gomera, Palma und Ferro. Auch auf Ma— 
deira und den Inſeln des Grünen Vorgebirges iſt der Vogel heimiſch. Auf den genannten 
Eilanden lebt er überall, wo dichtwachſende Bäume mit Geſtrüpp abwechſeln, vorzugsweiſe 
längs der mit üppigem Grün umſäumten Waſſerbetten, die während der Regenzeit Bäche 
ſind, in der Trockenzeit aber verſiegen, nicht minder häufig in den Gärten um die Wohnungen 
des Menſchen. Wo die Bedingungen zu ſeinem Wohlbefinden gegeben ſind, iſt er überall 
häufig, in den Weinbergen der Inſeln gemein. Auf Elba leben die Nachkommen von ſolchen 
Kanarienvögeln, die einſt durch das Scheitern eines Schiffes, auf dem ſie aus ihrer Heimat 

ausgeführt waren, an den Geſtaden dieſer Inſel frei wurden und ſich akklimatiſierten. 

Der Wilde Kanarienvogel, Serinus canaria I., iſt 12 — 13 em lang. Beim alten 
Männchen iſt die Oberſeite gelbgrün mit ſchwärzlichen Schaftſtrichen und breiten, hell aſch— 
grauen Federrändern, die beinahe zur vorherrſchenden Färbung werden, der Bürzel gelb— 
grün, die Stirn und ein breiter Augenſtreifen, der nach dem Nacken zu kreisförmig verläuft, 
grünlich goldgelb, ebenſo Kehle und Oberbruſt. Die Bruſtfärbung wird nach hinten zu heller, 
gelblicher; der Bauch und die Unterſteißfedern ſind weißlich. Die Iris iſt dunkelbraun; 
Schnabel und Füße ſind bräunlich fleiſchfarben. Bei dem Weibchen iſt die Oberſeite vor— 
herrſchend braungrau gefärbt, Bruſt und Kehle find grünlich goldgelb, Unterbruft und Bauch 
weiß, die Körperſeiten bräunlich mit dunkleren Schaftſtrichen. 

Die Nahrung beſteht größtenteils, wenn nicht ausſchließlich, aus Pflanzenſtoffen, feinen 
Sämereien, zartem Grün und ſaftigen Früchten, namentlich Feigen. Waſſer iſt für den 
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Kanarienvogel dringendes Bedürfnis. Er fliegt oft, meiſt geſellig, zur Tränke und liebt das 
Baden, wobei er ſich, wie der gezähmte Vogel, ſehr naß macht. 

Das Neſt wird ſehr verſteckt auf Bäumen angelegt; es wird ſorgfältig gebaut und ent— 
hält, wenn das Gelege vollzählig iſt, 5 Eier. „Die Eier ſind blaß meergrün und mit rötlich— 
braunen Flecken beſät, ſelten beinahe oder ganz einfarbig. Sie gleichen denen des zahmen 
Vogels vollkommen. Ebenſo hat die Brutzeit durch die Zähmung keine Veränderung erlitten; 
ſie dauert beim wilden Kanarienvogel ebenfalls ungefähr 13 Tage. Die Jungen bleiben im 
Neſte, bis ſie vollſtändig befiedert ſind, und werden noch eine Zeitlang nach dem Ausfliegen 
von beiden Eltern, namentlich aber vom Vater, aufs ſorgſamſte aus dem Kropfe gefüttert.“ 
Während das Weibchen brütet, läßt das Männchen, gewöhnlich hoch auf dem Baume ſitzend, 
ſeinen Geſang ertönen. „Es iſt viel über den Wert des Geſanges geredet worden. Von 
einigen überſchätzt und allzuhoch geprieſen, iſt er von anderen einer ſehr ſtrengen Beurteilung 
unterzogen worden. Man entfernt ſich nicht von der Wahrheit, wenn man die Meinung 
ausſpricht, die wilden Kanarienvögel ſängen wie in Europa die (gewöhnlichen) zahmen. 
Der Schlag dieſer letzteren iſt durchaus kein Kunſterzeugnis, ſondern im großen und ganzen 
geblieben, was er urſprünglich war.“ 

Der Fang der Kanarienvögel, zumal der jungen, gelingt ſehr leicht. Sie werden durch 
Lockvögel, ihrem großen Geſelligkeitsdrange folgend, bald herbeigezogen und geraten dann 
in die aufgeſtellten Fallen und Netze. „Der Preis junger, bereits ausgeflogener Vögel pflegt 
in Santa Cruz, wenn man mehrere auf einmal nimmt, etwa 25 Pfennig für das Stück zu 
betragen. Friſch gefangene alte Männchen werden mit 1 Wark bezahlt. In Canaria ſind, 
trotz der daſelbſt herrſchenden größeren Billigkeit, die Preiſe um vieles höher, was allein ſchon 
hinreichen würde, ihre größere Seltenheit dort darzutun. Es ſind unruhige Vögel, die längere 
Zeit brauchen, ehe ſie ihre angeborene Wildheit ablegen, und ſich, beſonders in engen Käfigen 
zu mehreren zuſammengeſperrt, das Gefieder leicht zerſtoßen. Sie ſchnäbeln ſich ſehr gern 
untereinander, und die jungen Männchen geben ſich binnen kurzem durch fortgeſetztes lautes 
Zwitſchern zu erkennen. Kaum gibt es einen weichlicheren Körnerfreſſer. Man verliert die 
meiſten an Krämpfen, deren zweiter oder dritter Anfall mit dem Tode zu endigen pflegt. 
Die wilden Hähnchen gehen mit großer Leichtigkeit Verbindungen mit der gezähmten Art 
ein und werden äußerſt treue, liebevolle Gatten, welche nicht aufhören, die Dame ihres 
Herzens aufs zärtlichſte zu füttern, meiſt ſogar die Nacht auf deren Neſte ſitzend zuzubringen.“ 

Nach Eroberung der Kanariſchen Inſeln durch die Spanier im Jahre 1478 wurden 
zum erſten Male Kanarienvögel in Maſſen nach Spanien eingeführt, von wo ſich alsbald ein 
lebhafter Handel mit den ſchnell allgemein beliebt werdenden Stubengenoſſen auch auf das 
übrige Europa ausdehnte. Unter dem Einfluß der Gefangenſchaft zeigt die wilde Stammart 
ſchon an und für ſich die Neigung, heller und vor allem gelber zu werden. Viel mehr aber 
wirkten auf die eingeführten Wildlinge die Zucht und Ausleſe des Menſchen ein. Da bald 
der ganze Bedarf an Kanarienvögeln durch die auf dem Feſtlande ſelbſt gezüchteten Tiere 
gedeckt ward, ſo wurden echte Wildlinge immer ſeltener eingeführt und ſind heute völlig vom 
Tiermarkt verſchwunden. 

Dr. Karl Ruß, einer der beſten Kenner dieſer Tiere, deſſen Ausführungen wir uns im 
folgenden anſchließen, teilt die zahmen Kanarienvögel in drei Hauptgruppen, deren erſte 
die deutſche Raſſe, die zweite die holländiſchen Raſſen und die dritte die engliſchen Nafjen 
umfaßt. Bei der deutſchen Kaſſe werden nach den Farben und dem Geſang unterſchieden: 
die gemeinen deutſchen Kanarienvögel und die edlen oder Harzer Kanarienvögel. Während 
bei den erſteren die Ausprägung beſonderer Farben und der Geſtalt die Hauptſache iſt, ſo 
daß man z. B. Hochgelbe oder Goldgelbe, Strohgelbe, Weiße, Iſabellfarbene, Graugrüne 
und Glattköpfige ſowie Gehäubte, bei letzteren wiederum Geſchopfte, Gekrönte und Tollige 
unterſcheiden kann, durch deren Kreuzung außerdem noch ſchier zahlloſe Unterraſſen ſich er— 
geben haben, ſo iſt für den edlen Kanarienvogel einzig und allein der Geſang maßgebend. 
„Während der gemeine deutſche Vogel“, jagt Ruß, „ähnlich wie ein Baumpieper, oft ſogar 
viel ſchlechter ſingt und durch die Eintönigkeit ſeines Liedes und die ſchrillen, gellenden Töne 
nur zu oft unausſtehlich wird, erinnert der Geſang des edlen Vogels viel mehr an die ſchön— 
ſten Töne der Nachtigall, nur daß die einzelnen Strophen beſſer zuſammenhängen, oft un— 
merklich ineinanderfließen, während ſie freilich weder an Mannigfaltigkeit noch an Kraft 
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des Tones jene ganz erreichen.“ Nach der Weiſe ihres Geſanges teilen die Kenner die edlen 
Kanarienvögel ein in: Hohl-, Knorr-, Klingelroller, alle drei „feine Rollvögel“, und in Koller— 
und Gluckvögel. Das Lied eines guten Sängers ſetztſich aus verſchiedenen „Touren“ zuſammen, 
die leider vielfach abweichend benannt werden, die aber Ruß in Übereinſtimmung mit der 
Auffaſſung und den Anſichten der hervorragendſten Kenner als folgende zehn genau ab— 
gegrenzte feſtlegt und beſchreibt: Hohlrolle, Hohlklingel, Anorre oder Baßrolle, Klingel, Klingel— 
rolle, Koller, Waſſerrolle, Glucke, Pfeife und Schwirre. Hohl- und Baßrollen bilden ſtets 
den Hauptteil des Geſanges, und je nachdem dieſe oder jene der anderen Touren damit kom— 
biniert werden, erweiſt ſich der Sänger als einer der obengenannten Abteilungen angehörig. 
„Der Vogel ſoll mit einer edlen, leiſen Rolle beginnen und dieſelbe, wenn möglich, anſchwellen 
(oder noch beſſer anſchwellen und wieder abnehmen) laſſen. Ebenſo ſchön iſt es auch, wenn 
er mit 3—6 feinen Pfeifen beginnt. Im übrigen mag aber der Vogel mit einer Volle oder 
Pfeife anfangen, welche ihm beliebt; wenn er alle Touren in harmoniſcher, anmutiger Weiſe 
miteinander verbindet, wenn ſeine Töne tief lullend, hoch, aber klar und glockenſchlagartig 
ſind, ſobald ſchließlich ſein ganzes Lied ein zu Herzen ſprechendes iſt, ſo haben wir es gewiß 
auch mit einem vorzüglichen Sänger zu tun.“ 

Der Name Harzer Kanarienvögel ſtammt daher, daß bis in die jüngſtvergangene Zeit 
und teilweiſe auch jetzt noch vornehmlich die Bevölkerung des Harzes ſich mit der Zucht von 
ſolchen Tieren befaßt hat und aus ihr einen nicht unbeträchtlichen Nebenerwerb zog. Be— 
ſonders St. Andreasberg war eine der Städte, der es ſowohl der Zahl der gezogenen Vögel 
als auch deren Geſangsleiſtung nach kein anderer Ort gleichtat. Durch die Konkurrenz der 
in den letzten Jahrzehnten entſtandenen und im großen Stile betriebenen Züchtereien in 
Berlin, Dresden, Hannover uſw. wurde dieſen alten Zuchtſtätten der Abſatz ſehr erſchwert, 
ſo daß die Zucht echter Harzer Kanarienvögel ſowohl der Quantität als auch der Qualität 
nach immer mehr herabſank. Die großen Züchtereien verſehen nicht nur Deutſchland ſelbſt 
mit Kanarienvögeln, ſondern treiben auch einen ſchwunghaften Exporthandel mit dem Aus— 
lande; vor allem Nordamerika iſt einer der Hauptabnehmer unſerer deutſchen Vögel. 

Die Angehörigen der holländiſchen Raſſe find nahezu um ein Drittel größer, ſchlanker 
und hochbeiniger als der deutſche Kanarienvogel und zeichnen ſich beſonders durch verlängerte, 
weiche und gleichſam zerſchliſſene Federn an verſchiedenen Körperteilen aus. Sie ſind aber 
zarter und empfindlicher als die deutſchen Vögel, verfügen auch nicht über eine ſo volle und 
kräftige Stimme. 

Sehr merkwürdige Tiere ſind die engliſchen Kanarienvögel. Die wichtigſte der 
zahlreichen Unterraſſen iſt der Norwich-Vogel, der, etwas kräftiger, größer und gedrun— 
gener als der Harzer, urſprünglich ein tiefes geſättigtes Gelb aufweiſt, das am ganzen Körper 
gleich kräftig erſcheint, deſſen Farbe aber von den Züchtern künſtlich umgewandelt wird in 
ein tiefes Orangegelb oder Rotgelb. Dieſe Umfärbung wird erreicht durch eine Fütterung 
mit Cayennepfeffer, dem durch ein chemiſches Verfahren die Schärfe genommen iſt, und der, 
vermiſcht mit zerriebenem Hühnerei, Biskuit und Zucker, während der Mauſer den 6—8 
Wochen alten Vögeln verabreicht wird. 

Der in Deutſchland heimiſche Girlitz, Serinus canaria serinus J. (Abb. S. 586), iſt 
nicht eine beſondere Art, ſondern muß als eine Unterart vom Kanarienvogel, der früher be— 
nannt worden iſt, betrachtet werden. Seine Länge beträgt 12,5 em. Die vorherrſchende 

Färbung des Gefieders iſt ein ſchönes Grün; Hinterkopf, Rücken und Schultern ſind grüngelb, 
durch verwaſchene ſchwärzliche Längsflecke gezeichnet, die Stirn, ein Augenſtreifen und ein 
Nackenring, der Bürzel und die Unterteile blaß goldgelb, nach hinten in Weiß übergehend, die 
Bruſt und die Bauchſeiten mit großen, ſchwarzen Längsflecken gezeichnet, Flügel und Schwanz 
endlich ſind vorherrſchend dunkelbraun, darin die meiſten Federn gelb und weiß geſäumt, 
über die Mitte der Flügel verläuft eine lichte Binde. Bei dem kleineren Weibchen iſt das der 
Hauptfärbung nach grüngelbe Gefieder faſt überall mit ſchwarzen Längsflecken gezeichnet. 

Arſprünglich in den Atlasländern, im Süden Europas und in Kleinaſien heimiſch, hat 
ſich der Girlitz allmählich nach Norden hin verbreitet, tut dies auch gegenwärtig noch und 
bürgert ſich, weiter und weiter vorſchreitend, in Gebieten ein, in denen er vor einem Men— 
ſchenalter vollſtändig fehlte. In Deutſchland hat er ſich, vom Rhein ausgehend, faſt überall 
verbreitet und iſt ſtellenweiſe ſogar ein häufiger Vogel. Er erſcheint regelmäßig im Frühjahr, 
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und zwar in den letzten Tagen des März oder in den erſten Tagen des April, und verweilt 
bei uns bis September oder Oktober. Baumgärten, in deren Nähe Gemüſepflanzungen 
liegen, ſagen ihm am meiſten zu. 

Der Girlitz iſt ein ſchmucker, lebendiger und anmutiger Vogel, immer munter und gut— 
gelaunt, geſellig und friedliebend, ſolange die Liebe nicht trennt, vereinzelt und zum Kampfe 
treibt. Je näher die Niſtzeit kommt, um jo eifriger trägt der Vogel, meiſt vom hohen Wipfel 
herab, ſein Liedchen vor, und um ſo ſonderbarer gebärdet er ſich. Nicht genug, daß er mit 

Girliß, Serinus canaria serinus E. 2½ natürlicher Größe. 

den zärtlichſten Tönen um Liebe bittet, er legt ſich auch wie ein Kuckuck platt auf einen Aſt, 
ſträubt die Kehlfedern wie ein balzender Hahn, breitet den Schwanz weit aus, dreht und 
wendet ſich, erhebt ſich plötzlich, ſteigt in die Luft, flattert unregelmäßig ſchwankend, fleder— 
mausartig um den Baum, wirft ſich bald nach der einen, bald nach der anderen Seite und 
kehrt dann auf den früheren Sitzplatz zurück, um ſeinen Geſang fortzuſetzen. Andere Männ— 
chen in der Nähe wecken die Eiferſucht des Sängers; dieſer bricht plötzlich ab und ſtürzt ſich 
erboſt auf den Gegner, der in behendem Fluge entflieht: und ſo jagen ſich beide wütend 
längere Zeit umher, durch die belaubten Bäume hindurch oder auch ſehr nahe über den 
Boden hinweg, wobei ſie ohne Unterbrechung ihren Zorn durch ein helles „Siſiſi“ bekunden. 
Erſt nach langwierigem Kampfe, und wenn das Weibchen brütet, endet dieſer Zank und 
Streit. Der Geſang iſt nicht gerade ausgezeichnet zu nennen; Hoffmann vergleicht ihn tref— 
fend mit dem allerdings weicheren Geſange der Heckenbraunelle. 
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Das Neſt iſt ein kleiner, dem unſeres Buchfinken am meiſten ähnelnder Kunſtbau. Es 
wird bald höher, bald tiefer, immer aber möglichſt verborgen im dichten Gezweige eines 
Buſches oder Baumes angelegt. In Deutſchland beginnt die Brutzeit im Mai, und ſpäter, 

im Juni oder Juli, erfolgt noch eine zweite Brut. Solange das Weibchen die 4— 5 Eier be— 
brütet, wird es von dem Männchen aus dem Kropfe gefüttert. „Wenn es nun Hunger hat“, 
ſagt Hoffmann, „ſo ruft es das Männchen, und zwar mit demſelben Tone, welchen dieſes bei 
ſeinen Minnekämpfen hören läßt, nur etwas leiſer.“ Es brütet ſehr feſt und bleibt ruhig 
ſitzen, wenn tagelang Feld- oder Gartenarbeiten unter ſeinem Neſte gemacht werden. Nach 
ungefähr 13 Tagen ſind die Eier gezeitigt und die Jungen ausgeſchlüpft. Solange dieſe im 
Neſte ſitzen, verlangen ſie durch ein leiſes „Zickzick“ oder „Sittſitt“ nach Nahrung. Gegen 
das Ende ihres Wachstums hin werden ſie ſehr unruhig, und oft fliegen ſie früher aus, als 
ſie ſollten. Die Eltern füttern ſie eine Zeitlang noch eifrig, auch wenn man ſie in einen Bauer 
ſperrt und dieſen in der Nähe des Niſtplatzes aufhängt. Nach der Brutzeit geſellen ſich die 
vereinzelten Paare nebſt ihren Jungen zu Schwärmen, und dieſe ſtreifen fortan im Lande 
umher und ſuchen gemeinſam ihre faſt nur aus feinen Sämereien und Pflanzenſchoſſen be— 
ſtehende Nahrung, ohne dem Menſchen irgendwie läſtig zu werden. 

In Spanien werden die Girlitze zu Tauſenden gefangen, um verſpeiſt zu werden. Im 
Käfig iſt unſer Vögelchen recht angenehm, dauert jedoch nicht ſo gut aus, wie man von vorn— 
herein annehmen möchte. 

Hänflinge, Zeiſige und Diſtelfinken galten lange Zeit als gut unterſchiedene Gattungen, 
und der Gedanke, ſie alle miteinander künftig als Hänflinge (Carduelis Driss.) bezeichnen 
zu ſollen, geht ſicherlich manchem gegen den Strich. Aber Hartert hat überzeugend dargelegt, 
daß die drei Gruppen durch Übergänge und Mittelformen unlösbar verbunden ſind. Wir 
wollen ihm darum folgen. Für die erweiterte Gattung Carduelis gibt Hartert als Merkmale 
an: der Schnabel iſt hart, faſt kegelförmig, mit ſcharfer Spitze, aber bald feiner, bald plumper, 
der Flügel iſt lang und ziemlich ſpitz, der Schwanz mittellang, mindeſtens Ya em tief aus— 
geſchnitten, und der Fuß kurz und kräftig. Die Gattung enthält etwa 75 Arten und Unter- 
arten und verbreitet ſich über alle Erdteile außer Auſtralien. 

Unſer Blut- oder Rothänfling, auch Rubin, Kotkopf, Rotbrüjter, Hanfvogel, 
Hanffink oder bloß Hänfling genannt, Carduelis cannabina L. (Abb. ©. 588), iſt auf dem 
Scheitel und der Oberbruſt prachtvoll karminrot, auf den hinteren Kopfſeiten und dem Halſe 
aſchgrau, rötlichgelb geſtrichelt, auf Oberrücken und Schultern zimtbraun, auf dem Unter- 
rücken weißbräunlich, auf dem Bürzel ſchmutzig weiß; Kehle und Gurgel ſind bräunlichweiß, 
durch dunkelgraue Striche und längere Flecke gezeichnet, die Unterteile hinter der Bruſt weiß, 
die Weichen licht zimtfarbig, Flügel und Schwanz ſind dunkelbraun, ihre Federn heller ge— 
ſäumt. Im friſch gemauſerten Gefieder ſind die roten Teile durch bräunliche und gräuliche 
Federränder, die ſpäter abgeſtoßen werden, faſt verdeckt. Die Länge beträgt 13 em. Das 
kleinere Weibchen ſieht wie das Männchen aus, iſt aber ohne alles Rot. 

Der Bluthänfling bewohnt in ſeiner typiſchen Form faſt ganz Europa und erſcheint auf 
dem Zuge in Nordweſtafrika, ſelten aber in Agypten. In Deutſchland iſt er überall häufig, 
am gemeinſten vielleicht in hügeligen Gegenden. Hohe Gebirge und ausgedehnte Waldungen 
meidet er. Unter unſeren Finken gehört er, auch abgeſehen von ſeiner Geſangskunſt, zu den 
liebenswürdigſten und anmutigſten. „Der Bluthänfling, ein geſellſchaftlicher, munterer, flüch— 
tiger und ziemlich ſcheuer Vogel“, ſagt mein Vater, „iſt außer der Brutzeit immer in kleinen 
und großen Flügen beieinander; ſelbſt während der Brutzeit habe ich mehrere zuſammen 
geſehen. Im Herbſt, gewöhnlich ſchon im Auguſt, ſchlagen ſich die Bluthänflinge in große 
Herden zuſammen, ſo daß ich bis hundert und mehr in einem Zuge beobachtet habe. Im Winter 
miſchen ſie ſich unter die Grünlinge, auch unter Buch- und Bergfinken, Feldſperlinge und 
Goldammern. Im Frühjahr ſondern ſie ſich nach der Paarung voneinander ab, brüten aber 
oft in friedlicher Nähe nebeneinander. Merkwürdig iſt, wie ſehr dieſer Vogel ſelbſt während 
der Brutzeit hin und her ſtreicht. Der Vogel fliegt leicht, ziemlich ſchnell, in Abſätzen und 
ſchwebend; beſonders wenn er ſich ſetzen will, dreht er ſich oft im Kreiſe herum.“ 

Die Lockſtimme des Hänflings iſt ein kurzes, hartes „Gäck“ oder „Gäcker“, das häufig 
mehrmals ſchnell hintereinander ausgeſtoßen wird. Ihm wird oft ein wohlklingendes „Lü“ 
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zugefügt, zumal wenn der Vogel etwas Verdächtiges bemerkt. Der Geſang, einer der beſten, 
den ein Fink überhaupt vorträgt, fängt gewöhnlich mit dem erwähnten „Gäckgäck“ an; dieſen 
Lauten werden aber flötende, klangvolle Töne beigemiſcht und wie jene mit viel Abwechſelung 
und Feuer vorgetragen. Jung eingefangene Männchen lernen leicht Geſänge anderer Vögel 
nachahmen oder Liedchen nachpfeifen, merken ſich aber leider auch unangenehme Töne und 
werden dann zu unleidlichen Stümpern. Die unglückliche Königin Marie Antoinette ſoll 1783 
einen Hänfling zum Geſchenk erhalten haben, der alle Arien aus der Oper „Dido“ pfiff. 

Bereits im April ſchreitet der Hänfling zum Neſtbau, und während des Sommers niſtet 
er mindeſtens zwei-, gewöhnlich aber dreimal. Das ſorgfältig gebaute Neſt wird in Büſchen 
meiſt niedrig über dem Boden angelegt. Das Gelege der erſten Brut enthält 5—7, das der 
zweiten 4— 6 Eier, die auf weißbläulichem Grunde mit einzelnen blaßroten, dunkelroten und 

Bluthänfling, Carduelis cannabina L. 3, natürlicher Größe. 

zimtbraunen Punkten und Strichelchen gezeichnet ſind. Das Hänflingspaar verläßt ſeine 
Eier nur äußerſt ſelten, ſeine Jungen nie; die Alten füttern dieſe vielmehr auch dann noch 
groß, wenn man ſie mit dem Neſte in einen Käfig ſperrt. Meines Wiſſens iſt noch kein Fall 
vorgekommen, daß die alten Hänflinge ſich dadurch hätten abhalten laſſen, ihren elterlichen 
Pflichten Genüge zu leiſten. 8 

Der Hänfling ernährt ſich faſt ausſchließlich von Sämereien, wird aber nirgends als er— 
heblich ſchädlich angeſehen. Er verzehrt die Samen von Wegebreit, Löwenzahn, von allen 
Kohl-, Mohn-, Hanf- und Kübſenarten und namentlich Grasgeſäme. — Mit Recht iſt er 
einer der beliebteſten Stubenvögel. Er iſt anſpruchslos wie wenige andere, befreundet ſich 
oft innig mit ſeinem Pfleger, der ihn großgezogen hat, und ſingt fleißig und eifrig faſt das 
ganze Jahr hindurch. Im Zimmer echter Vogelliebhaber fehlt er ſelten. 

Der Leinfink oder Birkenzeiſig, Carduelis linaria L., iſt eine häufig bei uns er— 
ſcheinende nordiſche Art der Gattung. Stirn und Scheitel ſind lebhaft dunkel karminrot, 
der Hinterkopf und die übrigen Oberteile matt roſtbraun, dunkelbraun längsgeſtreift, die 
Bürzelfedern blaß karminrot, die braunen Flügel zieren zwei helle Binden, die vorderen 
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Backen, Kehle, Kropf und Bruſtſeiten ſind ebenfalls karminrot, die übrigen Unterteile weiß, 
die Seiten blaß roſtbräunlich, mit breiten, verwaſchenen, dunklen Längsſtreifen gezeichnet. 
Die Weibchen und jungen Vögel zeigen nur ſchwache Spuren des Karminrotes auf Bruſt 
und Bürzel; die rote Kopfplatte iſt kleiner und matter. Die Länge beträgt 13 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Leinfinken umfaßt den kalten Gürtel beider Welten, ſoweit 
der Baumwuchs reicht; nach Pearſon brütet der Vogel auch auf Nowaja Semlja. Von hier 
aus wandert er alljährlich in ſüdlichere Gegenden hinab und erſcheint dabei zuweilen in un- 

ſchätzbarer Menge auch in Deutſchland. In den Alpen erſetzt ihn eine kleinere, ſehr ähnlich 
gefärbte Unterart, der Bergleinfink oder Kleine Birkenzeiſig, Carduelis linaria ca- 
baret S. Müll. (ſ. die Abbildung S. 574). 

Erſt wenn man die ungeheueren Birkenwaldungen des hohen Nordens durchwandert 
oder mindeſtens geſehen hat, begreift man, warum der Leinfink nicht in jedem Winter gleich 
häufig bei uns erſcheint. Nur wenn im Norden der Birkenſamen nicht geraten iſt und der 
Vogel Mangel an Nahrung erleidet, ſieht er ſich genötigt, nach ſüdlicheren Gegenden hinab— 
zuſtreifen. So zahlreich auch die Maſſen ſein mögen, die zuweilen bei uns vorkommen: un— 
gleich größere Mengen verweilen jahraus jahrein in ihrer Heimat, denn die Anſprüche, die 
der Birkenzeiſig an das Leben ſtellt, werden ihm im Norden viel beſſer als bei uns gewährt. 
Dort ſind Hunderte und Tauſende von Quadratkilometern von Birkenwaldungen bedeckt, und 
es muß ſchon ein beſonders ungünſtiger Sommer geweſen ſein, wenn dieſe Waldungen ihren 
Bewohnern nicht mehr hinlängliche Nahrung bieten. Der Birkenzeiſig iſt in dem gleichen 
Grade an jene Birkenwälder gebunden wie der Kreuzſchnabel an den Nadelwald. Er findet 
in ihnen zur Winterzeit Sämereien und in den Sommermonaten, während er brütet, Inſek— 
ten, namentlich Mücken, in größter Menge. 

Im ebenen und hügeligen Deutſchland erſcheint der Leinfink zu Anfang November 
als Wintergaſt, manchmal in ſehr großer Menge und nicht immer nur in ſtrengen Wintern. 
Zumal in den erſten Wochen ſeines Aufenthaltes bei uns zeigt er ſich als ein Geſchöpf, das 
die Tücke des Menſchen noch nicht kennen gelernt hat, erſcheint ohne Scheu in den Dörfern 
und ſucht ſich in unmittelbarer Nähe des Wenſchen ſein Futter, läßt ſich auch durch das 
menſchliche Getriebe nicht im geringſten ſtören. Erſt wiederholte Verfolgung macht ihn vor— 
ſichtig; eigentlich ſcheu aber wird er nie. a 

Der Leinfink iſt ein ebenſo harmloſer wie unruhiger, gewandter, munterer Geſell. Im 
Klettern geſchickter als ſeine ſämtlichen Verwandten, wetteifert er darin nicht bloß mit dem 
Kreuzſchnabel, ſondern auch mit dem beweglichen Volk der Meiſen. Birken, deren fadenähn— 
liche Zweige von einer Schar der niedlichen Vögel bedeckt ſind, gewähren einen prächtigen 
Anblick. Hier hängt und klettert die ganze Geſellſchaft in den verſchiedenſten Stellungen auf 
und nieder und klaubt ſich aus den Samenzäpfchen eifrig Nahrung aus. 

Wirklich liebenswürdig iſt der Leinfink gegen andere ſeiner Art und gegen Verwandte. 
Eine Schar, die ſich einmal zuſammenfand, trennt ſich nicht mehr und ruft den einzelnen, 
der nur wenig ſich entfernte, ängſtlich herbei. Er bekundet aber auch Anhänglichkeit an die 
Zeiſige und miſcht ſich, in Ermangelung dieſer paſſenden Genoſſen, unter Hänflinge und Feld— 
ſperlinge. Mit allen dieſen Vögeln lebt er in tiefſtem Frieden; Zank und Streit kennt er 
überhaupt nicht. Im Käfig geht das niedliche Vögelchen ohne alle Umjtände ans Futter, 
wird auch in kürzeſter Zeit ungemein zahm, begnügt ſich mit einfacher Nahrung, erfreut 
durch ſeine Beweglichkeit und ſeine Kletterkünſte, ſchließt ſich anderen kleinen Vögeln bald 
innig an und liebkoſt ſie auf die verſchiedenſte Weiſe. 

Unfer Zeiſig, Erlenzeiſig, Carduelis spinus L. (Abb. S. 590), iſt auf dem ganzen 
Oberkopfe und dem Nacken ſowie an Kinn und Oberkehle ſchwarz; die Oberteile ſind gelbgrün, 
dunkel längsgeſtrichelt, die Schwingen braunſchwarz, gelbgrün geſäumt, ein Augenbrauen— 
ſtreifen, die vorderen Backen, Kehle, Halsſeiten und Oberbruſt ſind ſchön olivengelb, die 
übrigen Unterteile faſt weiß, die Schenkelſeiten ſchwarz geſtrichelt, die Bürzelfedern olivengelb, 
die Schwanzfedern gelb, am Ende ſchwarz, die beiden Wittelfedern braunſchwarz, außen 
grün geſäumt. Beim Weibchen ſind die Federn des Oberkopfes und der Oberſeite bräunlich 
gelbgrün, durch dunklere Schaftflecke gezeichnet, die Unterſeite weißlich, mit Ausnahme der 
einfarbig weißen Witte breit ſchwarz geſtreift, Flügel und Schwanz merklich bläſſer als beim 
Männchen. Die Länge beträgt 12 em. 
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Das Verbreitungsgebiet des Zeiſigs umfaßt Europa, ſüdwärts bis Norditalien, nach 
Norden hin bis zur Breite Wittelnorwegens, und das nördliche Aſien öſtlich bis Japan. In 
Deutſchland iſt er ein Strichvogel, der außer der Brutzeit weit im Lande herumſtreift, unſer 
Vaterland aber nur ſelten verläßt. Während des Sommers bewohnt er die Nadelwälder 
bergiger Gegenden, brütet hier und beginnt von ihnen aus ſeine Streifereien. In gewiſſen 
Wintern erſcheint er zu Tauſenden in den Dörfern oder in ihrer unmittelbaren Nähe; in an— 
deren Wintern ſieht man hier kaum einzelne. Baumloſe Gegenden meidet er, hält ſich auch 
faſt beſtändig in den oberſten Kronzweigen der Bäume auf. 

„Der Zeiſig iſt“, wie Naumann ſagt, „immer munter, flink und keck, hält ſein Gefieder 
ſtets ſchmuck, obgleich er es meiſtens nicht anlegt, bewegt ſich ſchnell hin und her, wendet und 
dreht oft den Hinterleib hinüber und herüber, hüpft, ſteigt und klettert vortrefflich, kann ſich 

Zeiſig, Carduelis spinus Z. 23, natürlicher Größe. 

verkehrt an die Spitzen ſchwankender Zweige hängen, an ſenkrechten, dünnen Ruten ungemein 
ſchnell auf und ab hüpfen und gibt in alledem den Meiſen wenig nach. Sein Flug iſt wogend, 
ſchnell und leicht, er ſcheut ſich deshalb nicht, weite Räume zu überfliegen, und ſteigt zu be— 
deutenden Höhen empor. Der Lockton klingt wie „trettet“ oder wie „tettertettet“ und „di di“ 
oder „didilei“. Mit letzteren Tönen beginnt das Männchen gewöhnlich auch ſeinen Geſang, ein 
nicht eben ausgezeichnetes, aber doch gemütliches Gezwitſcher, dem als Schluß ein langgezogenes 
„Dididlidlideidää“ angehängt wird. Der Zeiſig iſt arglos und zutraulich, geſellig, friedfertig 
und in gewiſſem Grade leichtſinnig, verſchmerzt wenigſtens bald den Verluſt ſeiner Freiheit. 
Als Stubenvogel empfiehlt er ſich ſehr. Außerſt gelehrig, eignet er ſich bald allerlei beluſtigende 
Kunſtſtücke an, macht kaum nennenswerte Anſprüche an das Futter, verträgt ſich mit allen 
übrigen Vögeln, in deren Geſellſchaft er leben muß, wird ſeinem Herrn rückhaltlos zugetan, 
gewöhnt ſich, frei aus- und einzufliegen, hört und folgt auf den Ruf und brütet unter ſorg— 
ſamer Pflege ebenſo leicht wie irgendein anderer ſeiner Freiheit beraubter Vogel. Säme— 
reien mancher Art, hauptſächlich Baumgeſäme, junge Knoſpen und Blätter, während der 
Brutzeit aber Inſekten, bilden die Nahrung des freilebenden Vogels. 

„Die Erlenzeiſige“, ſagt mein Vater, „paaren ſich im April. Das Männchen ſingt dann 
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ſehr laut und fliegt dabei flatternd in der Luft umher. Dieſes kleine Tierchen ſieht dann 
groß aus, ſchlägt die Flügel ſehr jtarf, breitet den Schwanz aus und flattert in Kreiſen und 
Bogen in einer beträchtlichen Höhe umher . . . Das Weibchen verhält ſich dabei ganz ruhig, 
bleibt aber in der Nähe des Männchens, ſchnäbelt ſich hernach mit ihm und ſtreicht mit ihm 
umher. Man findet gewöhnlich mehrere Paare zuſammen, die friedlich nebeneinander Sä— 
mereien aufleſen. Bald nach der Paarung beginnt das Bauen des Neſtes, nachdem das 
Weibchen einen ſchicklichen Platz dazu ausgeſucht hat. Ich habe es nur auf Fichten und Tannen 
und eines auf einer Föhre gejehen; ſie ſtanden alle weit vorn, einige faſt auf der Spitze der Aſte, 
und ſo verborgen, daß man ſich über die Meinung, ein Zeiſigneſt ſei unſichtbar, nicht zu ver— 
wundern braucht. Es iſt gar nicht unmöglich, daß jemand ein Zeiſigpaar bauen ſieht und 
beim Beſteigen des Baumes das Neſt nicht bemerkt, woraus dann das Märchen mit dem 
unſichtbar machenden Steinchen entſtanden iſt. Dazu kommt, daß ein Zeiſigneſt 10 — 25 m 
hoch und faſt immer weit vom Stamme entfernt ſteht.“ Es iſt kunſtvoll gebaut, ſehr dick— 
wandig und innen weich ausgepolſtert. Die Vögel brüten zweimal im Jahre. Die 4—6 Eier 
ſind nach Geſtalt, Größe und Farbe verſchieden, gewöhnlich auf weißbläulichem oder bleich 
grünblauem Grunde mit mehr oder minder deutlichen roſtbraunen und blaß blutroten Punkten, 
Flecken und Adern gezeichnet. Das Weibchen brütet allein, wird währenddem vom Männchen 
aus dem Kropfe gefüttert und zeitigt die Brut binnen 13 Tagen. An der Aufzucht der Jungen 
beteiligen ſich beide Eltern. Der Zeiſig hat von vielen Feinden zu leiden; denn ſeine Arg— 
loſigkeit und Geſelligkeit wird ihm Menſchen und Raubtieren gegenüber oft zum Verderben. 

Ein naher Verwandter des Zeiſigs iſt der ihm ähnlich, unterſeits aber lebhafter gelb 
gefärbte Zitronfink oder Zitronzeiſig, Carduelis eitrinella L. (ſ. die Abbildung ©. 574), 
ein Vogel von 12 em Länge, der in Deutſchland den Schwarzwald und die Vogeſen bewohnt, 
aber nur an einzelnen Stellen zahlreich auftritt. Wie es ſcheint, hat er ſich von Italien, wo 
er am häufigſten vorkommt, über Tirol und die Schweiz verbreitet und erſt neuerdings im 
badiſchen Schwarzwald angeſiedelt. 

Der allbekannte Stieglitz oder Diſtelfink, Carduelis carduelis L. (ſ. die beigeheftete far- 
bige Tafel) kennzeichnet ſich innerhalb ſeiner Gattung durch die beſondere Buntheit ſeines Ge— 
fieders. Ein ſchmales Band rings um den Schnabel, Zügel, Scheitelmitte und Hinterkopf ſind 
tiefſchwarz, Stirn, Vorderwangen und Kehle hoch karminrot, Schläfe und Hinterwangen 
weiß, Nacken, Schultern und Kücken gelblichbraun, Kropf und Bruſtſeiten hell rötlichbraun, 
Gurgel, Bürzel und die noch nicht genannten Unterteile weiß. Die Flügel ſchmückt ein breites 
hochgelbes Band, im übrigen ſind ſie, wie auch der Schwanz, tiefſchwarz, Schwung- und 
Steuerfedern am Ende mit einem weißen Fleck geziert. Beide Geſchlechter ähneln ſich täu— 
ſchend; den Jungen fehlt das Rot und Schwarz am Kopfe; ihr Oberkörper iſt auf bräunlichem 
Grunde dunkel, der Unterkörper auf weißem Grunde braun gefleckt. Die Länge beträgt 13 em. 

Vom mittleren Schweden an findet ſich der Stieglitz mit ſeinen Unterarten in ganz 
Europa und im weſtlichen Aſien. Innerhalb ſeines Verbreitungskreiſes ſcheint er nirgends 
zu fehlen, nimmt auch mit geſteigertem Obſtbau an Menge zu, bequemt ſich überhaupt verſchie— 
denen Verhältniſſen trefflich an, kommt aber keineswegs überall in gleicher Häufigkeit vor. 
In Deutſchland ſchart er ſich zu Anfang des Herbſtes und zieht dann zuweilen in Geſell— 
ſchaften im Lande umher, die mehrere hundert Stück zählen. Dieſe Scharen pflegen ſich gegen 
den Winter hin in kleinere Trupps aufzulöſen, die dann wochenlang zuſammenleben. Wald— 
bewohner im ſtrengeren Sinne iſt der Stieglitz nicht, denn lieber noch als in zuſammen— 
hängenden Beſtänden ſiedelt er ſich in Gärten oder Parken, an Straßen, auf Angern oder 
Wieſen und ähnlichen Orten an, und hier pflegt er auch zu brüten. 

Der Stieglitz iſt höchſt anmutig, in allen Leibesübungen wohl bewandert, unruhig, ge— 
wandt, hält ſich zierlich und ſchlank, als ob er ſeiner Schönheit ſich bewußt wäre. Als wahrer 
Baumvogel kommt er nur ungern auf den Boden herab und bewegt ſich hier auch ziemlich 
ungeſchickt; dagegen klettert er wie eine Meiſe, hängt ſich, wie die Zeiſige, geſchickt von unten 
an die dünnſten Zweige und arbeitet minutenlang in ſolcher Stellung. Dem Wenſchen gegen— 
über zeigt er ſich ſtets vorſichtig, ſcheu aber nur dann, wenn er bereits Nachſtellungen er— 
fahren hat. Mit anderen Vögeln lebt er in Frieden, läßt jedoch gern einen gewiſſen Mutwillen 
an ihnen aus. Seine Lockſtimme wird am beſten durch ſeinen Namen wiedergegeben; denn 
dieſer iſt nichts anderes als ein Klangbild der Silben „ſtiglit“, „pickelnit“ und „pickelnick ki 
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kleia“, die er im Sitzen wie im Fliegen vernehmen läßt. Das Männchen ſingt, obgleich 
die einzelnen Töne denen des Bluthänflings an Klang und Fülle nachſtehen, laut und an— 
genehm, mit viel Abwechſelung und ſo fröhlich, daß der Liebhaber den Stieglitz namentlich 
auch ſeines Geſanges halber hoch in Ehren hält. 

Die Nahrung beſteht in Sämereien mancherlei Art, vorzüglich aber in ſolchen der 
Birken, Erlen und nicht minder der Diſteln im weiteſten Sinne, und man darf deshalb da, 
wo Diſteln oder Kletten ſtehen, ſicher darauf rechnen, ihn zu bemerken. Der Vogel erſcheint 
auf den Diſtelbüſchen, hängt ſich geſchickt an einen Kopf an und arbeitet nun eifrig mit dem 
langen, ſpitzen Schnabel, um ſich der verſteckten Samenkörner zu bemächtigen. Im Sommer 
verzehrt er nebenbei Inſekten, beſonders gern, ihrer Süßigkeit halber, Blattläuſe, und mit 
ihnen füttert er auch ſeine Jungen groß. Er nützt alſo zu jeder Jahreszeit, durch Vermin— 
derung des ſchädlichen Unkrautes nicht weniger als durch Wegfangen von Inſekten. 

Das Neſt, ein feſter, dicht zuſammengefilzter Kunſtbau, ſteht in lichten Laubwäldern 
oder Obſtpflanzungen, oft in Gärten und unmittelbar bei den Häuſern, gewöhnlich in einer 
Höhe von 6—8 m über dem Boden; es wird am häufigſten in einer Aſtgabel des Wipfels 
angelegt und ſo gut verborgen, daß es von untenher erſt dann geſehen wird, wenn das Laub 
von den Bäumen fällt. Grüne Baumflechten und Erdmoos, feine Würzelchen, dürre Hälm— 
chen, Faſern und Federn, welche Stoffe mit Inſektengeſpinſten verbunden werden, bilden die 
äußere Wandung, Lagen von Diſtelwolle, die durch eine dünne Lage von Pferdehaaren und 
Schweinsborſten zuſammengehalten werden, die innere Auskleidung. Das Weibchen iſt der 
eigentliche Baumeiſter, das Männchen unterhält es dabei durch fleißigen Geſang, bequemt 
ſich aber nur jelten, bei dem Bau ſelbſttätig mitzuwirken. Das Gelege beſteht aus 4—6 Eiern, 
die vom Weibchen allein bebrütet werden. Wie der Hänfling, ſo füttert auch der Stieglitz 
ſeine Kinder weiter, wenn ſie vor dem Ausfliegen in einen Käfig eingeſperrt wurden. Der 
Stieglitz iſt wie der Zeiſig einer unſerer beliebteſten Käfigvögel. 

Unſer Grünling, Chloris chloris L. bildet mit zwei anderen Arten die Gattung Chloris 
(uh. Dieſe kennzeichnet ſich durch kräftigen Bau, kurz kegelförmigen, an den eingezogenen 
Laden ſcharfſchneidigen Schnabel, kurzzehige Füße, lange Flügel und mäßig langen, in der 
Mitte ſeicht ausgeſchnittenen Schwanz. Die Länge des Grünlings beträgt 15,4 em. Die 
vorherrſchende Färbung iſt ein angenehmes Olivengelbgrün; Ohrgegend, Nacken, Bürzel 
und die Mitte der Flügel ſind aſchgrau verwaſchen, der Bauch, die Wurzelhälfte der äußeren 
Steuerfedern und ein breiter Streifen am Flügelrand lebhaft zitrongelb. Das Weibchen iſt 
vorherrſchend braungrau und daher minder lebhaft gefärbt. 

Mit Ausnahme der nördlichſten Gegenden und des Südweſtens bewohnt der Grünling 
ganz Europa, und ebenſo verbreitet er ſich über Kleinaſien bis Nordperſien und Nordturkeſtan. 
Bei uns bewohnt der keineswegs ſeltene Vogel am liebſten fruchtbare Gegenden, wo kleine 
Gehölze mit Feldern, Wieſen und Gärten abwechſeln, findet ſich in allen Auengegenden in 
Menge, hält ſich in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude auf, meidet aber die Wälder. 
So plump er erſcheint, ſo munter und raſch iſt er. Sein Gang iſt hüpfend, aber nicht un— 
geſchickt, ſein Flug ziemlich leicht, bogenförmig, vor dem Niederſetzen ſtets ſchwebend. Beim 
Auffliegen läßt er gewöhnlich ſeinen Lockton, ein kurzes „Tſchick“ oder „Tſcheck“, vernehmen, 
das zuweilen vielmals nacheinander wiederholt wird. Der Laut der Zärtlichkeit iſt ein un— 
gemein ſanftes, jedoch immerhin weit hörbares „Zwui“ oder „Schwunſch“. Dieſes wird auch 
als Warnungsruf gebraucht, dann aber gewöhnlich mit einem ſanften hellen Pfeifen begleitet. 

Sämereien der verſchiedenſten Pflanzen, auch giftige, vor allem aber ölige, Rübſamen, 
Hederich, Hanfſamen, Buchnüſſe und dergleichen, bilden ſeine Nahrung. In Gegenden, wo 
Hanf gebaut wird, kann er bisweilen recht ſchädlich werden; außerdem beläſtigt er vielleicht 
noch im Gemüſegarten, nützt dafür aber durch Aufleſen und Verzehren des Unkrautſamens. 

Der Grünling pflegt zweimal zu brüten, in nördlicheren Ländern, auch in England, 
aber nur einmal im Jahre. Schon vor der Paarung läßt das Männchen ſeinen einfachen 
Geſang fortwährend vernehmen und ſteigt dabei gelegentlich, beſtändig ſingend, ſchief nach 
oben empor, hebt die Flügel ſo hoch, daß ihre Spitzen ſich faſt berühren, ſchwenkt hin und 
her, beſchreibt einen oder mehrere Kreiſe und flattert nun langſam wieder zu dem Baume 
herab, von dem es ſich erhob. Nebenbuhler vertreibt es nach hartnäckigen Kämpfen. Das 
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Neſt wird auf Bäumen oder in hohen Hecken zwiſchen einer ſtarken Gabel oder dicht am 
Stamme angelegt. Das Weibchen bebrütet die 4—6 Eier allein, ſitzt ſehr feſt auf dem Neſte, 
wird inzwiſchen von dem Männchen ernährt und zeitigt die Jungen in 13 Tagen. — In 
der Gefangenſchaft ſind die Grünlinge ſehr leicht zu halten, gehen von Anfang an gern ans 
Futter, wobei ſie für Hanf und Mohn die größte Vorliebe zeigen. 

Ein auch in Europa wohlbekannter wichtiger amerikaniſcher Fink iſt der Kardinal 
oder Rotvogel, Cardinalis cardinalis L. Die Merkmale feiner Gattung (Cardinalis Bp.) 
ſind neben der beträchtlichen Größe der dicke, kegelförmige Schnabel mit gebogenem Firſt, 
ziemlich kurze, ſtark gerundete Flügel und langer, ſanft abgerundeter Schwanz. Auf dem 
Kopfe erhebt ſich eine ſtattliche Haube. Der Kardinal iſt 22 — 23 em lang. Die vorherr— 
ſchende Färbung des Gefieders iſt ein lebhaftes Scharlachrot, die Zügel, ein ſchmales Augen— 
rändchen, Kinn und Oberkehle find ſchwarz. Die Iris iſt rotbraun, der Schnabel rot, der 
Anterſchnabel an der Wurzel ſchwarz, der Fuß braun. Beim Weibchen find der Vorderkopf 
und die Oberſeite rehbraun, die Unterteile gelbbraun, und nur die Außenfahnen der Schwin— 
gen, die Deckfedern und der Schwanz ſind düſter ſcharlachrot. 

Das Verbreitungsgebiet des Kardinals ſind die öſtlichen Vereinigten Staaten. Wegen 
ſeines prachtvollen Gefieders fällt er ſchon von weitem in die Augen und bildet eine wahre 
Zierde des Waldes. „Ihr ſeht ihn“, ſagt Audubon, „in unſeren Feldern, Baumgängen und 
Gärten, ja oft genug im Inneren unſerer ſüdlichen Städte und Dörfer: es iſt ſogar ein ſeltener 
Fall, daß man in einen Garten kommt, ohne einen der roten Vögel zu gewahren. Aber wo 
er auch ſein mag, er iſt überall willkommen, der Liebling jedermanns, ſo glänzend iſt ſein 
Gefieder, ſo reich ſein Geſang.“ Während des Sommers lebt er paarweiſe, im Herbſte und 
Winter dagegen in kleinen Geſellſchaften. Bei ſtrenger Kälte kommt er, wenn er im Lande 
bleibt, nicht ſelten in das Gehöft des Bauern und pickt hier vor der Scheuer mit Sperlingen, 
Tauben, Ammerfinken und anderen Vögeln Sämereien auf, dringt in offene Ställe und 
Böden oder ſucht an den Einhegungen der Gärten und Felder nach Nahrung. Wit ſeinem 
dicken Schnabel weiß er die harten Körner des Maiſes, ſeine Hauptnahrung, geſchickt zu zer— 
kleinern, Hafer zu enthülſen und Weizen zu zermalmen; in einem benachbarten Heuſchober 
oder einem dichtwipfeligen Baume findet er eine geeignete Nachtherberge, und ſo überſteht 
er den Winter ziemlich leicht. Während der Paarungszeit ſtürzen ſich die Männchen mit Wut 
auf jeden Eindringling in ihr Gehege, folgen ihm unter ſchrillem Geſchrei von Buſch zu Buſch, 
fechten heftig in der Luft mit ihm und ruhen nicht eher, als bis der Fremde gewichen iſt. 
Innig iſt die Anhänglichkeit der Gatten. „Als ich“, ſagt Audubon, „gegen Abend eines Fe— 
bruartages das Männchen eines Paares im Stellbauer gefangen hatte, ſaß am anderen 
Morgen das Weibchen dicht neben dem Gefangenen und fing ſich ſpäter auch noch.“ 

Die amerikaniſchen Forſcher rühmen ziemlich einſtimmig den Geſang; wir hingegen 
können uns nicht ſo ſehr dafür begeiſtern. Ich will gern zugeſtehen, daß der Geſang eines 
alten guten Kardinals zu den beſten Leiſtungen zählt, die man aus der Kehle eines Körner— 
freſſers hören kann, und ſich ebenſowohl durch die Reinheit und Fülle der Töne wie durch 
Verſchiedenheit und Mannigfaltigkeit der Strophen auszeichnet, darf aber nicht verſchweigen, 
daß derſelbe Vogel durch fortwährendes Ausſtoßen des ſcharfen Locktones „zitt“, der einiger— 
maßen an den der Droſſel erinnert, im allerhöchſten Grade unangenehm werden kann. Als 
Sänger im freien Walde mag die „Virginiſche Nachtigall“ alle Lobſprüche verdienen, als 
Stubenvogel ſpielt ſie eine beſcheidene Rolle. Doch hält ſich der Kardinal vortrefflich in der 
Gefangenſchaft, pflanzt ſich auch darin fort und wird unter Umjtänden außerordentlich zahm. 

Der Kernbeißer, Kirſchfink oder Kirſchkernbeißer, Coccothraustes coccothrau- 
stes L., iſt die einzige, jedoch in vier Unterarten zerfallende Art der Gattung Coccothraustes 
Pall., deren Merkmale folgende find: ſehr kräftiger, gedrungener Bau, ungemein großer, 
dicker, völlig kreiſelförmiger Schnabel, kleine, mit Borſten, Federchen und Härchen bekleidete 
Naſenlöcher, kurze, aber ſtämmige, mit mittellangen, ſcharfſpitzigen Krallen bewehrte Füße, 
verhältnismäßig breite Flügel, ſehr kurzer, in der Witte deutlich ausgeſchnittener Schwanz 
und dichtes und weiches Gefieder. Die Länge des Kernbeißers beträgt 18 em. Der Kopf iſt 
gelbbraun, Zügel und Kehle ſind ſchwarz, Nacken und Hinterhals aſchgrau, der Oberrücken 
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iſt ſchokoladenbraun, ebenſo der innere Teil des Flügels, die Schwungfedern dagegen ſind 
metalliſchblau glänzend, vor ihnen prangt eine breite weiße Flügelbinde, der Unterrüden iſt 
hell kaſtanienbraun, Kropf und Bruſt ſchmutzig graurot, der Bauch grauweiß, Aftergegend und 
Anterſchwanzdecken reinweiß, der Schwanz an den Seiten ſchwarz, am Ende weiß geſäumt. 

Die Heimat des Kernbeißers find die gemäßigten Länder Europas und das weſtliche 
Aſien. Bei uns iſt er hier häufig, dort ſeltener, aber überall bekannt, weil er auf ſeinen 
Streifereien allerorten ſich zeigt und jedermann auffällt. Er wählt zu feinem Sommeraufent⸗ 
halt hügelige Gelände mit Laubwaldungen und hohen Bäumen. Nach der Brutzeit streift 
er mit ſeinen Jungen im Lande umher und kommt bei dieſer Gelegenheit auch in die Obſt— 
und Gemüſegärten herein. Ende Oktober oder im November beginnt er ſeine Wanderſchaft, 
im März kehrt er wieder zurück. 

Der Kernbeißer iſt, wie ſein plumper Leibesbau vermuten läßt, ein etwas träger Vogel. 
Er pflegt lange auf ein und derſelben Stelle zu ſitzen, fliegt ungern und ſchwerfällig, bewegt 
ſich auch auf dem Boden ungeſchickt, klettert aber ziemlich hurtig im Gezweig der Bäume 
umher. Er iſt ein vorſichtiger Geſell, der ſeine Feinde bald kennen lernt und auf ſeine Siche— 
rung Bedacht nimmt. Auch beim Freſſen iſt er, wie mein Vater ſagt, immer ſo auf ſeiner 
Hut, daß er jede Gefahr ſogleich bemerkt und ihr durch Verſtecken im dichten Laube oder durch 
die Flucht zu entgehen ſucht. Wenn die Bäume belaubt ſind, kann man ihn lange knacken 
hören, ehe man ihn zu ſehen bekommt. Wird er aufgeſcheucht, ſo ſetzt er ſich faſt immer auf 
die Spitzen der Bäume, um jede ihm drohende Gefahr von weitem ins Auge faſſen zu können. 

Am liebſten verzehrt der Kernbeißer die von einer harten Schale umgebenen Kerne ver— 
ſchiedener Baumarten. „Die Kerne der Kirſchen und der Weiß- und Rotbuchen“, ſchildert 
mein Vater, „ſcheint er allen anderen vorzuziehen. Er beißt die Kirſche ab, befreit den Kern 
von dem Fleiſche, das er wegwirft, knackt ihn auf, läßt die ſteinige Schale fallen und ver— 
ſchluckt den eigentlichen Kern. Dies alles geſchieht in einer halben, höchſtens ganzen Minute 
und mit ſo großer Gewalt, daß man das Aufknacken auf 30 Schritt hören kann.“ 

Durch ſeine Plünderungen macht er ſich dem Obſtgärtner ſehr verhaßt; denn der Schade, 
den er in Kirſchenpflanzungen anrichtet, iſt durchaus nicht unbedeutend. „Eine Familie dieſer 
Vögel“, jagt Naumann, „wird mit einem Baume voll reifer Kirſchen bald fertig. Sind ſie 
erſt einmal in einer Anpflanzung geweſen, jo kommen ſie gewiß immer wieder, ſolange es 
daſelbſt noch Kirſchen gibt, und alles Lärmen, Klappern, Peitſchenknallen und Pfeifen hält ſie 
nicht gänzlich davon ab; alle aufgeſtellten Popanze werden ſie gewohnt. Schießen iſt das 
einzige Mittel, ſie zu verſcheuchen, und dies darf nicht blind geſchehen, ſonſt gewöhnen ſie ſich 
auch hieran. Die gewöhnlichen ſauren Kirſchen ſind ihren Anfällen am meiſten ausgeſetzt. 
In den Gemüſegärten tun ſie oft großen Schaden an den Sämereien und in den Erbſenbeeten 
an den grünen Schoten.“ 

Gefangen, gewöhnt ſich der Kernbeißer bald ein, nimmt mit allerlei Futter vorlieb, wird 
auch leicht zahm, bleibt aber immer gefährlich, weil er, erzürnt, empfindlich um ſich und in 
alles beißt, was ihm vor den Schnabel kommt. 

Sehr nahe Verwandtſchaft mit den Finken weiſen die Webervögel auf, die mit etwa 
500 Arten und Unterarten Afrika nebſt Madagaskar, Indien, die malaiiſchen und papua— 
niſchen Inſeln und Auſtralien bewohnen. Im Bau ſind ſie überhaupt nicht von den Finken 
verſchieden, und was ſie beſonders kennzeichnet, iſt nur der Inſtinkt, ſehr kunſtreiche, ge— 
ſchloſſene, kugel- bis retortenförmige Neſter zu bauen. 

Die Neſter mancher Webervogelarten verleihen gewiſſen Bäumen Mittelafrikas und 
Südaſiens einen prächtigen Schmuck. Bäume, die mit einem Teile ihrer Krone ein Gewäſſer 
beſchatten, werden von dieſen gefiederten Künſtlern allen übrigen vorgezogen und manchmal 
mit Neſtern förmlich bedeckt. Weberanſiedelungen können daher geradezu als hervorſtechendes 
Merkmal für Mittelafrika, Indien und die Eilande des Indiſchen Inſelmeeres gelten. Es iſt 
bezeichnend für die eigentümlichen Künſtler, daß ſie ſtets in größeren Geſellſchaften brüten. 
Ein Webervogelneſt an einem Baume iſt eine Seltenheit; gewöhnlich findet man ihrer 20, 
30, ſelbſt 100 und mehr. Ein einzelnes Pärchen baut ſein Neſt innerhalb eines Tages, es 
baut aber oft 4— 5 nacheinander, bis es eins zuſtande gebracht hat, das ſein Gewicht trägt. 
Die ungemeine Feſtigkeit dieſer kunſtvollen Neſter läßt ſie jahrelang Wind und Wetter Trotz 
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bieten, und jo kann es kommen, daß man an demſelben Baume, der eben von einer Anſiede— 
lung der Vögel bevölkert iſt, noch die Neſter von drei und vier früheren Jahrgängen hängen 
ſieht. Einen ſolchen Schmuck gewahrt man innerhalb des Verbreitungsgebietes der geſchickteſten 
Webervögel überall, im Gebirge wie in der Ebene, in dem einſamen Walde wie unmittelbar 
über dem Hauſe des Dörflers. 

„Da die Eingeborenen nicht daran denken, die unruhigen Scharen zu beläſtigen, kümmern 
ſich dieſe gar nicht um das Tun der Menſchen. Sie ſind ebenſo arglos wie regſam und fleißig und 
vollführen im Streite um die beſten Plätze, beim Brüten und Atzen wie bei ihren Verſuchen, 
ſich als Sänger hören zu laſſen, einen zwar großen, aber anheimelnden Lärm“ (Pechuel— 
Loeſche). Manche Weberarten ſchließen ſich Raubvögeln an. So erzählt Reichenow, daß am 
oberen Kamerunfluſſe auf den von den Negern in Brand geſetzten Grasflächen die Leichen der 
Wollbäume ſtehenbleiben: jeder dieſer kahlen, toten Bäume trägt ein Neſt des Schmarotzer— 
milans oder des Geierſeeadlers, und dicht um dieſes herum ſiedeln ſich des Schutzes wegen 
Kappenweber, Ploceus cucullatus St. Müll., an. Aus demſelben Grunde bauen andere Weber— 
vögel ihre Neſter bis zum Berühren nahe neben die Wohnungen geſelliger Weſpen, ein Verhal— 
ten, das wir ſchon bei den Schapus und Zuckervögeln (vgl. S. 560 u. 561) kennen gelernt haben. 

Die meiſten Arten ſtellen ihre Neſter aus geſchmeidigen Grashalmen her, und zwar in 
der Regel aus friſchen, grünen. Andere verwenden dazu die Rippen gewiſſer Blätter. Nicht 
immer ſind die Neſter der Webervögel kunſtvoll „gewebt“. Die Prachtfinken bauen zwar ge— 
ſchloſſene, in Zweiggabeln befeſtigte Neſter mit ſeitlich angebrachtem Flugloch, aber das feine 
Gras, woraus dieſe beſtehen, iſt ziemlich unordentlich zu einem Klumpen zuſammengepackt. 
Die übrigen Arten jedoch bauen wirklich kunſtvolle Neſter. Dieſe werden im einfacheren Falle 
in Büſchen, zwiſchen Gras, Schilf uſw. angelegt, ſind länglich-eirund, haben ein ſeitliches, 
durch eine Art Dach geſchütztes Flugloch, und in ihre Wandungen ſind Zweige oder Halme 
der Pflanzen, in und zwiſchen denen ſie ſtehen, eingeflochten; ſo bei vielen Webefinken. Die 
andere, vollkommenere Neſtform ſind die Hängeneſter der eigentlichen Weber. Sie haben 
die Geſtalt von Kugeln, Flaſchen oder Netorten, und ihr Flugloch befindet ſich unten, manch— 
mal auch am Ende einer Röhre. 

Die Malaien jagen, nach Bernſtein, wer das Neſt eines Bayawebers, Ploceus atrigula 

Hodgs., jo auseinandernimmt, daß keiner der Halme, aus denen es beſteht, zerbricht, finde 
ſchließlich eine goldene Kugel zwiſchen ihnen. Wenn man nun auch gerade keine Goldkugel 
findet, ſo iſt die Wahrſcheinlichkeit doch ſehr groß, Fleiß und Vorſicht mit einem oder mehreren 
Tonklümpchen belohnt zu ſehen. Der Bayaweber nämlich und verſchiedene andere Arten von 
Baumwebern haben die Gewohnheit, kleine Lehm- oder Tonmaſſen in den Wandungen und 
in dem Boden ihrer Neſter anzubringen, die, wie man jetzt nach dem Vorgange Jerdons 
ziemlich allgemein annimmt, als beſchwerender Ballaſt der durch den Wind leicht zu be— 

wegenden hängenden Neſter dienen ſollen. 
Wir teilen die Familie mit Reichenow in die zwei Unterfamilien der Eigentlichen Weber 

und der Webefinken. 
Zur Unterfamilie der Eigentlichen Weber zählen etwa 120 Arten, von denen weit— 

aus die meiſten in Afrika gefunden werden, darunter die größten Mitglieder der Familie. 
Alle Weber zeichnen ſich durch eine auch während der Fortpflanzungszeit nicht geſtörte 

Geſelligkeit aus. Nach der Brutzeit ſchlagen ſie ſich in Flüge zuſammen, die ſehr oft zu vielen 

Tauſenden anwachſen und unter Umſtänden wahrhaft verheerend in die Felder einfallen 

können. An ihren Brutplätzen herrſcht einige Monate lang ein ſehr reges Leben, denn der 

Bau der Neſter, die ohne Ausnahme Kunſtbauten find, erfordert viel Zeit, und die Vögel 

ſind ſo eifrig und bauluſtig, daß ſie oft das faſt ganz fertige Neſt wieder einreißen und ein 
neues errichten. Die Eier und Jungen ſind in ſolchen Neſtern wohl geborgen, denn an dem 
ſchwankenden Gezweig, an dem die Neſter aufgehängt werden, kann ſich keine der ſo gern 
neſterplündernden Meerkatzen, kein Raubſäugetier erhalten. Bei gewiſſen Arten wird das 
Neſt außerdem dadurch gegen Angriffe verwahrt, daß die bauenden Eltern Dornen mit den 
Spitzen nach außen einflechten. Innerhalb ihres Neſtes alſo ſind alte und junge Weber gegen 

jeden gewöhnlichen Feind geſichert. 
Sämereien aller Art, namentlich von Gras, Schilf und anderen Halmgewächſen, ſind 

die bevorzugte Nahrung der Weber. — Auf unſerem Tiermarkte kommen zahlreiche, natürlich 
38* 
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vorwiegend afrikaniſche Arten ziemlich häufig vor, denn die Weber ſind zählebige Vögel, 
die bei einigermaßen entſprechender Pflege vortrefflich im Käfig ausdauern und, falls man 
ihnen Gelegenheit gibt, ihre Kunſt auszuüben, auch bald zu weben beginnen und in Geſell— 
ſchaft von ihresgleichen leicht zur Fortpflanzung ſchreiten. 

Die wichtigſte und bei weitem größte Gattung der Unterfamilie iſt die der Baum— 
weber (Ploceus (C.) mit einigen achtzig Arten, von denen wir zwei hervorheben. 

Der Pirolweber, Ploceus galbula Rüpp., iſt auf der Oberſeite in der Hauptſache 
olivengelb; Flügel und Schwanz ſind olivenbraun, Stirn, Zügel, Kopfſeiten und Kinn kaſta— 
nienrotbraun, Oberkopf, Hals und Unterjeite ſowie eine Flügelbinde und die Schwanzſäume 
gelb. Die Länge beträgt 13 em. Der Pirolweber findet ſich in Abeſſinien von der Küſte 
des Roten Meeres an bis in das Hochgebirge hinauf, ſonſt aber auch im ganzen Oſtſudan, 
an geeigneten Orten in großer Anzahl. 

Eine nahe verwandte, 17—18 em lange Art, der Kapweber, Ploceus capensis L., 
iſt an den Kopfſeiten und der ganzen Unterſeite gelb, die Stirn iſt goldgelb, und dieſes Gold— 
gelb geht am Scheitel in Olivengelb, dann in die gelbgrüne Färbung der Oberſeite über; 
die Schwingen, Flügeldecken und Steuerfedern ſind ſchwarzbraun mit gelbgrünen Säumen. 
Dieſe Art lebt im weſtlichen Kapland. 

In der Lebensweiſe dieſer Vögel erregt am meiſten ihr Brutgeſchäft unſer Intereſſe. 
In den Urwäldern am Blauen Fluſſe wurden die erſten Neſter mit Beginn der Regenzeit 
angelegt, und ſchon im Auguſt fand ich die Eier. In den Bogosländern dagegen brüteten 
die Baumweber im März und April. Die meiſten Arten niſten mindeſtens zweimal im Jahre, 
immer im Frühling ihrer Heimat. Beim Aufbau des Neſtes wird zuerſt aus langen Gras— 
halmen ein Gerippe gefertigt und an die äußerſte Spitze langer, biegſamer Zweige befeſtigt. 
Man erkennt in ihm die Geſtalt des Neſtes bereits deutlich, doch iſt es noch überall durch— 
ſichtig. Beim Weiterausbau werden namentlich die Wände mit großer Sorgfalt verdichtet. 
Die erſten Halme werden von oben nach unten gezogen, damit ein möglichſt waſſerdichtes 
Dach entſteht, die ſpäter verwandten auch quer durch das Gerippe geſteckt. Auf der einen 
Seite, gewöhnlich nach Süden hin, bleibt das kreisrunde Eingangsloch offen. Das Neſt 
gleicht jetzt ſeiner Geſtalt nach einem ſtumpfen Kegel, der auf eine Halbkugel geſetzt iſt. Aber 
noch iſt es nicht vollendet. Zunächſt wird nun die Eingangsröhre angefertigt. Dieſe wird 
an das Schlupfloch angeheftet, läuft an der ganzen Wandung herab und wird mit ihr feſt 
verbunden. An ihrem unteren Ende öffnet ſich das Einflugloch. Ganz zuletzt erſt wird auch 
das Innere vollends ausgebaut und mit einer Unterlage von äußerſt feinen Grashalmen 
ausgefüttert. Erſcheint dem Männchen, das der alleinige Baumeiſter des Neſtes iſt, ein Zweig 
nicht haltbar genug, ſo verbindet es zunächſt deren zwei durch eine Brücke, die dann der 
ſchaukelnden Wiege als Anſatzſtelle dient. Wenn erſt das Rippenwerk hergeſtellt iſt, ſchreitet 
die Arbeit raſch fort. Iſt das Neſt ziemlich fertig, ſo ſchlüpft das Weibchen aus und ein, um 
innen nachzubeſſern, wo es nötig ſcheint. Unmittelbar darauf, manchmal ſchon vor end— 
gültiger Vollendung des Neſtes, beginnt es zu legen. Das Männchen baut währenddem, ſelbſt 
wenn das Weibchen bereits brütet, noch eifrig fort. Solange es arbeitet, befindet es ſich in 
größter Aufregung, nimmt die wunderbarſten Stellungen an, bewegt zitternd die Flügel und 
ſingt ohne Ende. Iſt das Neſt endlich ganz vollendet, ſo beginnt das Männchen den Bau 
eines zweiten, zerſtört vielleicht auch dieſes wieder, um mit den Bauſtoffen ein drittes zu 
errichten, ohne das eine wie das andere zu benutzen. 

Das Gelege beſteht aus 2—5 Eiern. Beim Kapweber ſind ſie einfarbig hellblau. Das 
Weibchen brütet allein, übernimmt auch alle Elternſorgen. Nach einer 14 Tage währenden 
Bebrütung entſchlüpfen die Jungen; drei Wochen ſpäter ſind ſie ausgeflogen, kehren anfäng— 
lich aber unter Führung der Mutter immer wieder ins Neſt zurück, bis ſie endlich Selbſtän— 
digkeit erlangt haben. Der Vater kümmert ſich nicht um ſie. 

Es iſt ein hübſches Schauſpiel, Baumweber am Neſte zu beobachten. Ihre Regſamkeit 
iſt, wenn die Weibchen brüten, und noch mehr, wenn die Jungen heranwachſen, ungemein 
groß. Von Winute zu Minute beinahe kommt das Weibchen angeflogen, hängt ſich unten 
an das Neſt und ſteckt den Kopf durch den Eingang, um die hungrige Brut zu atzen. Da 
nun ein Neſt dicht neben dem anderen hängt und viele Vögel ab- und zufliegen, gleicht der 
ganze Baum einem Bienenſtock. 
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Über alle Teile des Wohngebietes der Familie verbreiten ſich die 165 Arten der Unter- 
familie der Webefinken, kleine Arten mit kurzem, dickem oder ſchlankem Kegelſchnabel ohne 
Endhaken, ſchwächlichen Füßen, mittellangen Flügeln, geradem, gerundetem oder ſtufigem 
Schwanze und knapp anliegendem, nach Geſchlecht und Alter oft verſchiedenem Gefieder. 

Die Arten dieſer Unterfamilie leben entweder in lichten Waldungen oder im Schilfe 
und hohen Graſe oder endlich auf faſt pflanzenloſen Strecken ihrer heimatlichen Länder. Ge— 
ſellig, munter und regſam, tragen ſie zur Belebung des von ihnen bewohnten Gebietes 
weſentlich bei; denn außer der Brutzeit ſchweifen ſie, ihrer Nahrung nachgehend, auf weit— 
hin durch das Land und finden ſich dann überall, wo die Erde, ſei es auch kümmerlich, ihnen 
ihr tägliches Brot ſpen— 
det. Hinſichtlich ihrer Be— 
wegungen ſtehen die 
Webefinken hinter keinem 
Mitgliede ihrer Familie 
zurück. Sie fliegen gut, 
einzelne Artenpfeilſchnell, 
obwohl mit ſtark ſchwir— 
renden Flügelſchlägen, 
hüpfen, ihrer ſchwachen 
Füße ungeachtet, geſchickt 
auf dem Boden umher, 
klettern auch an den Hal— 
men des Graſes oder des 
Schilfes auf und nieder. 
Ungeachtet ihres ſchönen 
Gefieders und ihrer lie— 
benswürdigen Sitten ſind 
ſie nirgends beliebt. Auch 
ſie erlauben ſich Plünde— 
rungen im reifen Getreide 
und müſſen von den Fel— 
dern vertrieben werden, 
auf denen ſie ſich oft zu 
Tauſenden einfinden. 

Schon ſeit langer 
Zeit werden viele Arten 
von Webefinken, beſon— 
ders die zierlichen und 
allerliebſt gefärbten For— 
men, die unſere Liebhaber \ 
als „Prachtfinken“ zu be- Neſter des Kapwebers, Ploceus capensis L. 

zeichnen pflegen, lebend 
auf unſeren Markt gebracht. Die dickſchnäbeligen unter ihnen nennt man gewöhnlich „Ama⸗ 

dinen“, ſolche mit dünnerem Schnabel „Aſtrilde“, früher auch „Bengaliſten“. Die Pracht— 

finken halten bei der einfachſten Pflege jahrelang im Käfig aus, brüten auch, wenn ihnen 

Gelegenheit geboten wird, ohne Umſtände im kleinſten Gebauer. 

Der Bandvogel oder Halsbandfink, Amadina fasciata ., kann als Urbild der 

„Amadinen“ gelten. Beim Männchen iſt ein angenehmes Fahlbraun die Grundfärbung; 

der Rücken iſt dunkler, die Unterfeite lichter, jede Feder ſchwarz gewellt oder, wie auf der 

Oberbruſt, ſchwarz geſäumt; einzelne Bruſt- und Seitenfedern zeigen einen ſchwarzen, wie 

ein V gejtalteten, die Oberflügeldeckfedern am Ende einen großen graurötlichen Fleck, der 

durch einen ſchwarzen Halbmond vor ihm beſonders hervorgehoben wird; die Schwungfedern 

ſind braun, die Schwanzfedern mattſchwarz. Das Männchen unterſcheidet ſich vom Weib⸗ 

chen durch ein breites, prächtig karminrotes Halsband, das von einem Auge zum anderen 

über das weiße Untergeficht und die weiße Kehle verläuft, ferner durch einen rotbraunen 
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Bauchfleck und lebhaftere Geſamtfärbung. Die Länge des niedlichen Vogels beträgt 12,5 em. 

Er iſt in Afrika von der Weſt- bis zur Oſtküſte verbreitet und bewohnt Steppengegenden, 
in denen er reichlich Grasſämereien, ſeine Hauptnahrung, findet. 

In den oberen Nilländern Stellt dem Bandfinken niemand, in Weſtafrika faſt jedermann 
nach, um ihn an die Vogelhändler in den Küſtenorten zu verkaufen. Durch Vermittelung 
dieſer Leute erhalten wir ihn alljährlich zu Tauſenden, da er die Reiſe trefflich überſteht. Er 
hält ſich bei der einfachſten Pflege, ſchreitet, paarweiſe gehalten, auch leicht zur Fortpflanzung. 
Nach Ruß niſtet der Bandfink in Vogelſtuben zu jeder Jahreszeit, manches Paar brütet fünf— 
bis ſechsmal, zuweilen ununterbrochen Jahr und Tag. 

Die bekannteſte unter den aſiatiſchen „Amadinen“ iſt der Reisvogel oder die Reis— 
amadine, Munia orizivora L. Seine Gattung (Munia Hodgs.), die gegen 30 Arten enthält 
und in Indien, Indochina, auf den malaiiſchen und papuaniſchen Inſeln und in Auſtra— 
lien verbreitet iſt, kennzeichnet ſich durch dicken, geſchwollenen Schnabel mit ſtark gebogenem 
Firſt und mäßig langen, gerundeten Schwanz. Der Reisvogel hat einen tiefſchwarzen Kopf 
mit großen weißen Wangenflecken, der Oberkörper iſt ſchön grau, der Unterkörper blaß 
weinrot, der Schwanz ſchwarz. Der Vogel iſt etwa ſo groß wie unſer Stieglitz. 

„Gleich unſerem europäiſchen Feldſperlinge“, jo ſchildert Bernſtein, „bewohnt der Reis— 
vogel ausſchließlich die bebauten Landſtriche und iſt in dieſen eine der gewöhnlichſten Er— 
ſcheinungen. Während der Zeit, in der die Reisfelder unter Waſſer geſetzt ſind, d. h. in den 
Monaten November bis März oder April, in denen der angepflanzte Reis heranwächſt und 
der Ernte entgegenreift, halten ſich die Reisvögel paarweiſe oder in kleinen Familien in 
Gärten, Dorfgehölzen und Gebüſchen auf und nähren ſich hier von verſchiedenen Sämereien, 
mancherlei kleinen Früchten und wohl auch von Inſekten und Würmern . . . Sobald aber 
die Reisfelder ſich gelb zu färben beginnen und durch Ablaſſen des Waſſers trockengelegt 
werden, begeben ſie ſich, oft in großen Scharen, dorthin und richten nicht ſelten merklichen 
Schaden an, ſo daß man auf alle mögliche Weiſe bemüht iſt, ſie zu vertreiben.“ 

In Japan, wo der Reisvogel ſeit alten Zeiten gezüchtet wird, iſt eine rein weiße Kultur— 
raſſe erzielt worden, die neuerdings regelmäßig auf unſeren Tiermarkt kommt. Nach meinen 
Beobachtungen zählt aber der Reisvogel im Käfig nicht gerade zu den liebenswürdigſten 
ſeines Geſchlechtes. In ſeiner Heimat wird der Vogel gern gegeſſen und deshalb viel verfolgt. 

Zu den auſtraliſchen Amadinen gehören zwei der ſchönſten und bunteſten Vögel, die 
es gibt, die beiden Goulds-Amadinen. Die Schwarzköpfige Goulds-Amadine, 
Po£phila gouldiae Gould, iſt auf der Oberſeite matt grasgrün, am Nacken heller, am Bürzel 
hell grünlichblau. Der Vorderkopf, das Geſicht bis zum Ohr und die Kehle ſind tiefſchwarz, 
umgeben von einem breiten kobaltblauen Bande. Der ganze Vorderhals und die Bruſt werden 
von einem annähernd quadratförmigen Fleck von reinem, wunderſchönem Lila eingenommen, 
das zu dem Goldgelb der übrigen Unterſeite einen kühnen und doch harmoniſchen Gegenſatz 
bildet. Die Länge beträgt etwa 13 cm. 

Faſt ebenſo gefärbt iſt die Rotköpfige Goulds-Amadine, Posphila mirabilis Des 
Mus. Nur find bei ihr Stirn, Scheitel und Kopfſeiten ſcharlachrot, rückwärts durch ein 
ſchmales ſchwarzes Band begrenzt, das ſich mit dem Schwarz der Kehle verbindet. 

Seit 1887 gelangen die Goulds-Amadinen in immer ſteigender Zahl in unſere Käfige 
und Vogelſtuben, wo ſie das Entzücken der Liebhaber ſind. Sie ſind in der Gefangenſchaft 
auch häufig zur Brut geſchritten und gaben dadurch Gelegenheit zu einer ſehr merkwürdigen 
Beobachtung. Am Wundwinkel des Neſtjungen ſtehen jederſeits zwei hirſekorngroße, halb— 
kugelig vorgewölbte Tuberkel (Höcker) von prächtig blauem Seidenglanz, jeder am Grunde 
von einem ſchwarzen Ring umgeben (ſ. Taf. „Sperlingsvögel II“, 4). Solche Tuberfel 
waren ſchon früher von Rey und Butler in wechſelnder Zahl und Ausbildung bei Neſtjungen 
vieler Prachtfinkenarten gefunden worden, bei jungen Goulds-Amadinen aber erfuhr man 
zuerſt, daß die Tuberkel — leuchten! Freilich nicht durch eigene Erzeugung von Licht, wie 
das Leuchtorgan des Johanniswürmchens; das iſt ſchon darum ausgeſchloſſen, weil die 
Tuberkel, wie Chun bewies, aller drüſigen Teile entbehren und lediglich aus verdicktem 
Bindegewebe mit einer dunklen farbigen Schicht dahinter gebildet ſind. Die eigentümlichen 
Organe wirken vielmehr als Sammellinſen für das von außen einfallende Licht, das ſie 
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verſtärkt von ihrer hinteren Fläche wieder zurückwerfen. Als Chun ein lebendes Junges in der 
Dunkelkammer unterſuchte, ergab ſich, daß die Organe im Halbdunfel „glühten“ wie die 
Augen von Raubtieren und Abendfaltern, bei völliger Dunkelheit aber keine Spur von Leuchten 
erkennen ließen. Über den Zweck der Organe beſteht natürlich kein Zweifel: fie weiſen im Halb— 
dunkel des überwölbten Neſtes den fütternden Alten den Weg zu den hungrigen Schnäbeln. 

Von den dünnſchnäbeligen Prachtfinken oder „Aſtrilden“ ſei hier nur der auſtraliſche 
Sonnenaſtrild, Neochmia phaöton II. J., hervorgehoben. Dieſer Prachtfink iſt oberhalb 
ſcharlachrot; Oberkopf, Hinterhals und Bürzel jedoch find gräulichbraun. Um die Augen 
verläuft ein auch die Kopfſeiten bedeckender großer Fleck von lebhaftem Scharlachrot; ebenſo 
gefärbt iſt die Unterjeite, hat aber an den Flanken einzelne weiße Punkte. Die Schwingen find 
braun, die Füße fleiſchfarben, das Auge dunkelbraun, der Schnabel lebhaft korallenrot. Die 
Länge beträgt 12 em. Beim Weibchen iſt ein großer Teil des Rot durch Graubraun erſetzt. 

Wenn in Südnubien die grüne Durra lein hirſeartiges Getreide), die jeden anbaufähigen 
Streifen der Nilufer bedeckt, reif zu werden beginnt, kann man ein prachtvolles Schauſpiel 
gewahren. Einfacher, zwitſchernder Geſang lenkt die Aufmerkſamkeit nach einem beſtimmten 
Teile des Feldes hin, und hier ſieht man auf einem der höchſten Fruchtkolben, einem leuch— 
tenden Flämmchen vergleichbar, einen prachtvollen Vogel ſitzen und unter lebhaften Be— 
wegungen ſich hin und her drehen. Er iſt der Sänger, deſſen Lied man vernahm. Der ein— 
fache Ton findet bald ein Echo aus der Kehle anderer, und hier und da huſcht es empor, über 
das ganze Feld verteilt es ſich, Dutzende, ja vielleicht Hunderte der brennendroten Tierchen 
erſcheinen in der Höhe und werden dem Grün zum wunderbarſten Schmucke. Es hat den 
Anſchein, als wollte jeder Sänger, der emporſtieg, die Pracht ſeines Gefieders von allen 
Seiten zeigen. Er hebt die Flügeldecken, dreht und wendet ſich, brüſtet ſich förmlich im 
Strahl der Sonne. Ebenſo ſchnell, wie er gekommen, verſchwindet er wieder, aber nur, 
um wenige Minuten ſpäter von neuem emporzuſteigen. Noch heute ſtehen in meiner Erinne— 
rung die auftauchenden und verſchwindenden Glühpunkte auf dem dunkelgrünen Halmen— 
meere leuchtend vor mir. 

Der Vogel, von dem ich rede, iſt der Feuerweber, Pyromelana franciscana Isert, der 
mit anderen fünfzehn Arten die auf Afrika beſchränkte Gattung Pyromelana By. bildet. 
Außer der Paarungszeit tragen alle Feuerweber, die Männchen wie die Weibchen und Jungen, 
ein ungemein beſcheidenes ſperlingsfarbiges Kleid; gegen die Brutzeit hin aber verändert 
ſich das Gefieder des Männchens vollſtändig, und zwar nicht bloß in der Färbung, ſondern 
auch in der Beſchaffenheit der Federn. Dieſe ſind dann nicht allein weich und ſamtartig, 
ſondern auch in der Bürzelgegend förmlich zerſchliſſen und dabei von auffallender Länge. 
Nur die Schwung- und Steuerfedern behalten ihr gewöhnliches Gepräge. Im Hochzeits— 
kleide iſt der männliche Feuerfink auf Oberkopf, Wangen, der Bruſt und dem Bauche ſamt— 
ſchwarz, im übrigen brennend ſcharlachzinnoberrot, auf den Flügeln dunkelbraun mit fahl— 
brauner Zeichnung, die dadurch entſteht, daß alle Federränder bedeutend lichter gefärbt ſind 
als die Federmitte. Die Schwanzdeckfedern erreichen in dieſem Kleide eine jo bedeutende 
Länge, daß ſie die wirklichen Steuerfedern beinahe oder ganz bedecken. Die Länge beträgt 12 em. 

Der Feuerweber brütet in den Durrafeldern, und jedes Pärchen zeitigt 3—6 Junge. 
Die Jungen ſind aber ausgeflogen, bevor die Durra eingeerntet wird; nach dem Ausfliegen 
ſchlagen ſich Alte und Junge zu großen Scharen zuſammen und werden jetzt oft zur Land— 
plage. Dann ſind die armen Nubier, die jeden fruchtbaren Schlammſtreifen benutzen und 
bebauen müſſen, genötigt, gegen dieſelben Vögel, die bis dahin ihren Feldern den prächtigſten 
Schmuck verliehen, Wachen auszuſtellen, deren Tätigkeit durch die Plünderer fortwährend 
rege gehalten wird. 

Höchſt bemerkenswert durch feinen Neſtbau iſt der Siedelweber oder Siedelſper— 
ling, Philetairus socius Lath., der einzige Vertreter der Gattung Philetairus A. Sm. Sein 
Gefieder iſt ſperlingsartig gefärbt, auf der Oberſeite vorherrſchend braun, auf der Unterſeite 
blaß fahlbräunlich; Zügel, Gegend am Mundwinkel, Kinn und Kehle ſind ſchwarz, einige 
Federn an den Schenkelſeiten ſchwarz, hell fahlbraun umſäumt. Die Länge beträgt 14 em. 
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Das Innere Südafrikas iſt das Vaterland, Großnamaland der Brennpunkt im Verbrei— 
tungsgebiete des Siedelwebers. Schon die älteren Reiſenden erwähnen dieſen Vogel. „Das 
Auffällige in der Lebensweiſe dieſer Vögel“, ſagt A. Smith, „iſt der geſellige Bau ihrer Neſter 
unter einem Dache. Wenn ſie einen Niſtplatz gefunden und den Bau der Neſter angefangen 
haben, beginnen ſie gemeinſchaftlich das allen dienende Dach zu errichten. Jedes Pärchen 
baut und bedacht ſein eigenes Neſt, aber eins baut dicht neben das andere, und wenn alle 
fertig ſind, glaubt man nur ein Neſt zu ſehen, mit einem Dache oben und unzähligen kreis— 
runden Löchern auf der Unterſeite. Zum zweiten Wale werden dieſelben Neſter nicht zum Brüten 
benutzt, ſondern dann unten an die alten neue angehängt, ſo daß nun Dach und alte Neſter 
die Bedeckung der neuen bilden. So nimmt die Maſſe von Jahr zu Jahr an Größe und Ge— 
wicht zu, bis ſie endlich zu ſchwer wird, den Aſt, an dem ſie hängt, zerbricht und herabfällt.“ 

\ 

Siedelweber, Philetairus soeius Lath. 28 natürlicher Größe. 

Solche Anſiedelungen findet man gewöhnlich auf großen, hohen Bäumen, mit Vorliebe auf 
dem Giraffendornbaum; wo dieſe jedoch nicht vorkommen, wird wohl auch die baumartige 
Aloe benutzt. Man nimmt an, daß durch die eigentümliche Bauart allerhand Raubzeug von 
den Neſtern ferngehalten wird. 

Die Fliegenfänger der Alten Welt werden in Nordamerika durch die umfangreiche, in 
30 Gattungen mehr als 200 Arten enthaltende Familie der Waldſänger vertreten. Es ſind 
kleine Vögel, die mit meiſt ſchlankem, kegelförmigem Schnabel, ſtark entwickelten Schnabel— 
borſten, kurzen, kräftigen Zehen mit derben Nägeln und weichem buntfarbigen Gefieder aus— 
geſtattet ſind. Die ziemlich ſchlanke Zunge iſt an der Spitze ſchwach geſpalten oder gefranſt 
und ähnelt ſomit der Zunge der Pinſelzüngler unter den Papageien, der Kolibris und der 
Zuckervögel. Zu letzteren wie auch zu den Tangaren zeigen die Waldſänger nahe verwandt— 
ſchaftliche Beziehungen. Die meiſten von ihnen find echte Baumvögel und äußerſt geſchickte 
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Kletterer. Alle nähren ſich, die meiſten ausſchließlich, von Inſekten, die viele in der Weiſe 
unſerer Fliegenfänger zu erbeuten wiſſen. Merkwürdig iſt, daß einige Arten zweierlei ſehr 
verſchiedene Lieder zum beſten geben: ein kümmerliches, nur in der Wiederholung ſcharfer 
Töne beſtehendes für gewöhnlich, bei beſonderen Gelegenheiten aber, z. B. während der 
Abendſtunden, einen prächtigen, melodienreichen Geſang. 

Ein bekannter Vertreter der Familie iſt der 13 em lange Grünwaldſänger, Den— 
droica virens Gm. Die Oberſeite iſt vorherrſchend olivengelbgrün, ein Augen- und ein 
Bartſtreifen vom Mundwinkel abwärts nebſt den Halsſeiten ſind hochgelb, Kinn, Kehle und 
Kropf, einen breiten Schild bildend, tiefſchwarz, die übrigen Unterteile weiß, hinten gelb, die 
Seiten mit breiten ſchwarzen Längsſtreifen, die Flügel mit zwei breiten weißen Binden gezeichnet. 

Der zierliche Vogel, der in ſeinem Weſen unſeren Laubſängern ähnelt, bewohnt den 
größten Teil der öſtlichen Vereinigten Staaten und bevölkert den ſtillen Wald wie den Gar— 
ten oder die Pflanzungen in unmittelbarer Nähe bewohnter Gebäude. Wit Eintritt des 
Herbſtes unternimmt er mit anderen ſeiner Art oder Verwandten mehr oder minder aus— 
gedehnte Wanderungen. Gelegentlich dieſer letzteren, und zwar am 19. November 1858, 
geſchah es, daß ein Grünwaldſänger auf Helgoland erlegt wurde. 

Bei weitem der größte und hervorragendſte Teil der Pflanzenwelt Auſtraliens, ſo un— 
gefähr ſchildert Gould, beſteht aus Gummibäumen und Bankſien, die wiederum mehreren 
beſtimmten Vogelfamilien behaglichen Aufenthalt bieten, z. B. den Papageien und den un— 
gemein zahlreichen Honigfreſſern. Der Haushalt dieſer Vögel hängt jo innig mit jenen 
Bäumen zuſammen, daß man die einen ohne die anderen ſich nicht denken könnte. Die 
Honigfreſſer genießen Inſekten, Blütenſtaub und Honig aus den daran überaus reichen Blüten 
der Gummibäume und verſchaffen ſich ihre Nahrung mit Hilfe ihrer langen, an der Spitze 
pinſelförmigen und deshalb hierzu wunderbar geeigneten Zunge. 

Die Kennzeichen der etwa 260 Arten enthaltenden Familie der Honigfreſſer ſind fol— 
gende: der Schnabel iſt ziemlich lang, dünn und leicht gebogen; die Füße ſind mittellang, 
kräftig und haben ſtarke Hinterzehen; die Naſenlöcher liegen unter einer knorpeligen Schwiele 
verborgen; die Nachenſpalte iſt eng, der Magen ſehr klein und wenig muskulös. Die Honig— 
freſſer haben, wie ſchon angedeutet, Pinſelzungen: nach Gadow teilt ſich die die Unterſeite 
überziehende Hornplatte jederſeits in zwei rollenartige Gebilde, deren jedes ſich wieder und 
wieder zweiteilig ſpaltet, ſo daß die Zungenſpitze ſchließlich aus ſehr zahlreichen (bis 80) 
feinen Halbröhrchen beſteht. Die Honigfreſſer leben in Auſtralien, Neuguinea, auf den Mo— 
lukken und polyneſiſchen Inſeln. 

Sie ſind faſt ohne Ausnahme ſehr lebhafte und unruhige, größtenteils auch redſelige 
Vögel. Kletterkünſte nach Art unſerer Weiſen wiſſen ſie vortrefflich auszuführen. Sie hüpfen 
geſchickt von einem Zweige zum anderen, laufen raſch längs der Aſte dahin und hängen ſich 
häufig kopfunterſt an ihnen an, um in dieſer Stellung nach unten ſich öffnende Blüten zu 
durchſuchen. Ihre ſtimmliche Begabung iſt gut: einige ſind vorzügliche Sänger, andere 
wenigſtens lebhafte Schwätzer. Einzelne werden als ſehr kampfluſtige Vögel geſchildert, die 
ſich kühn auf Krähen, Falken oder überhaupt auf alle anderen großen Vögel ſtürzen, von 
denen ſie nichts Gutes erwarten. Vor dem Wenſchen ſcheuen ſich die wenigſten, viele kom— 
men im Gegenteil bis dicht an die Wohnungen heran und niſten ungeſcheut ſelbſt inmitten 
der Städte und auf den belebteſten öffentlichen Plätzen, falls hier ihre Lieblingsbäume 
wachſen. Für die Gefangenſchaft ſcheinen ſich namentlich die größeren Arten recht gut zu 
eignen, doch verlangen die Honigfreſſer aufmerkſame Pflege und Fütterung. 

Als typiſcher Vertreter der Familie ſei der über ganz Auſtralien verbreitete Rotbruſt— 
honigfreſſer, Acanthogenys rufigularis Gould, genannt. Die Oberſeite iſt vorherrſchend 
düſter braun, die Unterſeite ſchmutzig gelblichweiß, hier jede Feder mit breitem dunkelbraunen 
Mittelſtrich verſehen; ein Strich, der unter dem Auge hin nach den Halsſeiten verläuft, iſt 
ſchwarz, die Kehlgegend rotgelb; der lange, geſtufte Schwanz iſt braunſchwarz, am Ende breit 
weiß geſäumt. Die Geſamtlänge beträgt 22 em. 

Mit den Honigfreſſern offenbar nahe verwandt iſt die Familie der Honigſauger. Sie 
teilen mit jenen den allgemeinen Bau von Schnabel und Zunge. Der Schnabel iſt mehr oder 



602 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familien: Kleidervögel bis Meiſen. 

minder lang, dünn und zylindriſch, gebogen, oft ſichelförmig, ſein Enddrittel an beiden Schnei— 
den ſehr fein ſägezähnig. Die tiefgeſpaltene Zunge iſt lang und ſchmal und weit vorſtreckbar. 
Der Schwanz iſt entweder gerade abgeſtutzt oder zugerundet oder keilförmig zugeſpitzt, und 
ſeine beiden Mittelfedern können außerdem noch ſehr verlängert ſein. Die Honigſauger ſind 
kleine Vögel, deren Männchen in prachtvollen Farben, zumeiſt auch in lebhaftem Wetall— 
glanz, prangen, ſo daß man ſie mit Recht die „Kolibris der Alten Welt“ genannt hat. Wie 
bei jenen tragen die Weibchen ein ſchlichtes und zwar grünliches oder gräuliches Gefieder. 

Die Honigſauger verbreiten ſich in faſt 250 Arten und Unterarten über Afrika, das faſt 
die Hälfte enthält, Madagaskar, Südpaläſtina, Afghaniſtan, das ganze indiſche Gebiet bis 
Auſtralien. Wo ſie vorkommen, ſind ſie häufig und deshalb eine außerordentliche Zierde der 
Wälder, Gebüſche und Gärten. Ihr Weſen und Treiben iſt höchſt anziehend, denn ſie ge— 
hören zu den begabteſten und liebenswürdigſten Witgliedern ihrer Ordnung. Mit einer 
gewiſſen Regelmäßigkeit erſcheinen ſie an beſtimmten Plätzen, mit Sicherheit da, wo gerade 
ein Baum in Blüte ſteht, kommen oft in Gärten herein und treiben ſich dann ohne Scheu 
vor den Menſchen in unmittelbarer Nähe der Wohnungen umher. Durch den Beſuch der 
Blüten tragen die Honigjauger zu deren Beſtäubung bei und machen ſich dadurch ſehr nützlich. 

Zur Hauptgattung Nectarinia II., die mit einem Dutzend Arten im öſtlich-ſüdlichen 
Steppengebiete Afrikas verbreitet iſt, gehört der Erzhonigſauger, Nectarinia metallica 
Leht. Das Männchen iſt auf Kopf, Hals, Rücken und Schulterdecken erzgrün mit lebhaften 
Metallglanz, auf dem Unterkörper hochgelb; ein Bruſtgürtel und der Bürzel ſind violett— 
glänzend, die Schwung- und Schwanzfedern ſchwarzblau. Die beiden mittleren Steuerfedern 
ragen beim Männchen 5 em über die übrigen hinaus. Das Weibchen iſt hell olivenbräun— 
lich, auf der Unterſeite ſchwefelgelb. Die Länge beträgt 15 em. 

Den Erzhonigjauger ſieht man an günſtigen Orten ſehr häufig und regelmäßig paar— 
weiſe. Als echter Sonnenvogel iſt er morgens und abends ruhig und ſtill; wenn aber der 
heiße Mittag über der Erde liegt und alle anderen Vögel der Ruhe pflegen, da treibt er es 
am luſtigſten. Von Blüte zu Blüte geht ſein Flug, freſſend, ſchreiend, ſingend, immer in 
treuer Gemeinſchaft mit ſeinem Weibchen; denn beide Gatten eines Paares ſind außer— 
ordentlich zärtlich gegeneinander, und namentlich das Männchen überhäuft ſein Weibchen 
förmlich mit Artigkeiten aller Art. Außer dem Locktone, der höchſt zart hervorgeſtoßen wird, 
ſingt es ein recht hübſches Liedchen. Der Geſang pflegt mit „ta tai taiti“ zu beginnen und 
geht dann nach Art mancher Schilfſänger weiter, ziemlich verworren, mit ſpinnenden und 
ſchnarrenden Tönen vermiſcht. Der Sänger ſträubt dabei die Kopffedern, läßt die Flügel 
hängen und breitet ſie ein wenig, ſtelzt den Schwanz, ſo daß er faſt ſenkrecht ſteht, dreht und 
wendet ſich nach allen Seiten hin und ſpiegelt ſein Gefieder im Lichte der Sonne; das Weib— 
chen äfft ihm in erheiternder Weiſe jede Bewegung nach, ſoweit ihm das möglich iſt. 

* 

Die Sandwichinſeln einſchließlich des benachbarten Eilandes Layſan haben eine eigene 
und gar nicht kleine Familie für ſich: die etwa 40 Arten zählende Familie der Kleidervögel. 
Dieſe erinnern im Bau, beſonders auch in dem der Zunge, wie auch in der damit zuſammen— 
hängenden Ernährungsweiſe, an die Honigfreſſer. Sehr merkwürdig iſt die enorme Ver— 
ſchiedenartigkeit ihrer Schnabelbildung. Bei den typiſchen Formen, z. B. dem Scharlach— 
roten Kleidervögelchen oder Jiwi, Vestiaria coceinea Forst., iſt der Schnabel ziemlich 
lang, ſtark gebogen und ſehr ſpitz; bei den Akihiloas, den Arten der Gattung Hemignathus, 
iſt der Oberſchnabel dünn und bedeutend verlängert, dabei faſt in einem Halbkreis abwärts 
gekrümmt, der Anterſchnabel aber viel kürzer, zuweilen nur halb jo lang wie der obere; der 
Schnabel des Kernbeißer-Kleidervogels, Loxioides bailleui Ost., iſt ſehr ſtark und dick, 
dabei kurz, aber hoch, dem eines Kernbeißers oder Papageien ähnlich. 

Die bunten Federn mancher Kleidervogelarten — daher ihr Name — dienen in ihrer 
Heimat ſeit alten Zeiten zum Verfertigen von Schmuck und Kleidungsſtücken. Schon der 
jüngere Forſter, der die Sandwichinſeln 1773 mit Cook beſuchte, erzählt, die Einwohner ver— 
fertigten ſich Putz und verſchiedene Kleidungsſtücke aus den Federn eines karmeſinroten 
Vogels — offenbar des Jiwis. „Hauptſächlich werden die Mäntel damit beſetzt; das Frauen— 
zimmer aber trägt auch Halsſchnuren von eines Daumens Dicke, die gänzlich aus ſolchen 
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Federn beſtehen. Ebenſolche Schnuren werden bei ihren feierlichen Tänzen bis auf ſieben um 
den Kopf gewunden.“ i 

Die hauptſächlich in den Tropen der Alten Welt verbreitete Familie der Brillenvögel 
trägt ihren deutſchen Namen von einem aus ſeidenweichen, ſchuppenförmigen Federchen be— 
ſtehenden weißen Ring um das Auge, der ſich bei den meiſten Arten findet. Auch bei ihnen 
iſt die Zunge am Ende geſpalten, aber nicht ausgefaſert; der Schnabel iſt kurz, pfriemen— 
förmig; die Farbe des Gefieders iſt allgemein olivengrün, an der Unterſeite heller, wodurch 
die Vögel, wie auch in der Größe, an unſere Laubſänger erinnern. Unter den ſchon be— 
handelten Familien ſcheint die der Waldſänger am nächſten mit ihnen verwandt zu ſein. Die 
Familie umfaßt 150 Arten. Erwähnt ſei Jackſons Brillenvogel, Zosterops jacksoni 
O. Neum., ein kleiner Vogel von gelblichgrüner Farbe, der auf dem Berge Elgon nördlich 
vom Viktoriaſee in etwa 3400 m Höhe gefunden wurde. 

75 

Aber hundert Arten ſehr kleiner, bunter Vögelchen enthält die Familie der Blumenpicker, 
die ſich von Indien und dem indomalaiiſchen Gebiet bis Neuguinea und Auſtralien ver— 
breitet. Auch bei ihnen iſt die Zunge geſpalten und gefranſt, der Schnabel in allen Fällen 
kurz, meiſt pfriemenförmig und gerade. Die Blumenpicker ſind lebhafte Wald-, wenigſtens 
Baumvögel, die meiſenartig ſich herumtreiben, in dem Gewirr der Aſte und der Schmarotzer— 
pflanzen umherhüpfen, um ſich Beeren, Früchte, Blütenhonig und Inſekten zur Nahrung zu 
ſuchen, und ſehr kunſtreiche, beutelförmige Neſter bauen, die meiſt an der Spitze eines Aſtchens 
hängen und in der Nähe des oberen Endes ein ſeitliches, ſchlitzförmiges Flugloch haben. 

Beſonders hervorgehoben ſei der in Auſtralien häufige Diamantvogel, Pardalotus 

punetatus Shaw. Seine Oberſeite iſt vorwiegend ſchwarz gefärbt und mit vielen weißen 
Flecken geziert, ein Streifen, der über dem Auge verläuft, iſt weiß; die Oberſchwanzdecken 
ſind zinnoberrot, Gurgel, Bruſt und Unterſchwanzdecken gelb, der Bauch und die Seiten fahl. 
Die Länge beträgt 9 em. 

Das Auffallendſte im Leben dieſes Vogels iſt die Art und Weiſe ſeines Neſtbaues. Ab— 
weichend von den anderen Arten ſeiner Familie gräbt der Diamantvogel in ſenkrechten Ab— 
ſtürzen oder ſelbſt im flachen Boden eine Höhlung, eben groß genug, um bequem hinein— 
kommen zu können, von 2—3 Fuß Tiefe, erweitert ſie an dem einen Ende und bringt hier 
das Neſt an, regelmäßig in größerer Höhe als der Eingang, ſo daß es vor Regen geſichert 
iſt. Das Neſt ſelbſt iſt nett und ſchön aus Faſern hergerichtet, hat die Geſtalt einer Kugel 
von etwa 8 em im Durchmeſſer und beſitzt ein ſeitliches Flugloch. Bewunderungswürdig iſt, 
wie der Diamantvogel am Ende einer ſo finſteren Höhle ein ſo zierliches Neſt bauen kann: 

er ſteht möglicherweiſe in dieſer Kunſtfertigkeit einzig da, denn alle übrigen Vögel, die in 
ähnlicher Weiſe niſten, wie z. B. der Eisvogel, errichten ſich Baue, die kaum den Namen eines 
Veſtes verdienen. 

* 

Die Familie der Meiſen enthält nach Hellmayr, der fie in einer vortrefflichen Mono— 

graphie behandelt hat, 23 Gattungen und 162 Arten. Ihr Schnabel iſt immer kürzer als 

der Kopf, grasmückenartig dünn oder kegelförmig. Die kurze Zunge iſt hart und am Ende 

abgeſtumpft; ihre untere Hornplatte iſt mit mehreren Borſtenbündeln oder mit einigen Zähn⸗ 

chen beſetzt. Die Füße ſind ſtark und ſtämmig, die Zehen kurz und kräftig, die Nägel ver— 

hältnismäßig groß und ſcharf gekrümmt, die Flügel meiſt ziemlich kurz und gerundet, der 

zwölffederige Schwanz iſt meiſt kurz, zuweilen aber auch lang und dann ſtark abgeſtuft, das 

Gefieder dicht, weich und in der Regel lebhaft gefärbt, bei den Geſchlechtern gleich oder ähn— 

lich. Es wird nur einmal im Jahre gemauſert. — Vielleicht ſtehen die Meiſen den Blumen— 

pickern und ihren Verwandten ſtammesgeſchichtlich nahe; anderſeits zeigt die Familie auch 

Berührungspunkte mit Grasmücken und Waldſängern. 
Die Familie der Meiſen iſt über die ganze Erde verbreitet, doch gehören weitaus die 

meiſten der gemäßigten Zone von Europa und Aſien an. Sie ſind Stand- oder Strichvögel, 

die zu gewiſſen Zeiten in zahlreicher Menge durch das Land ziehen; doch dehnen ſie ihre 

Reijen niemals weit aus. Ihr eigentliches Wohn- und Jagdgebiet iſt der Wald. 
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Weſen und Treiben der Meijen ijt höchſt anziehend. Sie gehören zu den lebendigſten 
und beweglichſten, keckſten und reizbarſten Vögeln, die man kennt. Den Tag über fliegen ſie 
von einem Baume zum anderen und klettern ohne Unterlaß auf den Zweigen umher. Hier. 
hüpfen ſie gewandt mit gehobenem Schwänzchen und geſenkten Flügelchen, hängen ſich mit 
großer Fertigkeit kopfabwärts an die Zweige an, verſtehen in den allerverſchiedenſten Stellungen 
nicht bloß ſich zu halten, ſondern auch zu arbeiten, klettern recht gut und zeigen ſich im Durch— 
ſchlüpfen und Durchkriechen dichtverflochtener Stellen ungemein behende. Der Flug iſt 
ſchnurrend, kurzbogig und allem Anſcheine nach anſtrengend. Die Stimme iſt ein feines Ge— 
zwitſcher, das dem Pfeifen der Mäuſe nicht unähnlich iſt und fortwährend, ſcheinbar ohne 
alle Veranlaſſung, erſchallt. 

Viele Meiſen verzehren neben Inſekten auch Sämereien und Beeren und beſonders gern 
das Fett von toten Tieren. Vor die Fenſter gehängte, ausgeſchlachtete Gänſe ſind deshalb 
im Winter vor ihren Angriffen gar nicht ſicher. Die Mehrzahl der Meiſen dagegen hält ſich 
ausſchließlich an Inſekten und ſtellt vorzugsweiſe kleineren Arten, noch mehr aber deren Lar— 
ven und Eiern nach. Gerade hierin liegt die Bedeutung dieſer Vögel für das Gedeihen der 
Bäume, die wir beſonders pflegen. Dieſe Meiſen brauchen wegen ihrer ewigen Regſamkeit 
eine verhältnismäßig ſehr große Menge von Nahrung. Sie ſind, wenn auch keine Art ein 
fliegendes Inſekt in der Luft zu fangen verſteht, die beſten Inſektenvertilger, die bei uns 
leben. Regſam und unermüdlich, gewandt und ſcharfſinnig, wie fie ſind, bleibt ihnen wenig 
verborgen und unerreichbar. Sie ſind die treueſten aller Waldhüter, weil ſie in einem be— 
ſtimmten Gebiete verweilen und zu jeder Jahreszeit ihrem Berufe obliegen. Zum Glück für 
den Wald vermehren ſie ſich ſehr ſtark, denn die Mehrzahl legt zweimal im Jahre und jedes— 
mal 7—12 Eier. Die meiſten niſten in Baumlöchern, andere bauen kunſtvolle Neſter im 
Rohr oder auf Bäumen. 

Es iſt kaum merkwürdig, daß ſo überaus tätige Geſchöpfe, die immer in Bewegung ſind, 
ſehr tief und feſt ſchlafen. Man kann, wie Liebe ſagt, an das Käſtchen, in dem Gefangene 
ſchlafen, klopfen, es abnehmen und auf den Tiſch ſtellen, ohne daß ſie erwachen. Klopft 
man ſtärker, ſo ſcheinen ſie nicht zu erſchrecken und fliegen auch nicht gleich auf, aber wohl 
ziehen ſie den Kopf unter dem Flügel hervor und machen höchſt drollige, verſchlafene, ver— 
drießliche Geſichter. Im Käfig ſind viele Meijen recht unterhaltend. Sie gewöhnen ſich über- 
raſchend ſchnell an die Gefangenſchaft, werden aber ſelten eigentlich zahm. Mit anderen 
Vögeln darf man ſie nicht zuſammenſperren, denn ſie überfallen ſelbſt die größeren mörderiſch, 
klammern ſich auf ihrem Rücken feſt, töten ſie durch Schnabelhiebe, brechen ihnen die Hirn— 
ſchale auf und freſſen das Gehirn der erlegten Schlachtopfer mit derſelben Begierde, mit der 
ein Raubvogel ſeine Beute verzehrt. 

Die in Europa heimiſchen Meiſen, auf die wir uns beſchränken, zerfallen in die beiden 
Unterfamilien der Hähnchen und der Echten Weiſen. 

Bei den Hähnchen iſt der Schnabel dünn, der Oberſchnabel ein wenig gekerbt, auf dem 
Firſte gerade, an der Spitze ganz unbedeutend nach unten gebogen. 

Die Gattung der Goldhähnchen oder Kronſänger (Regulus Veill.), der kleinſten 
europäiſchen Vögel, kennzeichnet ſich vor allem dadurch, daß die Scheitelmitte gelb oder rot 
gefärbt, und daß der Lauf an ſeiner Vorderſeite von einer Schiene bekleidet iſt. Im übrigen 
ſind ihre Merkmale: ſchlanke Füße, deren Zehen mittellange, ſehr gekrümmte Nägel bewaff— 
nen, kurze, ſtark gerundete, breite Flügel, mittellanger, etwas ausgeſchnittener Schwanz und 
reiches, aus langen, weitſtrahligen Federn beſtehendes Gefieder. Kammartige Federchen be— 
decken die Naſenlöcher, einige ſchwarze Barthaare ſtehen am Schnabelwinkel; die Federn der 
Scheitelmitte ſind verlängert. Die Gattung, die etwa ein Dutzend Arten und Unterarten 
enthält, iſt über Europa, Nordafrika, einen großen Teil Aſiens und Nordamerika verbreitet. 

Das Wintergoldhähnchen, das auch Goldköpfchen oder Gold hähnchen ſchlecht— 
hin genannt wird, Regulus regulus I. (ſ. die Abbildung S. 478), iſt oberſeits fahl oliven- 
grün, die Federn des Oberkopfes ſind gelb, die verlängerten Scheitelfedern lebhaft orange, 
ſeitlich durch einen ſchwarzen Längsſtrich begrenzt, die olivenbraunen Flügel ſind durch eine 
kleinere und größere gelblichweiße Binde geſchmückt; die Unterſeite iſt roſtgelblichweiß. Das 
Weibchen unterſcheidet ſich vom Männchen dadurch, daß die Witte des Oberkopfes gelb, nicht 
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aber auf dem Scheitel orange iſt. Den Jungen vor der erſten Mauſer fehlt die Scheitel— 
zeichnung ganz. Die Länge beträgt 9,5 —10 em. Über ganz Europa und das weſtliche Aſien 
verbreitet, zählt das Goldhähnchen in ſeiner typiſchen Form auch in Deutſchland zu den in 
allen Nadelwaldungen, namentlich in Kiefernbeſtänden, vorkommenden Brutvögeln. 

Das gleichgroße Sommergoldhähnchen oder Feuerköpfchen, Regulus ignicapillus 
Temm. (ſ. die Abbildung S. 478), iſt oberſeits lebhaft olivengrün, ſeitlich am Halſe orange— 
gelb, ein ſchmales Querband über dem Vorderkopfe wie ein breites Längsband über der 
weißen Augengegend ſchwarz, ein breites, von beiden ſchwarzen Streifen eingeſchloſſenes, den 
Scheitel und Hinterkopf deckendes Feld dunkel orangefarben; die Unterſeite iſt gräulichweiß, 
an Kinn und Kehle fahl roſtbräunlich, über die olivenbraunen Flügel verlaufen zwei ſchmale 
helle Binden. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch helleren, orangegelben Scheitel. Das 
reizende Vögelchen bewohnt die Wittelmeerländer, Oſterreich, Frankreich und Deutſchland. 

Beide Arten haben in ihrem Weſen und Treiben die größte Ahnlichkeit. Sie bewohnen 
ſehr oft dieſelben Ortlichkeiten gemeinſchaftlich, nähren ſich von denſelben Stoffen und niſten 
in derſelben Weiſe. In Deutſchland iſt das Wintergoldhähnchen Stand- und Strichvogel. 
Das Sommergoldhähnchen dagegen bringt den Winter nicht in Deutſchland, ſondern in 
wärmeren Ländern zu und erſcheint bei uns in den letzten Tagen des März oder in den erſten 
des April und verweilt bis zu den letzten Tagen des September oder den erſten des Oktober. 
Das Wintergoldhähnchen zieht die Kiefer, das Sommergoldhähnchen die Fichte jedem an— 
deren Baume vor; beide aber lieben kleinere Beſtände mehr als ausgedehnte Waldungen. 

Auffallend iſt die außerordentliche Unruhe der Goldhähnchen. Das Feuerköpfchen hüpft 
unaufhörlich von einem Zweige zum anderen und verhält ſich nur ſelten kurze Zeit ruhig, 
hängt ſich nach Art der Echten Meiſen unten an die Zweige, erhält ſich flatternd auf einer 
Stelle, um nach Laubſängerart ein Inſekt von einer Zweigſpitze wegzunehmen, und fliegt 
leicht und geräuſchlos von einem Baume zum anderen. 

Der Lockton klingt ſchwach wie „ſi ſi“, auch „zit“, und wird von beiden Geſchlechtern im 
Sitzen ausgeſtoßen. Der Geſang fängt mit „ſi ji” an, wechſelt aber dann hauptſächlich in zwei 
Tönen von ungleicher Höhe ab und hat beim Wintergoldhähnchen einen ordentlichen Schluß; 
beim Sommergoldhähnchen dagegen geht das „Si“ in einem Tone fort und hat keine Schluß— 
ſtrophe, ſo daß der ganze Geſang weit kürzer, einfacher und nichts als ein ſchnell nacheinander 
herausgeſtoßenes „Si ſi ſi“ iſt. An warmen Wintertagen ſingen die Goldköpfchen herrlich, 
während der Paarungszeit ungemein eifrig und überraſchend laut; während der Niſtzeit da— 
gegen ſind ſie ſehr ſtill. Ein eigenes Betragen zeigen ſie oft im Herbſte, von Anfang September 
bis Ende November. Eins von ihnen beginnt „It ji” zu ſchreien, dreht ſich herum und flattert 
mit den Flügeln. Auf dieſes Geſchrei kommen mehrere herbei, machen es ebenſo und jagen 
mit geſträubten Kopffedern einander, ſo daß zwei bis ſechs ſolch außergewöhnliches Spiel 
treiben. Das Feuerköpfchen iſt viel gewandter und unruhiger und in allen ſeinen Bewegungen 
raſcher, aber ungeſelliger als ſein Verwandter. Während man das Wintergoldhähnchen, die 
Brutzeit ausgenommen, immer in Geſellſchaft und in Flügen ſieht, lebt das Sommergold— 
hähnchen einſam oder paarweiſe. Im Herbſte trifft man öfters zwei Stück zuſammen, die 
immer ein Pärchen ſind. Schießt man eins davon, dann gebärdet ſich das andere ſehr kläg— 
lich, ſchreit unaufhörlich und kann ſich lange Zeit nicht zum Weiterfliegen entſchließen. 

Bei der Paarung ſträubt das Männchen des Feuerköpfchens die Kopffedern, ſo daß eine 

prächtig ſchimmernde Krone entſteht, umhüpft ſodann unter beſtändigem Geſchrei, mit etwas 

vom Körper und Schwanze abſtehenden Flügeln und in den ſonderbarſten Haltungen ſein 

Weibchen, das ein ähnliches Betragen annimmt. Beide Goldhähnchen brüten zweimal im 

Jahre, das erſtemal im Mai, das zweitemal im Juli. Die ballförmigen, ſehr dickwandigen, 

mit einer kleinen Offnung verſehenen, außen 9— 11, innen nur 6em im Durchmeſſer haltenden, 

etwa 4 em tiefen, bei beiden Arten gleichen Neſter ſtehen ſehr verborgen an der Spitze langer 

Fichten⸗ und Tannenäſte, zwiſchen dichten Zweigen und Nadeln und auf herabhängenden 

Zweigen, die von der erſten Lage der Neſtſtoffe ganz oder zum Teil umſchloſſen find und bis 
an den Boden oder über ihn hinausreichen. Das Weibchen, das beim Herbeiſchaffen der 
Bauſtoffe zuweilen vom Männchen begleitet, aber hierbei ebenſo ſelten wie beim Verarbeiten 
unterſtützt wird, braucht mindeſtens 12, zuweilen auch 20 Tage, bis es den Bau vollendet 
hat, umwickelt zunächſt, zum Teil fliegend, mit großer Geſchicklichkeit die Zweige, füllt ſodann 



606 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familie: Meiſen. 

die Zwiſchenräume aus und beginnt nunmehr erſt mit der Herſtellung der Wandungen. Die 
erſte, feſt zuſammengewirkte Lage beſteht aus Fichtenflechten und Baummoos, die zuweilen 
mit Erdmoos und Rehhaaren untermiſcht werden und durch Raupengeſpinſt, das beſonders 
um die das Neſt tragenden Zweige gewickelt iſt, die gehörige Feſtigkeit bekommen, die Aus— 
fütterung aus vielen Federn kleiner Vögel, die oben alle nach innen gerichtet ſind und am 
Rande jo weit vorſtehen, daß ſie einen Teil der Offnung bedecken. Das erſte Gelege enthält 
811, das zweite 6—9 niedliche Eier, die jo zerbrechlich find, daß man ſie mit größter Vor— 
ſicht behandeln muß, will man ſie nicht mit den Fingern zerdrücken. Die Jungen werden 
von beiden Eltern mit vieler Mühe, weil mit den kleinſten Inſekten und Inſekteneiern, auf— 
gefüttert, ſitzen im Neſte dicht auf- und nebeneinander und müſſen, um Platz zu finden, ihre 
Wohnung allmählich mehr und mehr erweitern. 

Verſchiedene Inſekten und deren Larven, aber auch feine Sämereien, bilden die Nahrung 
der Goldhähnchen. Im Sommer freſſen dieſe kleine Käferchen und Räupchen, im Winter faſt 
ausſchließlich Eier und Larven von allerlei Inſekten. Sie leſen dieſe gewöhnlich von den 
Zweigen ab, holen ſie zwiſchen den Nadeln oder dem Laube hervor, erhalten ſich vor einer 
erſpähten Beute flatternd und jagen einer fliegenden nach. — In der Gefangenſchaft ſieht 
man Goldhähnchen ſelten, weil es ſchwierig iſt, ſie an Stubenfutter zu gewöhnen und ſie 
ſehr hinfällig ſind, oft ſogar bereits beim Fange ſterben. 

Bei den Eigentlichen oder Echten Meiſen iſt der Schnabel kegel- oder pfriemen— 
förmig, ungekerbt, meiſt ſeitlich zuſammengedrückt, mit ſcharfen Schneiden. Der Lauf trägt 
an der Vorderſeite in der Regel Gürtelſchilder, nur ſelten eine Schiene. 

Die Gattung der Waldmeiſen (Parus L., ſ. die Tafel bei S. 534) kennzeichnet ſich 
durch kräftigen, kegelförmigen, ſeitlich zuſammengedrückten, vorn ſcharfen, aber nicht nadel— 
ſpitzigen Schnabel, kleine runde, von Borſtenbüſcheln bedeckte, aber nie durch eine Haut ver— 
ſchloſſene Naſenlöcher, abgeſtutzte Zunge, deren untere Hornplatte mit vier ſteifen Borſten 
beſetzt iſt, ſtarke, mit großen, dicken Nägeln bewehrte Füße, kurze und breite Flügel, mittel— 
oder ziemlich langen Schwanz und reiches, weitſtrahliges, oft prachtvoll gefärbtes und ge— 
zeichnetes Gefieder. Gegen 70 Arten mit zahlreichen Unterarten bewohnen mit Ausnahme 
von Auſtralien und Südamerika die ganze Erde. 

Die bekannteſte Art der Gattung iſt unſere Kohl- oder Finkmeiſe, Brand-, Groß-, 
Gras-, Spiegel-, Speck-, Schinken-,Talg- und Pickmeiſe, Parus major L., zugleich 
das größte europäiſche Mitglied der Familie und der Waldmeiſen insbeſondere. Die Oberſeite 
it olivengrün, die Unterſeite ſchön ſchwefelgelb; der Oberkopf, die Kehle, ein nach unten hin ſich 
verſchmälernder Streifen, der über die ganze Unterſeite läuft, und ein bogiger, von der Gurgel 
zum Hinterkopfe verlaufender zweiter Streifen ſind ſchwarz, die von letzterem eingefaßten 
Kopfjeiten weiß, die Schwung- und Steuerfedern blaugrau und ein Streifen über die Flügel 
weiß. Die Iris iſt dunkelbraun, der Schnabel ſchwarz, der Fuß bleigrau. Das Weibchen 
unterſcheidet ſich vom Männchen durch mattere Farben und den ſchmäleren und kürzeren 
Bruſtſtreifen. Bei den Jungen ſind die Farben noch bläſſer. Die Länge beträgt 16 em. 

Vom nördlichen Polarkreis an fehlt die Kohlmeiſe nirgends in Europa, findet ſich auch 
in Weſtſibirien bis zum Altai, iſt aber keineswegs überall häufig und kommt in ſüdlichen 
Gegenden hier und da bloß im Winter vor. In Deutſchland ſieht man ſie noch überall und 
zu jeder Jahreszeit, am häufigſten aber im Frühjahr und im Herbſt, wenn die im Norden 
großgewordenen zu uns herunterkommen und bei uns durchſtreichen, jedoch keineswegs in 
annähernd ſo zahlreicher Menge wie in früheren Zeiten; denn keine ihrer Verwandten hat 
ſo bedeutend abgenommen wie ſie. Noch fehlt ſie keiner Baumpflanzung, keinem größeren 
Garten, leidet aber von Jahr zu Jahr mehr an Wohnungsnot und iſt gegenwärtig in der 
Nähe der menſchlichen Wohnungen nicht ſo oft zu finden wie früher. Im reinen Laubwalde 
oder in gemiſchten Beſtänden iſt ſie weit häufiger als im Nadelholze. Ende September be— 
ginnt ſie zu wandern, und Anfang Oktober iſt ſie in vollem Zuge. Um dieſe Zeit, nament— 
lich an trüben Tagen, ſieht man Hunderte von Kohlmeiſen dahinziehen, meiſt beſtimmte 
Straßen einhaltend, oft mit anderen Meiſen, Baumläufern und Goldhähnchen einem Bunt— 
ſpecht folgend. Im März, bei günſtiger Witterung ſchon Ende Februar, kehren die Wanderer 
zurück, und im April haben ſich die Scharen wiederum in Paare aufgelöſt. 
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Die Kohlmeiſe vereinigt gewiſſermaßen alle Eigenſchaften der Familienmitglieder. Sie 
iſt ein außerordentlich lebhafter und munterer, unruhiger und raſtloſer, neugieriger, tätiger, 
mutiger und raufluſtiger Vogel. „Es iſt etwas Seltenes“, ſagt Naumann, „ſie einmal einige 
Minuten lang ftillfigen oder auch nur mißgelaunt zu ſehen. Immer frohen Mutes, durch— 
hüpft und beklettert ſie die Zweige der Bäume, der Büſche, Hecken und Zäune ohne Anter— 
laß, hängt ſich bald hier, bald da an den Schaft eines Baumes oder wiegt ſich in verkehrter 
Stellung an der dünnen Spitze eines ſchlanken Zweiges, durchkriecht einen hohlen Stamm 
und ſchlüpft behende durch die Ritzen und Löcher, alles mit den abwechſelndſten Stellungen 
und Gebärden, mit einer Lebhaftigkeit und Schnelle, die ins Poſſierliche übergeht.“ So lange 
wie irgend möglich hält fie ſich im Gezweig der Bäume auf; zum Boden herab kommt fie ſelten. 
Sie fliegt aber auch nicht gern über weite Strecken, denn der Flug iſt, wenngleich beſſer als 
der anderer Meiſen, doch immer noch ſchwerfällig und ungeſchickt. Ihre Stimme iſt das ge— 
wöhnliche „Zitt“ oder „Sitt“; ihm wird, wenn Gefahr droht, ein warnendes „Terrrrr“ an— 
gehängt, im Schreck auch wohl ein „Pink pink“ vorgeſetzt; zärtliche Gefühle werden durch 
die Silben „wüdi wüdi“ ausgedrückt. Der Geſang, den man bei ruhigem Wetter wohl 500 
bis 600 m weit hört, iſt einfach, aber doch nicht unangenehm; „die Töne klingen“, jagt Nau— 
mann, „hell wie ein Glöckchen“, etwa wie „jtiti ſizizidi“ und „ſitidn ſitidn“. Die Landleute 
überjegen ſie durch die Worte „Sitz ich hoch, Jo flick den Pelz“. Dieſer Auf iſt individuell 
ſehr verſchieden, beſonders auch in der Betonung. So geſellig die Kohlmeiſe gegen ihres— 
gleichen iſt, ſo unverträglich, ja ſelbſt boshaft zeigt ſie ſich gegen Schwächere. Bei drohender 
Gefahr erbärmlich feig, gebärdet ſie ſich wie unſinnig, wenn ſie einen Raubvogel bemerkt, 
und erſchrickt, wenn man einen brauſenden Ton hervorbringt oder einen Hut in die Höhe 
wirft, der ihr wie ein Falke erſcheint; aber ſie fällt über jeden ſchwächeren Vogel mordſüchtig 
her und tötet ihn, wenn ſie irgend kann. 

Inſekten und deren Eier oder Larven ſind die Hauptnahrung der Kohlmeiſe, Fleiſch, 
Sämereien und Baumfrüchte eine Leckerei. Sie ſcheint unerſättlich zu ſein, denn ſie frißt vom 
Morgen bis zum Abend, und wenn ſie wirklich ein Inſekt nicht mehr freſſen kann, ſo tötet 
ſie es wenigſtens. Auch der verſteckteſten Beute vermag ſie ſich zu bemächtigen; kann ſie 
etwas nicht ohne weiteres erlangen, dann hämmert ſie nach Art der Spechte ſo lange auf 
der Stelle herum, bis ein Stück Borke abſpringt und das verborgene Inſekt freigelegt wird. 
Im Winter weiß ſie die im Stocke hauſenden Bienen zu erbeuten. „Sie geht“, wie Lenz 
ſchildert, „an die Fluglöcher und pocht mit dem Schnabel an, wie man an eine Tür pocht. 
Es entſteht im Inneren ein Summen, und bald kommen einzelne oder viele Einwohner her— 
aus, um den Störenfried mit Stichen zu vertreiben. Dieſer packt aber gleich den Verteidiger 
der Burg, welcher ſich herauswagt, beim Kragen, fliegt mit ihm auf ein Aſtchen, nimmt ihn 
zwiſchen die Füße, hackt ihm ſeinen Leib auf, frißt mit großer Lüſternheit ſein Fleiſch, läßt 
den Panzer fallen und macht ſich auf, um neue Beute zu ſuchen. Die Bienen haben ſich in— 
deſſen, durch die Kälte geſchreckt, wieder in das Innere zurückgezogen. Es wird wieder an— 
gepocht, wieder einer beim Kragen genommen, und ſo geht es von Tag zu Tag, von früh 
bis ſpät fort.“ Wie die Kohlmeiſe dadurch etwas Schaden ſtiftet, ſo iſt ſie anderſeits wieder 
nach Bechſtein und Liebe die einzige unſerer Meiſenarten, die Kraft genug hat, die überaus 
feſt an die Zweiglein gekitteten Eier des Ringelſpinners abzulöſen und zu zerbeißen. Snell 

ſagt ferner von ihr, ſie gehöre unter die wenigen Vögel, die ſtarkbehaarte Raupen freſſen. 

Sehr gern macht ſie ſich aber auch an die jungen Erbſen, wodurch ſie läſtig werden kann, 

ebenſo wie durch das Aufpicken der Mohnköpfe. Beeren genießt die Kohlmeiſe, wie viele 

Vogelarten, der Kerne wegen. Alle Nahrung, die ſie zu ſich nimmt, wird vorher zerkleinert. 

Anſere Meije hält das Beuteſtück nach Rabenart mit den Zehen feſt, zerſtückelt es mit dem 

Schnabel und frißt es nun in kleinen Teilen. Dabei iſt ſie außerordentlich geſchäftig, und 

ihre Tätigkeit gewährt ein recht anziehendes Schauspiel. Hat ſie Überfluß an Nahrung, jo 
verſteckt ſie etwas davon und ſucht es zu paſſender Zeit wieder auf. 

Das Neſt wird bald nahe über dem Boden, bald hoch oben im Wipfel eines Baumes, 

wenn irgend möglich aber in einer Höhle angelegt. Baumhöhlungen werden bevorzugt, aber 

auch Mauerritzen und, infolge der die Kohlmeiſe gegenwärtig bedrückenden Wohnungsnot, 

ſelbſt alte, verlaſſene Eichhorn, Elſter-und Krähenneſter, überhaupt jede irgendwie paſſende 
Niſtgelegenheit benutzt. Der Bau ſelbſt iſt ziemlich kunſtlos. Trockene Halme, Würzelchen und 
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etwas Moos bilden die Unterlage, Haare, Wolle, Borſten und Federn den Oberbau. Das 
Gelege beſteht aus 6—10, ausnahmsweiſe 12— 14 zartſchaligen Eiern, die auf glänzend 
weißem Grunde mit feinen und groben, roſtfarbenen oder hellrötlichen Punkten gezeichnet 
ſind. Beide Gatten brüten wechſelweiſe zwei Wochen lang, und beide füttern die zahlreiche 
Familie mit Aufopferung groß, führen ſie auch nach dem Ausfliegen noch längere Zeit und 
unterrichten ſie ſorgfältig in ihrem Gewerbe. In guten Sommern niſten ſie zweimal, das 
erſtemal Ende April oder Anfang Mai, das zweitemal im Juni. 

Es hält nicht ſchwer, Kohlmeiſen zu fangen, denn ihre Neugier wird ihnen leicht ver— 
derblich. Einmal berückte wird man freilich ſo leicht nicht wieder hintergehen. Im Zimmer 
ſind ſie augenblicklich eingewöhnt, tun wenigſtens, als wären ſie hier von Anfang an zu 
Hauſe geweſen, benutzen ſofort jedes paſſende Plätzchen zum Sitzen, durchſtöbern und durch— 
kriechen alles, fangen Fliegen und nehmen ohne Umſtände das ihnen vorgeſetzte Futter an; 
wirklich zahm aber werden ſie nicht ſogleich. 

Die hier folgenden Meiſenarten ähneln in ihrer Lebensweiſe der Kohlmeiſe jo ſehr, daß 
wir uns in der Beſchreibung der einzelnen hauptſächlich auf Hervorkehrung beſonders ab— 
weichender Züge in ihrem Lebensbild beſchränken können. 

Die Blaumeiſe, Parus caeruleus L., iſt auf der Oberſeite blaugrünlich, auf dem Kopfe, 
den Flügeln und dem Schwanze blau, auf der Unterſeite ſchwefelgelb mit ſchwarzblauem 
Längsband über der Bruſtmitte. Ein weißes Band, das auf der Stirn beginnt und bis zum 
Hinterkopfe reicht, grenzt den dunklen Scheitel ab, ein ſchmaler blauſchwarzer Zügelſtreifen 
trennt ihn von der weißen Wange, und ein bläuliches Halsband begrenzt dieſe nach unten. 
Die Flügel ſchmückt eine weiße Binde. Die Länge beträgt 11,8 em. 

Die Blaumeiſe bewohnt ganz Europa bis zum 64. Grad in Skandinavien und zum 
60. Grad in Rußland ſowie Kleinaſien. Zum Aufenthalte wählt ſich die Blaumeiſe vorzugs— 
weiſe Laubhölzer, Baumpflanzungen und Obſtgärten. Im Nadelwalde wird ſie ſelten, wäh— 
rend des Sommers faſt nie gefunden, wogegen ſie im Laubwalde allerorten häufig iſt. Im 
Frühjahr ſieht man ſie paarweiſe, im Sommer in Familien, im Herbſt in Scharen, die ge— 
meinſchaftlich eine mehr oder weniger weit ausgedehnte Reiſe unternehmen. 

Die Nahrung der Blaumeiſe iſt dieſelbe wie die anderer Meiſen. Sämereien liebt ſie 
nicht; Inſekteneier bilden den Hauptteil ihrer Mahlzeiten. Das Neſt wird meiſt in einer Baum— 
höhle angelegt und die Höhlung dazu gewöhnlich von der Weiſe ſelbſt ausgearbeitet. Am 
paſſende Löcher, die anderen Höhlenbrütern ebenfalls ſehr angenehm ſind, kämpft die Blau— 
meiſe mit Ausdauer und Mut, und deshalb erringt ſie ſich auch ſtets ein entſprechendes 
Wohnplätzchen. Das Männchen wirbt im Anfange der Paarungszeit unter auffallenden 
Bewegungen um die Gunſt des Weibchens. Beide Gatten brüten abwechſelnd und erziehen 
auch gemeinſchaftlich die Jungen. Weir beobachtete ein fütterndes Blaumeiſenpärchen mit 
ſechs Jungen Anfang Juli einen ganzen Tag von der Morgen- bis zur Abenddämmerung: 
die beiden Eltern erſchienen während 17 Stunden 475mal am Neſt und brachten jedesmal 
eine große oder zwei bis drei kleine Raupen herbei. 

Bei der Tannenmeiſe, Parus ater I. find Kopf und Hals bis zum Mantel, Kinn und 
Kehle glänzend blauſchwarz, Backen und Halsſeiten ſowie ein breiter Längsfleck im Nacken 
weiß, die übrigen Oberteile und die Außenſäume der braunſchwarzen Schwung- und Schwanz— 
federn aſchgrau, die Flügel durch zwei weiße Binden geziert. Die Länge beträgt 11 em. 

Vom hohen Norden Europas an fehlt die Tannenmeiſe keinem Lande unſeres heimat— 
lichen Erdteils. Oſtwärts reicht ihr Gebiet durch ganz Nordaſien bis Kamtſchatka. In 
Deutſchland kommt ſie an geeigneten Orten noch überall, jedoch bei weitem nicht mehr in 
derſelben Anzahl vor wie früher, da auch ſie an Wohnungsnot leidet. Etwas ſpäter als die 
Kohlmeiſe, um Witte Oktober etwa, beginnt die Tannenmeiſe zu ſtreichen. Hierbei durch— 
ſtreift ſie zwar ſoviel wie möglich die Nadelwälder, beſucht aber auch Laubwaldungen und 
geſchloſſene Obſtpflanzungen, vielleicht der Geſellſchaft halber, der ſie ſich zugeſellte. Ein 
Buntſpecht wird, mag er wollen oder nicht, von ihr wie von der Hauben-, ſeltener der Kohl— 
und Blaumeiſe, beiden Goldhähnchenarten, dem Baumläufer und dem Kleiber zum Anführer 
erwählt, und ſeinen Bewegungen folgt der ganze bunte, in lockerem Verbande zuſammen— 
haltende Schwarm. 

Die Nahrung beſteht in Eiern, Larven und ausgebildeten Tieren ſolcher Inſektenarten, 
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die im Nadelwalde leben, ebenſo wie dieſe Meiſe, wenn ſie Sämereien überhaupt aufnimmt, 
ſolche von Nadelhölzern verzehrt. MacGillivray jagt, die Tannenmeiſe freſſe hauptſächlich 
harte Käfer, wie Borken- und Nüffelfäfer. Daß ſie ſich an haarige Raupen macht, beob— 
achtete Bechſtein. Derſelbe Gewährsmann ſah, daß ſie ſich große Vorräte von Fichtenſamen 
hinter aufgeſprungener Rinde uſw. anlegte. 

Das Neſt ſteht immer in einer Höhlung, zuweilen ziemlich hoch, meiſt aber niedrig über 
dem Boden und gegenwärtig vielfach in Mauſelöchern, die früher höchſtens als Notbehelf 
benutzt wurden. Man hat es auch einmal in einem Iltisbau und in England in einem 
wenig benutzten Briefkaſten mit einer etwas großen Einwurfsöffnung gefunden. Die Tannen— 
meiſe braucht mehr als jede andere den Schutz der Forſtbeamten, und zwar nicht eine 
ſtrengere Beaufſichtigung des bedeutend überſchätzten Tuns der Vogelfänger, ſondern Ab— 
hilfe der Wohnungsnot, d. h. einfach Überlaſſung alter, durchhöhlter Baumſtümpfe, in 
denen ſie ihr Neſt anlegen kann. 

Bei der Nordiſchen Haubenmeiſe, Parus cristatus I., die Nordeuropa und in 
Deutſchland Oſtpreußen bewohnt, ſind die Federn des Kopfes breit und lang, die des Scheitels 
zu einem ausgedehnten, ſtufigen, vorwärts übergebogenen Schopfe verlängert. Die Oberſeite 
iſt rötlich braungrau, die Unterſeite grauweißlich; die Haubenfedern ſind ſchwarz, weiß gekantet, 
die Wangen weiß, ein durch das Auge verlaufender Zügelſtreifen, der ſich hinten ſichelförmig 
nach abwärts und vorn biegt und ein ihm gleichlaufender Streifen, der, am Oberkopfe beginnend, 
bis an das Kehlfeld reicht, ſchwarz, ebenſo die Kehle. Die Länge beträgt 13 em. Von dieſer 
nordiſchen Stammform unterſcheidet ſich die Mitteleuropäiſche Haubenmeiſe, Parus 
eristatus mitratus Drehm, vor allem durch weniger graue, mehr rötliche Färbung der Ober— 
ſeite, was beſonders am Bürzel zur Geltung kommt. Ihre Heimat iſt Mittel- und Südeuropa. 

In unſeren deutſchen Nadelwaldungen iſt die Haubenmeiſe nirgends ſelten, in reinen 
Laubwäldern hingegen fehlt ſie ganz. Auch ſie iſt ein Standvogel, der treu an ſeinem Ge— 
biete hängt und es nur im Herbſt und Winter zeitweilig verläßt. Im Nadelwalde ſieht 
man ſie überall, in alten Hochbeſtänden ebenſowohl wie im Stangenholze oder Dickicht, ſehr 
oft auch auf dem Boden. Das Männchen läßt ſein unbedeutendes Liedchen auch an ſchönen 
Wintertagen hören. Während es dieſes vorträgt, nimmt es verſchiedene Stellungen an, dreht 
und wendet ſich, ſträubt die Haube und legt ſie wieder zuſammen, verſucht überhaupt durch 
allerlei Bewegungen ſich liebenswürdig zu machen. 

Neben der Tannenmeiſe zählt dieſe Art zu den größten Wohltätern der Nadelwal— 
dungen, denn ſie lebt hauptſächlich von den Eiern und Larven ſchädlicher Inſekten und ver— 
zehrt vorzugsweiſe die Eier verderblicher Forſtſchmetterlinge. Nur im Winter muß ſie ſich 
zuweilen entſchließen, auch Sämereien zu ſich zu nehmen; ſolange ſie aber Inſektennahrung 
haben kann, genießt ſie nichts anderes. Das iſt wohl auch der Grund, weshalb ſie ſich 
ſchwerer als andere Arten an die Gefangenſchaft gewöhnt. Geht ſie einmal ans Futter, ſo 
wird ſie zu einem der niedlichſten aller Stubenvögel. 

Eine Anzahl deutſcher Meiſenformen, die früher als „Sumpfmeiſen“ (Parus palustris) 
durcheinandergemengt wurden, hat man neuerdings, beſonders durch Kleinſchmidts Ver— 
dienſt, nicht nur als Unterarten zu trennen, ſondern ſogar auf zwei deutlich gekennzeichnete 
Arten zu verteilen gelernt. Dieſe beiden Arten, die „Glanzköpfe“ und die „Mattköpfe“, ſind 
auch in ihrer Lebensweiſe durchaus verſchieden. 

Die Mitteleuropäiſche Glanzköpfige Sumpfmeiſe, Parus palustris communis 

Baldenst., iſt auf der Oberſeite dunkel graubraun, auf der Anterſeite weiß, an der Kehle 
ſchwarz; die Farbe des ganzen Oberkopfes bis auf den Nacken iſt ein glänzendes Schwarz 
mit mehr oder minder deutlichem blauen Schimmer, das ſich von den weißen Kopf- und Hals— 
ſeiten wirkungsvoll abhebt. Die Länge beträgt 13 em. Der Vogel iſt als Unterart von der 
Nordiſchen Glanzköpfigen Sumpfmeiſe, Parus palustris L. zu betrachten und lebt in Deutſch— 
land, jedoch mit Ausnahme Oſtpreußens und der Rheingegend, ferner in den Alpen und einem 
großen Teile von Oſterreich-Ungarn. 

Die Glanzköpfigen Sumpfmeiſen bewohnen durchaus nicht Sümpfe, ſondern lichte Laub— 
wälder, Gärten und Parkanlagen, Alleen, überhaupt baumreiches Gelände jeder Art. Sie 
ſind Stand- und Strichvögel, die in Pärchen treu zuſammenhalten, aber ſich nie, wie andere 
Meijen, zu größeren Scharen vereinigen. 

Brehm⸗Kahle, Tierleben. III. Band. 39 
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Zu den „Mattköpfen“ gehört die Mitteldeutſche Weidenmeiſe oder Mattköpfige 
Sumpfmeiſe, Parus atricapillus salicarius Drehm, die als Unterart von der nordameri— 
kaniſchen Stammform Parus atricapillus L. betrachtet wird. Bei ihr, wie bei allen übrigen 
„Mattköpfen“, iſt der Oberkopf braunſchwarz, faſt glanzlos, ſeine einzelnen Federn ſind läng— 
licher und zerſchliſſener als bei den „Glanzköpfen“. Ferner iſt der ſchwarze Kehlfleck aus- 
gedehnter als dort, der Schnabel länger und der Schwanz viel deutlicher geſtuft. Der Rücken 
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iſt braungrau, die Unterſeite weißlich. Die Länge beträgt etwa 13 em. Die Weidenmeiſe 
lebt in Mitteldeutſchland und Oſterreich, von den Tiefebenen bis in die Vorberge der Alpen. 

Die Mattköpfe ſind es, die eigentlich den Namen „Sumpfmeiſen“ verdient hätten, denn 
ſie nehmen ihren Aufenthalt mit Vorliebe in niedrig gelegenen, waſſerreichen Gegenden, 
ziehen Laubwälder entſchieden den Schwarzwaldungen vor, halten ſich auch dort regelmäßig 
in den Niederungen und in der Nähe von Gewäſſern auf, begnügen ſich aber auch ſchon mit 
dem Uferbeſtande eines Baches oder Teiches. Ihr bevorzugter Wohnbaum iſt die Weide. 
In einer Höhlung eines alten Weidenkopfes, die nicht ſelten von ihnen ſelbſt gezimmert wird, 
findet ſich auch meiſt ihr Neſt. 
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Die Kennzeichen der Schwanzmeiſen (Aegithalos Herm) find kurzer, gedrungener 
Leib, ſehr kurzer, vorn ſpitziger Schnabel, ſchwache Füße, ſehr langer, ſtark abgeſtufter und 
in der Mitte ausgeſchnittener Schwanz und mittellange Flügel. Dieſe Gattung, die fünfzehn 
Arten umfaßt, bewohnt Europa, Aſien, Nord- und Mittelamerika. 

Die Weißköpfige oder Nordiſche Schwanzmeiſe, Aegithalos caudatus L. iſt auf 
dem Oberkopfe und der Unterjeite weiß, in den Weichen zart weinrötlich verwaſchen, auf der 
ganzen Oberſeite ſchwarz, auf den Schultern weinrötlich; die beiden äußeren Schwanzfeder— 
paare ſind außen und am Ende weiß. Die Länge beträgt 14,6, davon die Schwanzlänge 
810 em. Von dieſer Hauptform unterſcheidet ſich die in Weſtdeutſchland heimiſche Guro— 
päiſche Schwanzmeiſe, Aegithalos caudatus europaeus Heri, vor allem dadurch, daß 
die Kopfſeiten vom vorderen Augenrande an mit einem breiten ſchwarzen oder braunen 
Streifen geziert ſind. Die typiſche Weißköpfige Schwanzmeiſe bewohnt Nord- und Oſteuropa 
ſowie Nordaſien und dringt in Deutſchland von Oſten her bis etwa zur Mitte vor. Im Winter 
gelangt ſie umherſtreifend bis zum Rhein, nach Belgien und Frankreich. 

Die Schwanzmeiſe zieht Laubwaldungen den Nadelhölzern vor, lieber noch als im Walde 
aber ſiedelt ſie ſich in Obſtplantagen oder in baumreichen Auen an. Sie iſt munter, rege, 
lebendig und tätig, aber friedlicher und ſanfter, auch minder keck und jähzornig ſowie nicht ſo 
räuberiſch wie andere Arten ihrer Familie. Die Nahrung beſteht ausſchließlich aus Inſekten, 
und zwar vorzugsweiſe aus kleinen Arten, namentlich den ſüßen Blattläuſen. Die Schwanz— 
meiſe trägt ihr Gefieder faſt immer geſträubt und ſieht aus wie ein Federball mit einem 
Stiel. Bei nur etwas unſanfter Berührung verliert ſie leicht ihre Steuerfedern, weshalb ſie 
die Franzoſen „perd sa queue“ nennen. 

Ihr Flug ähnelt dem der Bachſtelzen, iſt aber weniger ſicher, elegant und hoch. Sie 
vermeidet möglichſt, bei Wind zu fliegen, denn dieſer bringt ſie, namentlich wenn er ſie von 
der Seite faßt, aus der Richtung. Die Schwanzmeiſen fliegen beim Streichen gern hoch in 
der Luft und rufen ſich laut dabei zu; ſie fliegen dann auch einzeln hintereinander und ſcheinen 
einen Anführer zu haben. Anderen Weiſenarten ſchließen ſie ſich beim Streichen nicht gern 
an, ſondern bilden unter ſich Geſellſchaften von 12— 20 Stück. Auf der Reiſe ſetzen fie ſich 
nachts, um zu ruhen, dicht beieinander auf einen Zweig und verkriechen ſich unter Wurzel— 
werk und die vorſtehenden Ränder der Erdabhänge. 

Das Veit der Schwanzmeiſe ähnelt dem der Beutelmeiſe, unterſcheidet ſich aber von 
dieſem ſchon dadurch, daß es nicht frei aufgehängt, ſondern in allen Fällen unterſtützt wird. 
Es ſteht in Büſchen oder auf Bäumen, dort in der Regel 1, hier 2—3 m hoch. Seine Ge— 
ſtalt iſt die eines großen Eies, in dem oben ſeitlich eine Offnung, das Schlupfloch, angebracht 
iſt. Die Höhe des Neſtes beträgt etwa 24, die Weite 10em. Grüne Laubmooſe, die mit Baum— 
flechten, Puppenhülſen, Birkenſchale und Spinnen- oder Raupengeſpinſt zuſammengefilzt und 
überzogen ſind, bilden die Außenwandung, eine Menge Federn, Wolle und Haare die innere 
Auskleidung. Nicht ſelten wird das Neſt nicht bloß mit Federn ausgelegt, ſondern völlig 
mit ihnen angefüllt. MacGillivray ließ einmal die Federn aus einem ſolchen Neſte zählen: 
es waren ihrer 2379, und zwar hauptſächlich von Faſanen, Hohltauben, Dohlen und Reb— 
hühnern, doch waren auch Bruſtfedern von Mijteldrofjeln und Goldammern dabei. Unter 
allen Umjtänden wählt das Schwanzmeiſenpaar Mooſe und Flechten von demſelben Baume, 
auf dem es ſein Neſt gründet, und immer ordnet es dieſe Stoffe ähnlich an, wie ſie auf der 
Baumrinde ſelbſt ſitzen. Hierdurch erhält das Neſt eine Gleichartigkeit mit der Umgebung, 
die bewunderungswürdig iſt und es ſelbſt einem geübten Auge verbirgt. Das Bauen währt 
zwei, oft auch drei Wochen, obgleich beide Gatten ſehr eifrig beſchäftigt ſind, das Männchen 
wenigſtens als Handlanger dient. Um die Mitte oder zu Ende des April iſt das erſte Gelege 
vollzählig. Es iſt ſehr zahlreich, denn die Schwanzmeiſe legt 7—10, zuweilen aber bis 12, 
ja bis 17 Eier. Nach einer 13 Tage umfaſſenden Brutzeit, während der, wie Steele-Elliot und 
Weir beobachteten, beide Eltern zuſammen im Neſte übernachten, beginnen für das Paar 
Tage ununterbrochener Arbeit, denn es will etwas beſagen, die zahlreiche Kinderſchar großzu— 
füttern. Schon für die brütenden Alten iſt der Niſtraum klein, für die Jungen wird er bald 
viel zu eng. Es arbeitet alſo jedes einzelne der Kinderchen, um ſich Platz zu ſchaffen, und ſo 
geſchieht es, daß das filzige Gewebe der Neſtwand weit ausgedehnt wird, ja ſtellenweiſe 
zerreißt. Bekommt das Neſt Bodenlöcher, ſo ſieht es recht ſonderbar aus: denn wenn die 

39 * 
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Jungen größer werden, ſtecken ſie faſt ſämtlich die unbequemen Schwänze unten durch. Später 
benutzen fie dieſelbe Offnung auch anderweitig, und die Mutter hat dann weniger für Reinlich- 
keit zu ſorgen. Nach Yarrell bleiben die Jungen während des erſten Winters ihres Lebens 
beieinander und kriechen nachts und bei ſtürmiſchem Wetter ſo dicht zuſammen, daß ſie einen 
Klumpen bilden, der ausſieht, als ob er aus alten Hadern beſtünde. Ende Mai oder im 
Juni folgt eine zweite Brut. 

Unter allen Meiſen wird die Schwanzmeiſe am zahmſten und iſt deshalb, wie durch 
ihr Betragen überhaupt, die angenehmſte von allen. Beide Gatten eines Pärchens, das 
man zuſammenhalten muß, ſchlafen immer feſt aneinandergedrückt, gewöhnlich ſo, daß ein 
Vogel den anderen mit dem Flügel zur Hälfte bedeckt. Dann ſehen ſie wie ein Federball 
aus, der ſich beſonders drollig ausnimmt, wenn die Schwänze auf den entgegengeſetzten Seiten 
hinausragen. Beide ſind überaus zärtlich gegeneinander und erhöhen dadurch die Teilnahme, 
die jeder Pfleger für ſie gewinnt, noch weſentlich. 

Der Schnabel der in 13 Arten Europa, das gemäßigte Aſien, Afrika und Nordamerika 
bewohnenden Beutelmeiſen (Anthoscopus Cab.) iſt echt pfriemenförmig, ſehr ſpitzund dünn, 
das runde Naſenloch ſehr klein, von einem Büſchel zarter Federn überragt, der Fuß durch 
ſeine ungemein kräftigen Zehen ausgezeichnet, der Flügel kurz und ſtumpf, der Schwanz mittel— 
lang, ſchwach ausgeſchnitten. 

Die gewöhnliche Beutelmeiſe, Anthoscopus pendulinus L., iſt eine der kleinſten Meiſen— 
arten. Ihre Länge beträgt 10—11 em. Kopf und Hals find weiß, Stirn, Zügel und ein 
großer Fleck unter dem Auge bis zur Ohrgegend ſchwarz, die Oberteile vorherrſchend gelbrot, 
Schwung- und Steuerfedern braunſchwarz, die Unterteile gelblichweiß. 

Südeuropa und Südoſteuropa ſowie Kleinaſien ſind die Heimat dieſes überaus zier— 
lichen Vogels in ſeiner typiſchen Form. In Deutſchland gehört die Beutelmeiſe zu den Selten— 
heiten, obgleich ſie, beſonders früher, wiederholt beobachtet oder wenigſtens das von ihr ge— 
baute Neſt nach ihrem Wegzuge aufgefunden worden ſein ſoll; heute kommt ſie wohl nur 
in Schleſien noch vereinzelt vor. Sümpfe und ähnliche Ortlichkeiten ſind ihre Wohngebiete, 
wo ſie in Dickichten, zumal mittelalten, dichten Beſtänden von Weiden und Pappeln, hauſt. 

Beſonderer Beachtung wert iſt das Fortpflanzungsgeſchäft der Beutelmeiſe. Dieſe ge— 
hört zu den ausgezeichnetſten Baukünſtlern, die es gibt. Ihr Neſt, ein herrliches Kunſtwerk, 
iſt nur an ſeinem oberen Ende befeſtigt, hängt alſo frei herab wie die ihm auch ſonſt äußerſt 
ähnlichen Hängeneſter der Webervögel (S. 597). Es wurde oft an Weiden gefunden. Was 
den Gang der Arbeit beim Neſtbau betrifft, jo ſchildert ihn Baldamus ungefähr, wie folgt. 
Zunächſt windet der Vogel das Baumaterial, nämlich Blütenwolle von Pappeln, Weiden und 
Schilfkolben, ſeltener Ziegen-, Wolfs- oder Hundehaare, auch Baſt und Hanffäden, um einen 
dünnen, meiſt über das Waſſer herabhängenden Zweig, der ſich einige Zentimeter weiter unten 
in eine oder mehrere Gabeln ſpaltet. Zwiſchen dieſer Gabelung werden nunmehr, indem das 
Material in die Länge und ineinandergezupft und mit Speichel geballt wird, die Seiten— 
wände angelegt, die daran ihren Halt finden. Der Vogel ſetzt ſodann die Filzwirkerei ſo 
lange fort, bis die über die Gabelſpitzen herabhängenden Seitenwände unten zuſammen— 
gezogen werden können und einen flachen Boden bilden. Das Neſt hat jetzt die Geſtalt eines 
Henkelkörbchens mit dickerem, abgerundetem Boden, und ſolche Neſter ſind es, die man früher 
als Vergnügungsneſter der Männchen angeſehen hat. Hierauf wird die Offnung des Neſtes 
an einer Seite von unten herauf bis auf ein kleines, rundes Loch geſchloſſen und danach auch 
die andere Seite zugebaut, bis endlich, einander gegenüber, am oberen Teile des Beutels 
zwei enge Löcher entſtanden ſind. Von dieſen wird nunmehr das eine mit einer Röhre, die 
2—8 em lang iſt, verſehen, während das andere noch geöffnet bleibt, nur am Rande ge— 
glättet und verfilzt, zum Schluß aber geſchloſſen wird; doch ſah Baldamus auch ein Neſt mit 
doppelter Röhre. „Zuletzt wird der innere Boden des Neſtes noch mit lockerer, ungeballter 
Blütenwolle dick ausgelegt, und nun endlich iſt der Bau vollendet. Das Neſt ſtellt jetzt einen 
runden Ball oder Beutel dar von 15 — 20 em Höhe und 10—12 em Breite, an welchem, 
dem Halſe einer Flaſche ähnlich, der bald herabgebogene und an das Neſt angeheftete, bald 
wagerecht abſtehende, runde Eingang befeſtigt iſt. Ein ſolches Neſt kann unmöglich mit dem 
eines anderen Vogels verwechſelt werden, und deshalb wiſſen wir auch ganz genau, daß die 
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Beutelmeiſe wiederholt bei uns in Deutſchland geniſtet hat.“ Gloger berichtet, daß die 
Männchen, wenn die Weibchen brüten, oft neue Neſter zu bauen anfangen. Baldamus fand 
nie mehr als 7 weiße Eier, auch immer 7 Junge in einem Neſte, während von anderen For— 
ſchern Gelege mit 5— 8, ausnahmsweiſe 9 oder 10 Eiern beobachtet worden find. Beide 
Gatten ſollen abwechſelnd brüten, und beide füttern ihre Jungen gemeinſchaftlich groß, haupt— 
ſächlich mit zarten Räupchen und fliegenden Inſekten, beſonders ſolchen aus dem Wücken— 
geſchlechte. — In der Gefangenſchaft können Beutelmeiſen nur bei der ſorgfältigſten War— 
tung erhalten werden. 

Die Gattung der Rohrmeiſen (Panurus Koch) weicht von den übrigen „Echten 
Meiſen“ erheblich ab. Sie kennzeichnet ſich durch geſtreckten, oberſeits ſeiner ganzen Länge nach 
gebogenen, wenig übergebogenen, unterſeits faſt geraden Schnabel, deſſen eiförmige Naſen— 
löcher von einem gewölbten Häutchen überdacht und mit einem Büſchel zarter Federchen be— 
deckt ſind. Die Füße ſind kräftig, langzehig und mit langen, ſcharfgebogenen Nägeln be— 
wehrt, der Schwanz iſt lang, ſeitlich ſehr ſtark abgeſtuft, das Gefieder ſehr dicht und ziem— 
lich glatt anliegend. 

Die Bartmeiſe, Panurus biarmicus I., iſt auf Oberkopf und Nacken ſchön aſchgrau, 
auf der übrigen Oberſeite, einſchließlich der mittleren Schwanzfedern, rein licht zimtrot, auf 
den oberen Schwanzdecken und an den Bruſtſeiten zart hell roſenrot verwaſchen, auf der Mitte 
der Unterſeite rein weiß; ein vom Zügel beginnender, an der Wange herablaufender, aus 
verlängerten Federn beſtehender Bartſtreifen wie das untere Schwanzdeckgefieder ſind ſchwarz. 
Das Weibchen hat blaſſere Farben als das Männchen und nur einen angedeuteten, aber 
weißen Knebelbart. Der Schnabel iſt ſchön gelb. Die Länge beträgt 16 em. 

Der Süden Europas, aber auch Holland und England ſind die Heimat der Bartmeiſe 
in ihrer typiſchen Form. Aus Deutſchland iſt ſie infolge der wirtſchaftlichen Ausnutzung der 
Rohrwälder allmählich verdrängt worden und kommt hier gegenwärtig nur als ſeltener 
Wandervogel vor; doch ſagt Wüſtnei (1900), ſie brüte noch jetzt am Conventer See bei Do— 
beran in Mecklenburg. Möglicherweiſe findet ſie ſich auch in Lothringen an den ſumpfigen 
Ufern der Moſel. Sie iſt an das Röhricht gebunden und verläßt es nur im Notfalle, lebt 
paarweiſe oder in kleinen Familien ſehr verborgen, iſt gewandt, behende, lebhaft und un— 
ruhig, munter und keck wie andere Meiſen. An den Rohrſtengeln, ihrem eigentlichen Bereich, 
bewegt ſie ſich mit der Fertigkeit eines Rohrſängers auf und nieder. 

Ihr tief napfförmiges, oben offenes Neſt ſteht unmittelbar über dem Boden in Seggen— 
oder Grasbüſchen, meiſt ſo, daß einzelne Stengel der letzteren zwiſchen die einzig und allein 

aus trockenen Rijpen einiger Rohr- und Schilfarten gebildete Außenwand eingeflochten ſind, 

erinnert daher an die Neſter der Rohrſänger, unterſcheidet ſich jedoch durch ſeine Ausführung, 

die noch ſauberer iſt, zur Genüge. 
Ihrer Schönheit und des angenehmen Betragens halber hält man die Bartmeiſe oft im 

Käfig, doch muß das paarweiſe geſchehen, denn einzeln gepflegte ſterben, und der Tod des 

einen hat meiſt das Eingehen des anderen zur Folge. Bei ſorgſamer Pflege halten die zier— 

lichen Geſchöpfe einige Jahre in Gefangenſchaft aus. a 

Die mit den Meiſen nahe verwandte Familie der Spechtmeiſen oder Kleiber enthält 

in vier bis fünf Gattungen ungefähr 70 Arten und Unterarten mit folgenden Merkmalen: 

der Schnabel iſt mittellang, kegelförmig und ſpitzig, auf dem Firſt meiſt gerade, manchmal 

aufwärts gebogen, an der Wurzel immer ſtark verbreitert, die Zunge ſchmal, hornig, mit 

ſcharfen, gezähnelten Rändern, in vier faſerige Borſten endigend, der kurzläufige und ſehr 

langzehige Fuß mit großen, ſpitzen, ſeitlich zuſammengedrückten, ſtark gekrümmten Nägeln 

bewehrt, die Flügel lang und ziemlich ſpitz, der zwölffederige Schwanz kurz und breit, das 

Gefieder reichhaltig und weich. 
Spechtmeiſen fehlen nur in Mittel- und Südamerika und in Afrika, kommen ſonſt aber 

in allen Erdteilen ſowie auf Madagaskar vor. Sie beleben vorzugsweiſe, aber nicht ausſchließ— 

lich, Waldungen und klettern an den Bäumen auf und nieder oder laufen an den ſteilſten 

Felſenwänden auf und ab. Vielleicht ſagt man nicht zu viel, wenn man ſie als die voll— 

endetſten aller Klettervögel bezeichnet, da ſie den Spechten in dieſer Fertigkeit nicht nur nicht 
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im geringſten nachſtehen, ſondern ſie in einer Hinſicht noch übertreffen. Wie mein Vater 
hierzu bemerkt, „klettert der Kleiber nicht nur ebenſo geſchickt wie die Spechte an den Bäumen 
hinauf, ſondern ſogar an ihnen herab und hängt ſich oft mit niederwärts gerichtetem Kopfe 
ſo feſt an den Stamm an, daß er in dieſer Stellung eine Buchen- oder Haſelnuß aufknacken 
kann. Dies ermöglicht einzig und allein die Geſtalt der Zehen und Nägel. Die Zehen näm— 
lich ſind ungleich länger als bei den Spechten und bedecken alſo eine viel größere Fläche: die 
Spitzen des Nagels der Mittel- und Hinterzehe liegen bei ausgeſpreizten Zehen faſt jo weit 
auseinander, wie der Leib lang iſt, haben ſehr große, im Halbkreiſe gekrümmte, nadelſpitzige 
Nägel und unten mehrere Ballen. Vermöge dieſer Einrichtung können ſie beim Klettern einen 
verhältnismäßig großen Umfang umklammern, welcher natürlich mehr Unebenheiten und alſo 
mehr Anhaltspunkte darbietet. Auch die Warzen an der Sohle befördern offenbar das feſte 
Anhalten, und die Verbindung der Zehenwurzeln hindert das zu weite Auseinandergehen 
der Zehen, verſtärkt alſo ihre Kraft. Da nun die Einrichtung der Kletterwerkzeuge des Klei— 
bers ganz anders iſt als bei den Spechten, ſo iſt auch die Art ſeines Kletterns von der dieſer 
Vögel ſehr verſchieden. Die letzteren ſtemmen ſich beim Hinaufreiten an dem Baumſtamme 
ſtark an den Schwanz und tragen die Bruſt weit vom Stamme abſtehend; der Kleiber hin— 
gegen verläßt ſich bloß auf ſeine Füße und hält den Schwanz beinahe ebenſoweit wie die 
Bruſt vom Baumſtamme ab, an welchem er hinaufhüpft.“ 

Soviel bis jetzt bekannt iſt, ſind alle Arten dieſer Familie Strichvögel, die nur außer der 
Brutzeit in einem kleinen Gebiete hin und her wandern, im ganzen aber jahraus jahrein an 
ein und derſelben Stelle ſich halten. Ihre Nahrung beſteht aus Inſekten und deren Larven, 
aber auch aus Kernen, Nüſſen und Früchten, die ſie von den Bäumen und von Felswänden 
wie vom Erdboden aufnehmen. Sie niſten in Baum- oder Felslöchern, deren Eingang faſt 
regelmäßig mit Lehm und Schlamm bis auf ein ihrer Größe entſprechendes Loch vermauert 
wird. Das Gelege bilden 5—9 auf lichtem Grunde rot gepunktete Eier. 

Ungefähr kopflanger, ungekerbter Schnabel und gerade abgeſtutzter Schwanz kennzeichnen 
innerhalb der Familie die Hauptgattung Sitta L. Von ihren 23, zum Teil in Unterarten 
zerſpaltenen, in Europa, Aſien und Nordamerika verbreiteten Arten iſt die für uns wichtigſte 
der Kleiber oder die Spechtmeiſe, auch wohl Blauſpecht, Holz- oder Baumhacker, 
Baumpicker, Baumritter, Baumreuter oder Baumrutſcher genannt, Sitta europaea 
caesia Wolf (ſ. die beigeheftete farbige Tafel), die nach neuerer Auffaſſung als Unterart des 
Nordkleibers, Sitta europaea I., zu betrachten iſt. Der Kleiber iſt auf der Oberſeite blaugrau, 
auf der Anterſeite lebhaft ockergelb; ein ſchwarzer Streifen zieht ſich durch die Augen und läuft 
über die Kopf- und Halsſeiten; Kinn und Kehle ſind weiß, die Weichen und die Unterſchwanz— 
decken kaſtanienbraun. Die Länge beträgt 13 —14 em. Das Weibchen unterſcheidet ſich durch 
den ſchmäleren ſchwarzen Augenſtrich, den lichteren Unterkörper und die geringere Größe. 

Anſere deutſche Kleiberform findet ſich von Jütland an bis Südeuropa, im Oſten bis 
Rumänien allerorten. Der Kleiber lebt nirgends in größeren Geſellſchaften, ſondern paar— 
weiſe oder in ſehr kleinen Familien. Gemiſchte, hochſtämmige Waldungen, in denen es aber 
nicht ganz an Unterholz fehlt, zieht er allen übrigen Ortlichkeiten vor. Er ſcheut die Nähe 
des Menſchen nicht und findet ſich an den Bäumen vor den Toren oder in den Promenaden 
der Städte ebenſo zahlreich wie im einſamen Walde. Unter allen Umſtänden hält er ſich an 
die Bäume, und nur im äußerſten Notfalle entſchließt er ſich, eine baumleere Strecke zu über— 
fliegen, obwohl ſein Flug leicht iſt und ihm keine große Anſtrengung verurſacht. 

Der Kleiber zeichnet ſich durch ſeine Regſamkeit und Anſpruchsloſigkeit vor vielen ande— 
ren Vögeln ſehr zu ſeinem Vorteil aus. „Bald hüpft er an einem Baume hinauf“, ſagt mein 
Vater, „bald an ihm herab, bald um ihn herum, bald läuft er auf den Aſten vor oder hängt 
ſich an ſie an, bald ſpaltet er ein Stückchen Rinde ab, bald hackt er, bald fliegt er: dies geht 
ununterbrochen in einem fort, ſo daß er nur, um ſeine Stimme hören zu laſſen, zuweilen 
etwas ausruht. Seine Stellung iſt gedrückt: er zieht faſt immer den Hals ein, die Füße an 
und trägt die weichen und langen Federn locker aufeinanderliegend, wodurch er ein plumpes 
und ungeſchicktes Ausſehen erhält. Daß er dieſem Ausſehen nicht entſpricht, haben wir oben 
geſehen .. Ein Hauptzug in ſeinem Weſen iſt Liebe zur Geſellſchaft, aber nicht ſowohl zu ſeines— 
gleichen, ſondern zu anderen Vögeln, namentlich zu den Meiſen und Baumläufern. Mehr 
als zwei, drei oder vier Kleiber habe ich, wenn nicht die ganze Familie noch vereinigt war, nie 
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zuſammen angetroffen. Sie ſind, da ſie ihre Nahrung mühſam aufſuchen müſſen, hier und da 
verteilt und gewöhnlich die Anführer der Fink, Hauben- und Tannenmeiſen, unter welche ſich 
auch oft die Sumpfmeiſen, die Baumläufer und die Goldhähnchen miſchen.“ Mitunter ſchließt 
ſich ein vereinzelter Buntſpecht, der, wie wir ſchon früher erwähnten, oft ſelbſt der Anführer 
ſolcher Vogelgeſellſchaften iſt, den übrigen an und hält dann längere Zeit gute Gemeinſchaft. 
Dieſe Genoſſenſchaften ſind in allen unſeren Wäldern ſehr gewöhnliche Erſcheinungen, und 
wer einmal den bezeichnenden Lockruf unſeres Kleibers kennen gelernt hat, kann ſie, durch ihn 
geleitet, leicht auffinden und ſelbſt beobachten. Es herrſcht eigentlich kein inniges Verhältnis 
unter der Geſamtheit, aber doch ein entſchiedener Zuſammenhang, denn man trifft dieſelben 
Vögel ungefähr in der gleichen Anzahl tagelang nacheinander an verſchiedenen Stellen an. 

Der Lockton iſt ein flötendes, helles „Tü tü til”, der gewöhnliche Laut aber, der fort— 
während gehört wird, ein kurzes und nicht weit vernehmbares, aber doch ſcharfes „Sit“. 
Außerdem vernimmt man Töne, die wie „zirr twit twit twit“ oder „twät twät twät“ klingen. 
Der Paarungsruf beſteht aus ſehr ſchönen, laut pfeifenden Tönen, die weit vernommen 
werden. Das „Tü tü“ iſt darin die Hauptſache; ihm wird in der Regel „quü quü“ und „tirrr“ 
zugefügt. Das Männchen ſitzt auf den Baumſpitzen, dreht ſich hin und her und ſtößt ſein 
„Tü“ aus; das Weibchen, das ſich möglicherweiſe am Stamme befindet, antwortet mit, twät“. 
Dann fliegen beide miteinander herum und jagen ſich ſpielend hin und her, bald die Wipfel 
der Bäume umflatternd, bald auf den Aſten ſich tummelnd und alle ihnen eigenen Kletter— 
fünjte entfaltend, immer aber laut rufend. Unter ſolchen Umſtänden iſt ein einziges Paar 
dieſer liebenswürdigen Vögel imſtande, einen ziemlich großen Waldesteil zu beleben. 

Der Kleiber frißt Inſekten, Spinnen, Sämereien und Beeren und verſchluckt zur Be— 
förderung der Verdauung Kies. Die Inſekten lieſt er von den Stämmen der Aſte ab, ſucht 
ſie aus dem Mooſe oder den Riſſen der Borke hervor und fängt ſie auch wohl durch einen 
raſchen Schwung vom Aſte, wenn ſie an ihm vorbeifliegen. Zum Zimmern nach Art der 
Spechte iſt der Schnabel des Kleibers ungeeignet; dieſer meißelt keine Baumlöcher aus, wohl 
aber ſpaltet er ziemlich große Rindenſtücke ab. Bei feiner Inſektenjagd kommt er nicht ſelten 
unmittelbar an die Gebäude heran, klettert auf dieſen umher und hüpft wohl ſogar in die 
Zimmer herein. „Ebenſogern wie Inſekten“, fährt mein Vater fort, „frißt er auch Sämereien, 
namentlich Rotbuchen- und Lindennüſſe, Ahorn-,Kiefern-, Tannen und Fichtenſamen, Eicheln, 
Gerſte und Hafer . . . Ich habe die Kleiber oft mit Vergnügen auf den mit Nüſſen beladenen 
Rotbuchen beobachtet. Ihrer zwei bis drei halten ſich in der Nähe einer ſamenreichen Buche 
auf, fliegen abwechſelnd auf ſie, brechen mit dem Schnabel eine Nuß ab und tragen ſie auf 
einen naheſtehenden Baum, in welchen ſie ein zum Einklemmen von Nüſſen paſſendes Loch 
angebracht haben, legen ſie da hinein, halten ſie mit den Vorderzehen, hacken ſie auf und 
verſchlucken den Kern. Jetzt laſſen ſie die Schale fallen und holen ſich eine andere Nuß, welche 
auf gleiche Weiſe bearbeitet wird. Dies geht oft ſtunden-, ja tagelang fort und gewährt 
wegen der beſtändigen Abwechſelung, welche durch das Hin- und Herfliegen, das Abbrechen 
und Aufhacken der Nüſſe entſteht, ein recht angenehmes Schauſpiel. Die Haſel-, Linden- und 
Ahornnüſſe behandelt der Kleiber auf ähnliche Weiſe. Das Durchbrechen der harten Schale 
einer Haſelnuß koſtet ihn einige Mühe, aber mit einer Linden-, Rotbuchen- oder Ahornnuß 
iſt er ſchnell fertig. Sonderbar ſieht es aus, wenn er die Nüſſe fortträgt. Es geſchieht ſtets 
mit dem Schnabel, den er, um eine Haſelnuß zu faſſen, ziemlich weit aufſperren muß.“ 

Das Neſt ſteht immer in Höhlungen, gewöhnlich in Baumlöchern, ausnahmsweiſe in 
Mauer⸗ oder Felsritzen, meiſt etwa 3—4 m hoch, öfters höher, ſelten niedrig. Sehr gern 
benutzt der Vogel die vom Meiſter Specht gezimmerten Wohnungen zu ſeiner Kinder— 
wiege, liebt aber nicht, daß die Tür ſeiner Behauſung größer ſei, als es für ihn nötig iſt, 
und gebraucht deshalb ein höchſt ſinnreiches Mittel, um ſich zu helfen, indem er den Eingang 
zu ſeinem Neſte bis auf ein kleines Loch, daß für ſein Ein- und Ausſchlüpfen gerade groß 
genug iſt, „verkleibt“, ein Verhalten, das auch in ſeinem Namen ausgedrückt iſt. Nach A. Meyer 
ſoll das Loch oft quer-oval, breiter als hoch, geſtaltet ſein. „Dies“ (das Verkleiben), berichtet 
mein Vater ferner, „geſchieht mit Lehm oder anderer klebriger Erde, welche, wie bei den 
Schwalbenneſtern, durch den leimartigen Speichel angefeuchtet, verbunden und zuſammen— 
gehalten wird. Er kommt mit dem Zukleiben ſeines Neſtloches bald zuſtande, indem er ein 
Klümpchen Lehm nach dem anderen im Schnabel hinträgt und es mit dieſem, nachdem es 
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ringsum mit dem Speichel angefeuchtet iſt, feſtklebt. Man glaubt einen kleinen Maurer zu 
ſehen, welcher, um eine Tür zu verſchließen, einen Stein nach dem anderen einlegt und feſt— 
macht. Dieſe Lehmwand hat 2 em und darüber in der Dicke und, wenn ſie trocken iſt, eine 
ſolche Feſtigkeit, daß man ſie nicht mit dem Finger ausbrechen kann, ſondern den Weißel 
gebrauchen muß, wenn man ſie ſprengen will. Das Eingangsloch, welches ſich ſtets in der 
Mitte der Lehmwand befindet, iſt kreisrund und ſo eng, daß ein Kleiber kaum durchkriechen 
kann. Iſt das Neſt einmal jo weit fertig, dann iſt es geſichert; nur die Spechte zerſtören die 
Wand, wenn ihnen der Kleiber ihr Neſtloch weggenommen hat.“ Der Kleiber eignet ſich 
wohl auch Starkäſten an, die ſchon von Staren beſetzt ſind, und mauert während ihrer Ab— 
weſenheit das Flugloch ſo weit zu, daß es für dieſe unpaſſierbar wird. 

Der Boden der Höhlung wird in Laubhölzern mit Stückchen von Buchen- und Eichen— 
blättern, in Nadelwäldern immer mit äußerſt dünnen Stückchen Kiefernſchale ausgelegt. Auf 
dieſer lockeren Unterlage findet man Ende April oder Anfang Mai die 6—9 auf milchweißem 
Grunde rotpunktierten Eier. Das Weibchen bebrütet ſie allein und zeitigt ſie in 14 Tagen; 
währenddeſſen wird es, nach Bau, vom Männchen gefüttert. Die Jungen werden von beiden 
Eltern mit Inſekten, namentlich mit Raupen, geatzt, wachſen raſch heran, ſitzen aber jo lange 
im Neſte, bis ſie völlig fliegen können. Nach dem Ausfliegen halten ſie ſich noch längere Zeit 
zu den Alten, von denen ſie ernährt, vor Gefahren gewarnt und unterrichtet werden. Nach 
der Mauſer verteilen fie ſich. Eine zweite Brut findet nicht ſtatt. 

Den Verluſt ſeiner Freiheit ſcheint der Kleiber leicht zu verſchmerzen, nimmt im Käfig 
ohne weiteres Futter an, macht wenig Anſprüche und behält auch hier die Anmut ſeines 
Weſens bei. Mit anderen Vögeln verträgt er ſich vortrefflich. Um die, welche ihm nicht zu— 
ſagen, bekümmert er ſich nicht, und mit denen, deren Geſellſchaft er auch in der Freiheit auf— 
ſucht, hält er gute Freundſchaft. So vereinigt er verſchiedene treffliche Eigenſchaften eines 
Stubenvogels und erwirbt ſich bald die Gunſt des Liebhabers. Nur ſeine ewige Unruhe 
und unerſättliche Arbeitsluſt kann ihn unangenehm werden laſſen. 

Südeuropa ijt die Heimat des Felſenkleibers, Sitta neumayeri Michah., der unſerem 
Kleiber in der Färbung ſehr ähnlich iſt, ihn jedoch an Größe übertrifft. Er lebt an Felſen, 
beſonders gern auch an den Wänden der alten venezianiſchen Feſtungen, in deren Schieß— 
ſcharten er beſtändig ein und aus ſchlüpft. Er iſt ungemein behende und klettert an ganz 
wagerechten Felsgeſimſen mit derſelben Sicherheit umher wie an den ſenkrechten Wänden, 
den Kopf nach oben oder nach unten gerichtet, wie vom Magnet gehalten. Sein Geſchrei 
iſt ein durchdringendes, hochtönendes Gelächter, das wie „hidde hati tititi“ klingt und die 
wilden, einſamen Gebirgsgegenden, in denen er ſich aufhält, eigenartig belebt. Die Nah— 
rung beſteht aus denſelben Stoffen, die auch unſer Kleiber bevorzugt. 

Eine ziemlich gut begrenzte, mit den Kleibern offenbar, wenn auch nicht ganz ſo nahe, 
wie man früher glaubte, verwandte Familie iſt die der Baumläufer. Bei ihnen iſt der Hals 
länger als bei den Kleibern und Meiſen, der Schnabel länger als der Kopf, verhältnismäßig 
dünn und in der Regel ſäbelförmig gebogen, mit ſeitlichen Naſenlöchern, die von einem Häut— 
chen verſchloſſen, aber frei von Borſten oder Federn ſind. Die Flügel ſind mittellang und 
ziemlich ſpitz. Der zwölffederige Schwanz iſt gerade abgeſchnitten oder geſtuft. Die Zehen, 
beſonders die Mittelzehe, find lang und mit ſchlanken, ſtark gebogenen Krallen bewaffnet. 
Die etwa 45 bekannten Arten und Unterarten der Baumläufer verteilen ſich mit Ausnahme 
Neuſeelands, Madagaskars und Südamerikas über alle Erdgegenden. 

Bei der Hauptgattung Certhia L., die ſich mit acht Arten und vielen Unterarten über 
Europa, Aſien, Nord- und Mittelamerika verbreitet, iſt der ſäbelförmige Schnabel dünn, 
ſeitlich zuſammengedrückt, der Unterſchnabel teilweiſe in den Oberſchnabel hineinpaſſend, die 
Zunge lang und dünn, an der Spitze in etwa fünf Borſten endigend. Der Schwanz iſt dem der 
Spechte ſehr ähnlich gebaut: er iſt ſtufig, ſeine Federn ſind an den Enden ſtark zugeſpitzt, ihre 
Schäfte ſteif und elaſtiſch. Zwei Arten, die eine in zwei Formen, kommen in Deutſchland vor. 

Der Nordiſche Baumläufer ſtellt die typiſche Form des Baumläufers, Certhia 
familiaris L., dar. Er iſt auf der Oberſeite hell tabakbraun, auf Kopf und Hals dunkler, 
weißlich betropft, auf der Unterfeite weiß, der Zügel braungrau, ein Streifen, der über dem 
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Auge verläuft, weiß; über die Flügel zieht ſich eine weißgelbliche Mittelbinde. Das Gefieder 
iſt haarartig zerſchliſſen und ſeidenweich. Die Länge beträgt 13 em. Der ganze Norden der 
Alten Welt, in Deutſchland aber nur Oſt- und Weſtpreußen, ſind ſeine Heimat. 

Im ganzen übrigen Deutſchland, vom Odergebiet bis an die Weſtgrenze, ferner in Bel— 
gien, Frankreich, den Pyrenäen, im Alpengebiet, in Oſterreich-Ungarn lebt der Langkrallige 
oder Waldbaumläufer, Certhia familiaris macrodactyla Brem, der ſich durch dunklere 
Färbung der ganzen Oberſeite leicht von der nordiſchen Form unterſcheiden läßt. 

Die zweite bei uns heimiſche Art iſt der Kurzkrallige oder Gartenbaumläufer, 
Certhia brachydactyla Brehm. Bei ihm iſt der Schnabel in beiden Geſchlechtern viel länger 
als bei den Formen der C. familiaris, die Kralle der Hinterzehe iſt kürzer als dort und ſtärker 
gekrümmt. Auch iſt die Färbung der Oberſeite dunkler, graulicher, beſonders an Bürzel und 

Langkralliger Baumläufer, Certhia familiaris macrodactyla Brehm. 4% natürlicher Größe. 

Schwanz. Der Gartenbaumläufer iſt in Weſtdeutſchland die häufigſte Art, bewohnt aber auch 
Süd⸗ und Mitteldeutſchland, ferner Holland, Belgien, Frankreich, die Schweiz und Oſterreich. 

Nach Art anderer Strichvögel bewohnt der Baumläufer während der Fortpflanzungszeit 
ein ſehr enges Gebiet; ſpäter ſtreicht er oft in Geſellſchaft mit Meiſen, Goldhähnchen, Klei— 
bern und Spechten umher; immer aber unternimmt er nur kürzere Wanderungen. Wie alle 
Klettervögel iſt er fortwährend in Tätigkeit und demzufolge auch in beſtändiger Bewegung. 
Geſchäftig und gewandt klettert er an den Bäumen empor, oft in gerader Linie, oft auch in 
Schraubenwindungen, unterſucht dabei jede Spalte und jede Ritze der Rinde, ſteckt ſein feines 
Schnäbelchen zwiſchen das Moos und die Flechten und weiß ſo überall ein wenig Nahrung 
zu erbeuten. Sein Klettern führt er ruckweiſe aus, aber mit größter Leichtigkeit, und er iſt fähig, 
auch auf der unteren Seite der Aſte dahinzulaufen. Sein Flug iſt ungleichförmig, aber ziem— 
lich ſchnell, doch fliegt auch er ungern über weite Strecken, lieber von dem Wipfel des einen 
Baumes zum Stammende des nächſten herab, indem er ſich mit einem Schwunge von oben 
nach unten ſtürzt, kurze Zeit hart über dem Boden dahinſchießt, ſich wieder etwas hebt und 
einen Augenblick ſpäter wie früher an dem Baume klebt. Die gewöhnliche Stimme des 
Baumläufers iſt ein leiſes „Sit“, ſehr ähnlich dem Laute, den die Meiſen und Goldhähn— 
chen hören laſſen. Vor dem Menſchen zeigt er nicht die geringſte Scheu. Er kommt furchtlos 



618 14. Ordnung: Sperlingsvögel. Familien: Baumläufer und Stelzen. 

in die Gärten herein, beklettert die Mauern der Gebäude ebenſowohl wie die Baumſtämme 
und niſtet gar nicht ſelten in paſſenden Höhlungen des Gebälkes der Häuſer. Doch merkt 
auch er bald, ob der Menſch ihm wohlwill oder nicht. Da, wo er des Schutzes ſicher iſt, läßt 
er den Erzfeind der Tiere bis auf wenige Schritte herankommen; an anderen Orten ſucht er 
ſich der Beobachtung zu entziehen, indem er ſoviel wie möglich auf die dem Menſchen ab— 
gekehrte Seite des Baumes hüpft. 

Das Weit ſteht in einer Baumhöhle, häufig auch in geeigneten Spalten, unter Haus— 
dächern oder zwiſchen den Brettern, die im Gebirge die Wände der Gebäude ſchützen, oder 
auch in Holzſtößen, zwiſchen dem Stamme und der losgetrennten Borke uſw. Es wird aus 
Halmen und Faſern ſorgfältig hergerichtet und innen ſehr weich ausgefüttert. 

Die meiſten Vogelkundigen, und wir mit ihnen, betrachten unſeren Mauerläufer, 
Alpen- oder Mauerſpecht, Tichodroma muraria L, als einen Baumläufer. Seine Gattung 
kennzeichnet ſich durch eher gedrungenen als geſtreckten Leib, kurzen Hals, großen Kopf, ſehr 
langen, dünnen, faſt runden, ſanft gebogenen Schnabel, ziemlich ſtarke Füße mit ſchlanken 
Zehen, die mit ſehr großen, ſtark gekrümmten, feinen und ſpitzigen Krallen bewaffnet ſind, 
mittellange, breite, kurze und abgerundete Flügel, kurzen Schwanz aus weichen, breiten, an 
der Spitze abgerundeten Federn und lockeres, zerſchliſſenes, ſeidenweiches Gefieder von an— 
genehmer, zum Teil lebhafter Färbung, die nach den Jahreszeiten verſchieden iſt. Die Zunge 
iſt ſo lang, daß ſie bis gegen die Schnabelſpitze reicht, nadelſpitz, jedoch nur in geringem Grade 
vorſchnellbar und mit einer Menge borſtenartiger Widerhaken beſetzt. Das Gefieder iſt der 
Hauptfärbung nach aſchgrau, die Kehlgegend im Sommer ſchwarz, im Winter weiß; die Wurzel— 
hälfte der Flügel iſt prächtig hochrot; die Innenfahnen der zweiten bis fünften Schwinge 
ſind verziert mit einem oder zwei großen weißen Flecken. Die Länge beträgt 16 em. 

Der Mauerläufer bewohnt alle Hochgebirge Mittel- und Südeuropas, Weſt- und Mittel- 
aſiens, nach Oſten hin bis Nordchina. In unſeren Alpen iſt er nicht ſelten, in den Karpathen 
und Pyrenäen nicht minder zahlreich vertreten. Von den Alpen aus verfliegt er ſich zu— 
weilen nach Deutſchland, von den Karpathen aus beſucht er Ungarn, in kleinen Geſellſchaften 
ſogar die Kaiſerburg in Ofen. 

Wenn der Wanderer im ſchweizeriſchen Gebirge beim Aufwärtsſteigen die Grenze des 
Hochwaldes überſchritten hat und nun immer tiefer in das wilde Felſenwirrſal eindringt, 
jo hört er nicht ſelten hoch von der Felswand herab einen feinen, langgezogenen Ruf, der meiſt 
an den Geſang unſerer Goldammer erinnert. Er beſteht aus einigen ziemlich lauten, ſchnell 
aufeinander folgenden, auf gleicher Tonhöhe ſich haltenden Silben, die mit einem um mehrere 
Töne höheren, langgezogenen Endton ſchließen und etwa durch die Silben „Di dü dü düiii“ 
wiedergegeben werden können. Schaut man hinauf an die kahle Felswand, ſo entdeckt man 
gewöhnlich erſt nach längerem Suchen zwiſchen den Steinen einen kleinen Vogel, der mit 
halbgeöffneten roten Flügeln die ſenkrechte, ſtellenweiſe überhängende Wand hinaufklettert. 
Es iſt der Mauerläufer, der ſich in ſeinem heimatlichen Gebiete umhertummelt. Das ſonder— 
bare Farbenſpiel und die flatternden Bewegungen laſſen mehr an einen Schmetterling als 
an einen Vogel denken. Nur ganz kahle Felſen beklettert der Mauerläufer gern, und je wilder 
und pflanzenloſer ein Alpengebiet iſt, um ſo ſicherer iſt er dort zu finden. Seine Nachtruhe hält 
er nach Girtanner ſtets in einer geſchützten Fels- oder Mauerſpalte. Daß ihn ſeine Bewegung 
ſehr ermüden muß, ſieht man aus ſeiner Lage im Schlafkämmerchen. Er liegt im Grunde 
der Felsſpalte, in die er ſich zurückzieht, auf dem Bauche, wie ein brütender Vogel, unzweifel— 
haft nur, um ſeine Flatter- und Kletterwerkzeuge gehörig ausruhen zu können. Die Nahrung 
beſteht aus Spinnen und Inſekten, die jene Höhen, in denen er lebt, nicht gerade in großer 
Menge bewohnen, weshalb er nicht ſehr wähleriſch wird ſein dürfen. Mit ſeinem feinen 
Schnabel aber erfaßt der Vogel auch die kleinſte Beute mit Sicherheit. 

Nach unſäglichen Mühen und geduldigem Harren gelang es Girtanner, alt gefangene 
Mauerläufer an Käfig und Stubenfutter zu gewöhnen und ſpäter wiederholt Neſtjunge auf— 
zuziehen. Dieſe Vögel ſind im Käfig ebenſo reizend wie im Freien, leider aber ſehr hinfällig, 
jo wettertrotzig ſie ſich auch in ihrem Wohngebiete zeigen. 

Von Schaden kann beim Mauerläufer, einem reinen Kerbtierfreſſer, nicht die Rede ſein; 
jedoch auch ſein Nutzen fällt in Anbetracht der Gebiete, denen er ſeine Nahrung entnimmt, 
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natürlich ſehr gering aus. Als eine der größten Zierden unſerer Alpen aber iſt er für den 
Freund der Gebirgswelt von unendlichem Werte. 

* 

Von allen bisher betrachteten Singvogelfamilien iſt die der Stelzen ſcharf getrennt. 
Dieſe kennzeichnet ſich durch ſehr ſchlank gebauten Leib, dünnen, geraden, geſtreckt pfriemen— 
förmigen, auf dem Firſte kantigen, vor der Spitze des Oberkiefers mit ſeichtem Ausſchnitt 
verſehenen Schnabel, kleine, ovale, oben von einem ſchwieligen Häutchen bedeckte Naſenlöcher 
und ſchmale, am Ende borſtenartig zerfaſerte Zunge; der Flügel iſt in der Regel lang und 
ſpitz, der Schwanz lang und ſchmalfederig, die Füße ſind ziemlich hoch, ſchlankläufig und 
langzehig, mit großen, an der Hinterzehe oft ſporenartig verlängerten Krallen bewehrt. Das 
Gefieder iſt weich, zuweilen bunt. Außer der Herbſtmauſer tritt noch eine Frühjahrsmauſer 
ein, bei der aber nur das Kleingefieder gewechſelt wird. Alle Stelzen niſten am Boden 
oder in Höhlungen und legen gefleckte Eier. 
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Bachſtelze, Motacilla alba E. 1½ natürlicher Größe. 

Die Familie, die nach Sharpe in 8 Gattungen 101 Arten und Formen enthält, iſt welt— 
weit verbreitet und nur auf den papuaniſchen und ozeaniſchen Inſeln nicht vertreten. 

Die Stelzen im engeren Sinne (Motacilla L.), gegen 40 Arten und Unterarten, gehören 
der Alten Welt an. Innerhalb der Familie kennzeichnen fie ſich durch einfarbigen Rücken, 

mindeſtens flügellangen, am Ende abgerundeten, ſchmalfederigen Schwanz und durch be— 

ſondere Lebens- und Bewegungsweiſe. Waſſerreiche Gegenden ſind ihre Wohnſitze. Die 

nordiſchen Arten ſind Zugvögel, die ſüdlichen Strichvögel, einzelne entſchiedene Standvögel. 

Ihre Bewegungen ſind zierlich und anmutig. Sie gehen gewöhnlich ſchrittweiſe, bedachtſam, 
nicken bei jedem Schritt mit dem Kopfe und halten dabei den langen Schwanz wagerecht 
oder ein wenig erhoben, bewegen ihn aber beſtändig auf und nieder. Ihr raſcher und ge— 

ſchickter Flug beſteht aus großen Bogen, die dadurch zuſtande kommen, daß die Stelzen ihre 

Flügel abwechſelnd heftig bewegen und ſtark zuſammenziehen. Ihre Stimme iſt nicht gerade 

klangvoll, ihr Geſang einfach, aber anſprechend. Sie freſſen allerhand Inſekten oder deren 

Larven und niederes Waſſergetier. 
Die meiſten Stelzen wiſſen durch ihre Anmut und Zutunlichkeit auch das roheſte Ge— 

müt für ſich zu gewinnen, haben deshalb kaum Feinde unter den Menſchen, wohl aber viele 
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unter den Raubtieren; außerdem drohen ihnen infolge ihrer Aufenthaltsorte mancherlei Ge— 
fahren. Sie vermehren ſich jedoch ſtark und gleichen dadurch alle ihren Beſtand treffenden 
Verluſte glücklich wieder aus. Im Käfige hält man ſie ſelten; wer ſie aber zu Zimmergenoſſen 
macht, wird durch ihre Anmut und Zierlichkeit in hohem Grade gefeſſelt. 

Gewiſſermaßen das Urbild der Gattung iſt die Bachſtelze, Weißſtelze, Wippſterz, 
Bebe-, Wedel- und Wippſchwanz, Kloſterfräulein oder Nonne, Ackermännchen uſw., 
Motacilla alba L. (Abb. S. 619). Bei ihrer typiſchen Form ſind die Oberteile grau, Hinterhals 
und Nacken ſamtſchwarz, Kehle, Gurgel und Oberbruſt ſchwarz, Stirn, Kopf- und Halsſeiten 
und die Unterteile weiß, die Schwungfedern ſchwärzlich, die Mitte der Flügel zweimal licht 
gebändert, die mittelſten Steuerfedern ſchwarz, die übrigen weiß. Das Weibchen ähnelt dem 
Männchen, doch iſt ſein ſchwarzer Kehlfleck gewöhnlich nicht ſo groß wie bei dieſem. Das 
Herbſtkleid beider Geſchlechter unterſcheidet ſich von der Frühlingstracht hauptſächlich durch 
die weiße Kehle, die mit einem hufeiſenförmigen, ſchwarzen Bande eingefaßt iſt. Die Jungen 
find auf der Oberſeite ſchmutzig aſchgrau, auf der Unterjeite, mit Ausnahme des dunklen Kehl— 
bandes, grau oder ſchmutzig weiß. Die Iris iſt braun, der Schnabel ſchwarz, die Füße ſind 
braunſchwarz. Der Nagel der Hinterzehe iſt ſtark gekrümmt. Die Länge beträgt 20 em. 

Die Bachſtelze bewohnt ganz Europa, auch Island bis in ſeine nördlichſten Teile, und 
wandert im Winter bis ins Innere Afrikas, obwohl ſie einzeln ſchon in Südeuropa, ſogar in 
Deutſchland, Herberge nimmt. Bei uns zulande kommt ſie bereits Anfang März an, bei 
günſtiger Witterung oft ſchon in den letzten Tagen des Februar, und verläßt uns erſt im 
Oktober, zuweilen noch ſpäter wieder. Sie meidet den Hochwald und das Gebirge über der 
Holzgrenze, hauſt ſonſt aber buchſtäblich allerorten, befreundet ſich mit dem Menſchen, ſiedelt 
ſich gern in der Nähe feiner Wohnung an, nimmt mit Urbarmachung des Bodens an Menge 
zu, bequemt ſich allen Verhältniſſen an und iſt daher auch in großen Städten eine regel— 
mäßige Erſcheinung. 

Beweglich, unruhig und munter im höchſten Grade, iſt die Bachſtelze vom frühen 
Morgen bis zum ſpäten Abend ununterbrochen in Tätigkeit. Nur wenn ſie ſingt, ſitzt ſie wirk— 
lich unbeweglich, aufgerichtet und den Schwanz hängend, auf ein und derſelben Stelle; ſonſt 
läuft ſie beſtändig hin und her, und wenn nicht, bewegt ſie wenigſtens den Schwanz. Sie 
geht raſch und geſchickt, ſchrittweiſe, hält dabei den Leib und den Schwanz wagerecht und 
zieht den Hals etwas ein, fliegt leicht und ſchnell, in langen, ſteigenden und fallenden Bogen, 
die zuſammengeſetzt eine Schlangenlinie bilden, meiſt niedrig und in kurzen Strecken über 
dem Waſſer oder dem Boden, oft aber auch in einem Zuge weit dahin, ſtürzt ſich, wenn ſie 
ſich niederſetzen will, jählings herunter und breitet erſt kurz über dem Boden den Schwanz 
aus, um die Wucht des Falles zu mildern. Ihr Lockton iſt ein deutliches „Ziwih“, der Laut 
der Zärtlichkeit ein leiſes „Quiriri“, der Geſang, der im Sitzen, im Laufen oder Fliegen vor— 
getragen und ſehr oft wiederholt wird, zwar einfach, aber doch nicht unangenehm. Die Bach— 
ſtelze liebt die Geſellſchaft ihresgleichen, beliebt aber auch mit ihren Geſellſchaftern ſich zu necken, 
ſpielend umherzujagen und ſelbſt ernſter zu raufen. Anderen Vögeln gegenüber zeigt ſie 
wenig Zuneigung, eher Feindſeligkeit, bindet oft mit Finken, Ammern und Lerchen an und 
befehdet Raubvögel. Wenn ein Schwarm dieſer Vögel einen Raubvogel in die Flucht ge— 
ſchlagen hat, dann ertönt ein lautes Freudengeſchrei, und mit dieſem zerſtreuen ſie ſich wieder. 

Kerbtiere aller Art, auch deren Larven und Puppen ſucht die Bachſtelze an den Ufern 
der Gewäſſer, vom Schlamme, von Steinen, Miſtſtätten, Hausdächern und anderen Plätzen ab, 
ſtürzt ſich blitzſchnell auf die erſpähte Beute und ergreift ſie mit unfehlbarer Sicherheit. Dem 
Ackersmanne folgt ſie und lieſt hinter ihm die zutage gebrachten Inſekten auf; bei den Vieh— 
herden ſtellt ſie ſich regelmäßig ein, bei Schafhürden verweilt ſie oft tagelang. 

Bald nach Ankunft im Frühjahre erwählt ſich jedes Paar ſein Gebiet, niemals ohne 
Kampf und Streit mit anderen derſelben Art; denn jedes unbeweibte Männchen ſucht dem 
gepaarten die Gattin abſpenſtig zu machen. Beide Nebenbuhler fliegen mit ſtarkem Geſchrei 
hintereinander her, faſſen zeitweilig feſten Fuß auf dem Boden, ſtellen ſich kampfgerüſtet 
einander gegenüber und fahren nun wie erboſte Hähne ingrimmig aufeinander los. Einer 
der Zweikämpfer muß weichen. Dann ſcheint der Sieger ſeine Freude über das erkämpfte 
Weibchen an den Tag zu legen: in ungemein zierlicher und anmutiger Weiſe umgeht er es, 
breitet abwechſelnd die Flügel und den Schwanz und bewegt erſtere wiederholt in eigentümlich 
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zitternder Weiſe. Das Neſt ſteht an den allerverſchiedenſten Plätzen: in Felsritzen, Mauer— 
ſpalten, Erdlöchern, unter Baumgewurzel, auf Dachbalken, in Hausgiebeln, Holzklaftern, 
Keiſighaufen, Baumhöhlungen, auf Weidenköpfen, ſogar in Booten uſw. Grobe Würzelchen, 
Keiſer, Grasſtengel, dürre Blätter, Moos, Holzſtückchen, Strohhalme ufw. bilden den Unter- 
bau, zartere Halme, lange Grasblätter und feine Würzelchen die zweite Lage, Wollklümpchen, 
Kälber- und Pferdehaare, allerlei Pflanzenfaſern, Fichtenflechten und andere weiche Stoffe 
die innere Ausfütterung. Das Gelege der erſten Brut beſteht in der Regel aus 5—6, das 
der zweiten aus 4 — 5 Eiern, die auf grau-, bläulich- oder gelbbräunlichweißem Grunde 
mit dunkel oder hell aſchgrauen, deutlichen oder verwaſchenen Punkten und Strichelchen dicht, 
aber fein gezeichnet ſind. Das erſte Gelege iſt im April oder Anfang Mai vollzählig, das 
zweite findet man im Juni, nach Hartert bis in den Juli und ſelbſt in den Auguſt hinein. 
Die in 14 Tagen vom Weibchen allein erbrüteten Jungen wachſen raſch heran und werden 
dann von den Eltern verlaſſen; die der erſten Brut vereinigen ſich jedoch ſpäter mit ihren 
nachgeborenen Geſchwiſtern und den Alten zu Geſellſchaften, die nunmehr bis zur Abreiſe in 
mehr oder weniger innigem Verbande leben. Die in Städten und Dörfern ausgekommenen 
Jungen der erſten Brut begeben ſich, ſobald ſie ſelbſtändig freſſen können, aufs Land und 
vereinigen ſich hier mit der jungen Bachſtelzen-Landbevölkerung. Die Alten bleiben für die 

zweite Brut in den Ortſchaften zurück. Im Herbſte ziehen die Familien allabendlich den 
Rohrteichen zu und ſuchen hier zwiſchen Schwalben und Staren ein Plätzchen zum Schlafen. 
Später vereinigen ſich alle Familien der Umgegend zu mehr oder minder zahlreichen Schwär— 
men, die an Stromufern bis zu Tauſenden anwachſen können. Dieſe Scharen treten gemein— 
ſchaftlich die Wanderung an, ſtreichen während des Tages von einer Viehtrift oder einem 
friſch gepflügten Acker zum anderen, immer in der Reijerichtung; bricht die Dunkelheit herein, 
dann erheben ſie ſich und fliegen unter lautem Rufen ſüdweſtlich weiter. 

Zierlicher und anmutiger noch als die Bachſtelze iſt die Gebirgsſtelze, Motacilla boa— 
rula L., ein reizender Vogel (ſ. Taf. „Waſſerſchmätzer uſw.“ bei S. 514). Beim Männchen 
iſt im Frühjahr die Oberſeite aſchgrau, die Unterſeite ſchwefelgelb, die Kehle ſchwarz, von 
dem Grau der Oberſeite durch einen weißen Streifen geſchieden; ein anderer, gleichfarbiger 
Streifen zieht ſich über das Auge. Sehr alte Weibchen ähneln den Männchen; das Schwarz 
ihrer Kehle iſt aber unrein und das Gelb der Unterſeite matt; jüngere Weibchen zeigen nur 
einen weißen oder ſchwarzgrauen Kehlfleck. Die Länge beträgt 21,8 em. 

Das Verbreitungsgebiet der Gebirgsſtelze umfaßt ganz Europa von Südſchweden an, 
den Atlas und die Kanaren. Im nördlichen Europa gehört ſie zu den Seltenheiten; von 
Witteldeutſchland nach Süden hin findet fie ſich faſt überall, im Gebirge ſchon an jedem 
klaren Bache der Vorberge. 5 

Man kann kaum einen netteren Vogel ſehen als die zierliche, anmutige Gebirgsſtelze. 
Sie geht gleichſam geſchürzt längs dem Uferrande dahin oder an ſeichten Stellen ins Waſſer 
hinein, hütet ſich ſorgfältig, irgendeinen Teil ihres Leibes zu beſchmutzen, und wiegt ſich beim 
Gehen wie eine Tänzerin. Auch ſie brütet zeitig im Frühjahr, das erſtemal ſchon im April, 
das zweitemal ſpäteſtens im Juli. Zur Zeit der Paarung gibt das Männchen einen triller— 
artigen Ton von ſich, der faſt wie „törrli“ klingt und beſonders in den erſten Morgenſtunden 
gehört wird. Es hat gewiſſe Plätze, gewiſſe Bäume, Häuſer und Wehre, auf denen es im 
März und im Anfang des April alle Morgen ſitzt und ſeine einfachen Töne hören läßt. Im 

Frühjahr vernimmt man auch, jedoch ſelten, einen recht angenehmen Geſang, der mit dem 

der Bachſtelze einige Ahnlichkeit hat, aber hübſcher iſt. Das Neſt ſteht in Felſen-, Mauer— 

und Erdlöchern, unter überhängenden Ufern, in Mühlbetten, im Gewurzel ujw., regelmäßig 

nahe am Waſſer. Die 4 — 6 Eier find auf graugelblichem Grunde mit gelben oder aſchgrauen 

Wolken gezeichnet. Das Weibchen brütet allein, doch kommt es ausnahmsweiſe vor, daß es 

vom Männchen abgelöſt wird. Der Bruteifer der Mutter iſt ſo groß, daß ſie ſich auf dem 

Neſte mit der Hand ergreifen läßt. Die Jungen werden von beiden Eltern reichlich mit 

Nahrung verſehen, treu gepflegt und nach dem Ausfliegen noch eine Zeitlang geführt und 

geleitet. — Gefangene Gebirgsſtelzen übertreffen alle Verwandten an Anmut und Lieblich— 

keit, zieren jedes größere Gebauer im höchſten Grade und dauern bei einigermaßen ent— 

ſprechender Pflege recht gut aus. 
Bei der im größten Teile Europas heimiſchen Schafſtelze, Motacilla flava L., ſind 
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Oberkopf, Zügel, Ohrgegend, Nacken und Hinterhals aſchgrau, die übrigen Oberteile oliven— 

grün, ein Streifen über dem Auge und das Kinn weiß, die Kopf- und Halsſeiten ſowie die 

übrigen Unterteile ſchwefelgelb, die Schwingen braunſchwarz, die Schwanzfedern ſchwarz, 

die beiden äußerſten weiß; über die Mitte der Flügel zieht eine weiße Binde. Die Länge 

beträgt durchſchnittlich 17 em. 5 ' 

Im ganzen Norden ſind die Schafſtelzen Sommervögel. Ihre Brutpläße ſind, abgeſehen 

von der Tundra, dem Wohngebiete von Sunderttauſenden dieſer Sumpffreunde, feuchte 
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1 Sporenitelze, Motacilla eitreola Pall., 2 Schafſtelze, Motacilla flava E., 3 Wieſenpieper, Anthus pratensis Z. 

½ natürlicher Größe. 

Gegenden oder zeitweilig überſchwemmte Niederungen. „Einzelne Brüche“, ſagt Naumann, 

„bewohnen ſie in unglaublicher Menge. In den Marſchländern, wo ſie außer dem üppigſten 

Getreide und den fetten Feldfrüchten Waſſer, Sümpfe, Rohr und Wieſen zuſammen finden, 

wo dazwiſchen auch Vieh weidet, haben ſie alles, was ſie wünſchen mögen, und ſind daher 

dort äußerſt gemein.“ Zu den Viehherden geſellen ſie ſich, um den hier ſich anſammelnden 

Inſekten nachzuſtellen. 
Die Schafſtelzen ſind ausgezeichnete Flieger. Wenn ſie kurze Räume durchmeſſen wollen, 

erſcheint ihr Flug faſt hüpfend, wogegen ſie auf der Wanderung außerordentlich ſchnell 

dahinſtreichen. Nicht ſelten erhalten ſie ſich flatternd oder rüttelnd längere Zeit in der Luft 

über ein und derſelben Stelle, und häufig ſtürzen ſie ſich aus bedeutenden Höhen mit 
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angezogenen Flügeln faſt ſenkrecht zum Boden herab. Die Reiſe, während der man die Schaf— 
ſtelzen allerorten, durch Viehherden angezogen, auch im Gebirge, ſieht und hört, ſcheint ſehr 
raſch zurückgelegt zu werden. Nach meinen Beobachtungen erſcheinen die Schafſtelzen auch 
in Afrika zu derſelben Zeit, die wir in Deutſchland als die ihres Zuges kennen gelernt haben, 
und ich fand ſie hier noch häufig Anfang Mai, faſt an denſelben Tagen, an denen ich ihnen 
ſpäter in Norwegen begegnete. Viele überwintern ſchon in Agypten, die große Mehrzahl 
aber fliegt bis in das Innere Afrikas. Hier ſieht man während unſerer Wintermonate jede 
Rinder-, Schaf- oder Ziegenherde, ja jedes Kamel, jedes Pferd, jedes Maultier oder jeden 
Eſel von den niedlichen Vögeln umgeben, und auf den Weideplätzen wimmelt es zuweilen 
von ihnen. Sie wandern mit den weidenden Rindern in die Steppe hinaus und zu den 
Tränkplätzen zurück, fliegen neben ihren vierfüßigen Freunden dahin, wo ſie nicht laufen 
können, und laufen mit den Rindern um die Wette, wo der Boden dies geſtattet. Raſch 
ſetzt ſich auch wohl ein Männchen auf einem benachbarten Buſche nieder und ſingt dabei ſein 
einfaches Liedchen; hierauf eilt es wieder dem übrigen Zuge nach, der, einem Bienenſchwarm 
vergleichbar, die Herde umſchwebt. 

Von Sibirien her hat ſich eine der ſchönſten, wenn nicht die ſchönſte, aller Stelzen, die 
Sporenſtelze, wie wir ſie nennen wollen, Motacilla eitreola Pall, wiederholt nach Weſt— 
europa und ſo auch nach Deutſchland verflogen. Ihre Länge beträgt 18 em. Der Kopf und 
die ganze Unterjeite, ausſchließlich der weißen Anterſchwanzdecken, ſind lebhaft zitrongelb, 
Nacken und Vorderrücken ſchwarz, allmählich in das Schiefergrau der übrigen Oberſeite über— 
gehend, die Flügel und der Schwanz ſind dunkelbraun, erſtere durch ein breites weißes Band, 
letzterer durch weiße Außenſäume geziert. 

Die Sporenſtelze iſt ein Kind der Tundra, lebt in Europa aber nur im unteren Pe— 
tſchoragebiete. Von hier aus erſtreckt ſich ihr Verbreitungsgebiet durch ganz Nord- und Mittel— 
aſien. In Weſtſibirien begegneten wir nur kleinen Flügen, die auf der Reiſe begriffen waren, 
ſpäter aber in der Tundra der Samojedenhalbinſel vielen brütenden Paaren. Dieſe be— 
wohnen dort auf moorig-ſchlammigem Grunde wachſende, bis zur Andurchdringlichkeit ver— 
filzte Wollweidendickichte, zwiſchen denen Waſſergräben verlaufen oder Waſſerbecken und 
ebenſo von üppig aufſchießenden Gräſern übergrünte Stellen ſich befinden. Hier wird man 
den ſchönen Vogel nie vermiſſen, während man ſonſt tagelang die Tundra durchwandern kann, 
ohne einem einzigen Paare zu begegnen. Da die Tundra nicht vor den erſten Tagen des 
Juni ſchneefrei wird, legt das Weibchen erſt um dieſe Zeit ſeine 5, ſeltener 6 Eier, bebrütet 
ſie ſodann aber, mit dem Männchen abwechſelnd, um ſo eifriger. 

Die Pieper (Anthus Bechst.), die ſich in mehrfacher Hinſicht den Lerchen nähern, ſind 
durch den kürzeren Schwanz, beſonders auffällig aber durch das auf Oberſeite, Vorderbruſt 
und Seiten geſtreifte und gefleckte, bei beiden Geſchlechtern gleiche Gefieder von den Bach— 
ſtelzen unterſchieden. Die Kralle der Hinterzehe iſt ſpornartig verlängert. Die 54 Arten und 
Unterarten, welche die Gattung nach Sharpe enthält, verbreiten ſich mit Ausnahme der In— 
ſeln des Stillen Ozeans über die ganze Welt. 

Alle Pieper bringen den größten Teil ihres Lebens auf dem Boden zu, wo ſie ihre 
Nahrung aufleſen und ihre Neſter bauen. Sie find bewegliche, muntere, hurtige Vögel, die 
ſchrittweiſe raſch umherlaufen und dabei ſanft mit dem Schwanze wippen. Wenn es gilt, 

größere Strecken zu durchmeſſen, fliegen ſie gut, ſchnell, leicht und bogig, wenn aber die Luſt 

zum Singen ſie in die Höhe treibt, flatternd und ſchwebend. Sie laſſen eine piepende Lock— 

ſtimme und einen einfachen, aber angenehmen Geſang hören. 

Wohl die bekannteſte Art der Gattung iſt der Wieſenpieper, Anthus pratensis L. 

Die Federn der Oberſeite ſind olivenbraun, ſchwach olivengrün überflogen, durch dunkel— 
braune verwaſchene Schaftflecke gezeichnet, ein Streifen über den Augen, Backen und Anter— 
teile zart roſtgelblich, ſeitlich etwas dunkler und hier, wie auf Kropf und Bruſt, mit brei— 

ten, braunſchwarzen Schaftſtrichen geziert, ein Strich unter dem Auge und ein bis auf die 

Halsſeiten reichender Bartſtreifen find ſchwarz, die Schwanzſeiten weiß geſäumt. Die Länge 
beträgt 15 em. 

Man hat den Wieſenpieper in der ganzen Nordhälfte Europas, ferner ſüdwärts bis zu 

den Pyrenäen, Norditalien und den Karpathen als Brutvogel gefunden und während des 
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Winters in Südeuropa, Südweſtaſien und Nordafrika beobachtet. Bei uns erſcheint er mit 

der Schneeſchmelze, gewöhnlich ſchon zu Anfang März, und verweilt bis zum November, 

ſelbſt bis zum Dezember. Er wandert in großen Scharen, nicht ſelten mit den Feldlerchen, 

und reiſt ebenſowohl bei Tage wie bei Nacht. Als halber Sumpfvogel bewohnt er in der 

Heimat wie in der Winterherberge waſſerreiche, am liebſten feuchte, ſumpfige Ortlichkeiten; 
nur unterwegs ſieht man ihn dann und wann auch auf trockenerem Gelände. Ihm erſcheint 

die Tundra als das Paradies. 
Der Wieſenpieper iſt äußerſt lebhaft und während des ganzen Tages in Bewegung, 

läuft, ſoviel wie möglich zwiſchen Gras und Ried verſteckt, hurtig umher, erhebt ſich gewandten 
Fluges in die Luft, ſtößt ſeinen Lockton aus und ſtreicht nun raſch geradeaus, einer ähnlichen 
Stelle zu, ſetzt ſich aber ſelten auf Baumzweige und hält ſich nie lange hier auf. Der Lock— 
ton, ein heiſeres, feines „Ißt“, wird oft raſch nacheinander ausgeſtoßen und klingt dann 
ſchwirrend; der Ausdruck der Zärtlichkeit lautet ſanft wie „dwitt“ oder „zeritt“. Der Ge— 
fang beſteht aus verſchiedenen zuſammenhängenden Strophen: „Wittge wittge wittge witt 
zick zick jück jück“ und „türrrrr“, miteinander verbunden, aber etwas verſchieden betont, find die 
Grundlaute. Das Männchen ſingt, wie alle Pieper, faſt nur im Fluge, indem es vom Boden 
oder von der Spitze eines niederen Strauches in ſchiefer Richtung flatternd ſich aufſchwingt, 
ziemlich hoch in die Luft ſteigt, hier einige Augenblicke ſchwebend oder rüttelnd verweilt und 
nun mit hochgehaltenen Flügeln ſingend herabſchwebt oder mit angezogenen Fittichen ſchnell 
herabfällt. Man vernimmt das Lied vom Morgen bis zum Abend und von der Mitte des 
April bis gegen den Juli hin faſt ununterbrochen. 

Gegen ſeinesgleichen zeigt ſich der Wieſenpieper höchſt geſellig und friedfertig; mit an— 
deren neben ihm wohnenden Vögeln, Schafſtelzen, Rohrſängern, Rohrammern und der— 
gleichen, neckt er ſich gern herum. Das Neſt ſteht zwiſchen Schilf, Binſen oder Gras auf dem 
Boden, meiſt in einer kleinen Vertiefung, immer ſo verſteckt, daß es ſchwer zu finden iſt. Eine 
Menge dürrer Stengel, Würzelchen und Halme, zwiſchen die zuweilen etwas grünes Erd— 
moos eingewebt wird, bilden die Außenwandungen; die tiefe Mulde iſt zierlich mit feinen 
Halmen und Pferdehaaren ausgefüttert. Das Gelege beſteht aus 4 —6 Eiern, die auf gräu— 
lichweißem oder ſchmutzigrötlichem Grunde überall dicht mit graubraunen oder gelbbraunen 
Wolken, Schmitzen oder Kritzeln gezeichnet ſind; ſie werden in 13 Tagen gezeitigt. Die Jungen 
verlaſſen das Neſt, noch ehe ſie ordentlich fliegen können, verſtehen es aber jo meiſterhaft, ſich 
zwiſchen den niederen Pflanzen zu verſtecken, daß ſie doch vor den meiſten Feinden geſichert 
find. Bei Annäherung eines ſolchen gebärden ſich die Alten ſehr ängſtlich und ſetzen ſich rück— 
ſichtslos jeder Gefahr aus. Wenn alles gut geht, iſt die erſte Brut Anfang Mai, die zweite 
Ende Juli flügge; doch findet man auch bis in den Auguſt hinein Junge, die eben das Neſt 
verlaſſen haben. — In einem großen Käfige hält ſich der Wieſenpieper recht gut, wird ſehr 
zahm und ſingt ziemlich eifrig. 

Der Baumpieper, Anthus trivialis L., ähnelt dem Wieſenpieper ſehr, iſt jedoch etwas 
größer und ſtärker und läßt ſich beſonders durch die Färbung der Oberſeite, die auf gelblich— 
braungrauem oder ſchmutzig olivengrünem Grunde ſtreifenartig dunkelbraun in die Länge 
gefleckt iſt, von dem Verwandten unterſcheiden. 

Waldungen Europas und Sibiriens beherbergen den Baumpieper im Sommer, die 
Steppenwälder Afrikas und Mittelaſiens im Winter. Blößen im Walde, lichte Gehaue, 
friſche Schläge und andere wenig bewachſene Stellen des Waldes, auch ſolche, die alljährlich 
überſchwemmt werden, bilden ſein Brutgebiet. In Mitteldeutſchland iſt er häufig, und ſein 
Beſtand nimmt von Jahr zu Jahr, hier und da zum Nachteil der Heidelerche, erheblich zu. 
In ſeinem Weſen erinnert er vielfach an ſeinen Verwandten, hält ſich jedoch nicht ſo oft am 
Boden auf wie dieſer, flüchtet bei Gefahr vielmehr ſtets den Bäumen zu und läuft auch, 
was jener niemals tut, auf den Aſten ſchrittweiſe dahin. Minder geſellig als der Wieſen— 
pieper, lebt er meiſt einſam und bloß im Herbſt familienweiſe, zeigt wenig Anhänglichkeit 
an die Geſellſchaft und wird im Frühjahr geradezu ungeſellig. Sein Geſang iſt beſſer als 
jeder andere Piepergeſang, kräftig und lieblich, dem Schlage eines Kanarienvogels nicht un— 
ähnlich, ausgezeichnet durch Fülle und Klarheit des Tones, Mannigfaltigkeit der Weiſe und 
gebildet aus trillerartigen, laut pfeifenden, ſchnell aufeinander folgenden Strophen, die ſich zu 
einem lieblichen Ganzen geſtalten und gewöhnlich mit einem ſanft erſterbenden „Zia zia zia“ 
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ſchließen. Das Männchen ſingt ſehr fleißig, ſetzt ſich dazu zunächſt auf einen hervorragenden 
Zweig oder auf die Spitze eines Baumes, ſteigt ſodann in ſchiefer Richtung flatternd in die 
Luft empor und ſchwebt, noch ehe das Lied zu Ende gekommen iſt, ſanft wieder auf dieſelbe 
Stelle oder auf den nächſten Baumwipfel nieder und gibt hier die letzten Töne zu hören. 

Gefangene Baumpieper halten ſich leicht, werden überaus zahm und erfreuen durch die 
Zierlichkeit ihrer Bewegungen nicht minder als durch ihren trefflichen Geſang, den ſie, auch 
wenn ſie jung dem Neſte entnommen wurden, genau vortragen wie in der Freiheit. 

Der Waſſerpieper, Anthus spinoletta L., iſt auf der Oberſeite dunkel olivengrau, 
mit vertuſchten, ſchwarzgrauen Längsflecken gezeichnet, auf der Unterſeite ſchmutzig weiß 
oder grauweiß, fleiſchrötlich verwaſchen, an den Bruſtſeiten dunkel olivenbraun gefleckt; hinter 
dem Auge verläuft ein hellgrauer Streifen; über die Flügel ziehen ſich zwei lichtgraue 
Binden; der Schwanz iſt weiß geſäumt. Die Länge beträgt 18 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Waſſerpiepers erſtreckt ſich über Mittel- und Südeuropa 
ſowie Kleinaſien. Während andere Pieperarten die Ebene entſchieden bevorzugen und Berg— 
gegenden nur hier und da bewohnen, gehört der Waſſerpieper ausſchließlich dem Gebirge an. 
Er bevölkert in namhafter Anzahl den Gürtel des Knieholzes der Alpen, der Karpathen, des 
Schwarzwaldes, des Rieſengebirges, der Sudeten und Vogeſen ſowie die entſprechende Höhen— 
lage des Harzes und kommt bloß während des Winters in die Ebenen herab. „Der Waſſerpie— 
per“, ſagt Gloger, deſſen Lebensſchilderung des Vogels ich nach eingehenden eigenen Beobach— 
tungen als die vorzüglichſte erklären muß, „findet ſich weit oben auf den rauhen Hochgebirgen, 
wo ſchon die Baumwälder aufhören und faſt bloß noch Knieholz wächſt, oft auch noch höher. 
Er kommt hier unbedingt überall vor, wo letzteres irgend gedeiht, und geht ſo weit gegen den 
Schneegürtel aufwärts, bis dieſe Holzarten gänzlich verſchwinden; ja, er ſteigt in der Schweiz 
ſogar noch weit darüber hinaus, auf ganz unbewachſene Felſen und waſſerreiche Alpen, wo 
kalte Bäche unter den Gletſchern und aus den ſchmelzenden Schneemaſſen hervorrinnen. 
Übrigens wohnt er hier auf den dürrſten, kahlen Berggipfeln wie auf den moorigen, von 
unzähligen Bächen durchſchnittenen Knieholzwäldern, ebenſo auf den höchſten, fleckenweiſe 
begrünten Felſen und an turmhohen Steinwänden wie an ſolchen Orten, wo Geſtein beinahe 
ganz, nicht aber das Zwergkieferngeſträuch mangelt, ferner an den ſteilſten Taleinſchnitten 
und tiefſten Abgründen wie an ganz flachen Stellen der Bergfluren, am liebſten freilich da, 
wo er alle dieſe Ortsverhältniſſe gemiſcht findet.“ Hier nimmt er ſeine aus allerlei Inſekten, 
Gewürm und feinen Algen beſtehende Nahrung vom Boden auf. 

„Er ſitzt außer der Fortpflanzungszeit ſelten, während dieſer ſehr gern auf verkrüp— 
pelten Fichtenbäumchen und Kieferngeſträuchen, weniger gern auf Felsſtücken und Klippen. 
Jeder ſchon ſitzende räumt einem beliebigen anderen, den er ſoeben erſt herankommen ſieht, 
ſtets unweigerlich ſeinen Platz ein: gewiß ein außerordentlicher Zug von Verträglichkeit. 
Bald nach der Brutzeit vereinigen ſich Hunderte auf den Bergwieſen, ohne ſich jedoch eng 
aneinander zu halten. Solche Geſellſchaften führen dann ihre Jungen vorzüglich des Mor— 
gens an die Bäche, an heißen, ſonnigen Tagen aber während der brennendſten Wittagshitze 
auf die dürrſten Kücken. Bis zum Eintritt der ſtrengen Jahreszeit ſieht man die Waſſer— 
pieper vereinzelt; ſie bleiben auch ſtets ungemein ſcheu. Bei ihrer Brut dagegen ſcheinen 
ſie aus Zärtlichkeit für dieſe ihre ſonſtige Schüchternheit völlig beiſeite zu ſetzen: ſie fliegen 
und ſpringen höchſt beſorgt um ihren Feind herum, ſchreien nach Kräften heftig ſpieb ſpieb', 
in höchſter Angſt ‚gehlid glick,, ſchlagen zugleich den Schwanz hoch auf und nieder und 
ſträuben traurig ihr Gefieder. Sonſt rufen fie ‚zgipp zgipp‘. Ihr Geſang, der bis Ende 
Juli vernommen wird, iſt recht angenehm, obſchon er dem des Baumpiepers nachſteht.“ 

Unſer Brachpieper, Anthus campestris I., iſt oberſeits licht gelblichgrau mit un— 
deutlichen, dunklen, ſpärlich ſtehenden Flecken, unterſeits trüb gelblichweiß, am Kropfe durch 
einige dunkle Schaftſtriche gezeichnet; über das Auge zieht ſich ein lichtgelblicher Streifen; 
die Flügel ſind zweimal gelblichweiß gebändert. Die Länge beträgt 18 em. 

Das Verbreitungsgebiet des Brachpiepers umfaßt faſt ganz Europa, Mittelaſien und 
Nordafrika, einſchließlich der Kanariſchen Inſeln. Der Vogel zieht dürre, ſteinige, wüſtenhafte 
Gegenden allen anderen vor und findet ſich deshalb im Süden Europas viel häufiger als 
im Norden. In Deutſchland iſt er hier und da nicht ſelten, in anderen Gauen eine ſehr ver— 
einzelte Erſcheinung; in fruchtbaren Strichen fehlt er ganz. 

Brehm-Kahle, Tierleben. III. Band. 40 
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In ſeinen Bewegungen erinnert der Brachpieper ebenſoſehr an die Lerchen wie an die 
Bachſtelzen. Er läuft in faſt wagerechter Haltung, oft mit dem Schwanze wippend, mög— 
lichſt gedeckt über den Boden dahin, erſcheint von Zeit zu Zeit auf einem erhöhten Gegen— 
ſtande, raſtet einige Augenblicke, hält in etwas aufgerichteter Haltung Umſchau und ſetzt ſo— 
dann ſeinen Lauf fort, fliegt, die Flügel abwechſelnd raſch bewegend und wieder zuſammen— 
faltend, in ſtark gebogener Schlangenlinie dahin, ſchwebt gewöhnlich vor dem Niederſitzen, 
ſtürzt ſich aber auch mit angezogenen Schwingen faſt ſenkrecht aus hoher Luft herab. 

Sein vorſichtiges Weſen zeigt ſich beſonders auch am Neſt. Dieſes iſt wie alle Pieper— 
neſter außerordentlich ſchwer zu finden. Die Erbauer vermeiden es ſorgfältig, es irgendwie zu 
verraten, treiben ſich z. B., ſobald fie ſich beobachtet ſehen, nie in ſeiner Nähe umher. Das Ge— 
lege enthält 4—5 Eier. Das Weibchen brütet allein, vom Männchen inzwiſchen durch Flug— 
künſte mancherlei Art und fleißiges Singen unterhalten. Naht man ſich langſam dem Neſte, 
ſo läuft das brütende Weibchen ein ziemlich großes Stück weg, ehe es ſich erhebt, läßt ſich 
jedoch zuweilen auch überraſchen und fliegt erſt dann ab, wenn man ſchon unmittelbar vor 
dem Neſte ſteht. Beide Eltern gebärden ſich ſehr ängſtlich, wenn ſie für ihre Brut Gefahr 
fürchten. Nur wenn die Eier geraubt werden, brütet das Paar zweimal im Jahre. 

Auf dem Wege nach ſeiner Winterherberge durchwandert den Nordrand unſeres Vater— 
landes ein dem Brachpieper verwandter und ähnlich gefärbter Vogel, der Sporenpieper, 
Anthus richardi Vieill. Er iſt der größte aller in Deutſchland vorkommenden Pieper und 
an dem ſehr langen, faſt geraden Nagel der Hinterzehe leicht vom Brachpieper zu unterſchei— 
den. Als kennzeichnend in der Färbung iſt beſonders ein vom Mundwinkel herablaufender 
braun gefleckter Bartſtreifen hervorzuheben. Die Länge beträgt 20 em. 

Die Heimat des Sporenpiepers iſt das Steppengebiet Wittel- und Oſtaſiens, einjchließ- 
lich Nordchinas. Von hier aus wandert der Vogel allwinterlich nach Süden. Große Mengen 
aber ziehen auch weſtlich bis zum Atlantiſchen Ozean hin, und ſolche ſind es auch, die im 
Norden Deutſchlands geſehen werden. Gätkes ſorgfältige Beaufſichtigung der kleinen Inſel 
Helgoland hat uns belehrt, daß die Reiſen dieſes Piepers viel regelmäßiger geſchehen, als 
bisher angenommen wurde. 5 

Die Lerchen zeigen, wie ſchon erwähnt, in Bau und Färbung und ſelbſt in manchen 
Gewohnheiten ſo viel Ahnlichkeit mit den Piepern, daß es gewiß berechtigt iſt, beide für 
ziemlich nahe verwandt zu halten. Um ſo auffallender iſt es, daß in einem wichtigen Punkte 
ein tiefgreifender Gegenſatz zwiſchen ihnen beſteht, ein Gegenſatz, der die Lerchen nicht nur 
von den Stelzen, ſondern ebenſo auch von allen übrigen Familien der Echten Singvögel 
ſcheidet. Während nämlich bei jenen der Lauf an ſeiner Hinterſeite von zwei Längsſchienen 
bekleidet iſt, die hinten in einer ſcharfen Kante zuſammenſtoßen, trägt der Lauf der Lerchen 
hinten, wie vorn, eine Reihe vierſeitiger Schilde, die miteinander alternieren und den Lauf 
in runder Biegung umgreifen. Im übrigen ſind die Lerchen kräftig gebaute Sperlings— 
vögel mit großem Kopfe, kurzem und dünnem oder längerem und gebogenem Schnabel, 
ziemlich niedrigen Füßen und mittellangen Zehen, deren hinterſte meiſt einen langen, oft 
ſpornartigen Nagel trägt, langen, breiten Flügeln, mittellangem oder kurzem Schwanze und 
erdfarbenem Gefieder, das nach dem Geſchlechte wenig, nach dem Alter öfters ſehr verſchieden 
iſt. Es wird nur einmal im Jahre gemauſert. 

Die Lerchen, von denen Sharpe in 26 Gattungen 230 Arten und Unterarten aufführt, 
gehören mit wenig Ausnahmen Europa, Afrika und Aſien an. In Auſtralien lebt nur eine 
einzige Art, in Nordamerika, außer der dort eingeführten Feldlerche, nur die mit ihrem Ver— 
breitungsgebiete den Pol umgreifende Alpenlerche in vielen Unterarten. 

Freie Gegenden, das bebaute Feld ebenſowohl wie das Unland, die Wüſte wie die 
Steppe, ſeltener der Wald, ſind ihre Wohnſitze. In den aſiatiſchen Steppen ſind es die Ler— 
chen, die der oft einförmigen Gegend Sang und Klang verleihen. Ein Paar der einen Art 
wohnt dicht neben dem der anderen, und gemeinſchaftlicher Geſang füllt im Frühling zu jeder 
Tageszeit das Ohr des Reiſenden. Eine von ihnen ſieht man ſtets am Himmel ſchweben, ſei 
es auch nur, daß der vorüberfahrende Wagen oder der vorbeieilende Reiter ſie aufſcheuchte 
und zu kurzem Sangesfluge veranlaßte. Alle im Norden wohnenden Lerchen find Zug- oder 
wenigſtens Wandervögel, die im Süden lebenden Stand- oder Strichvögel. 
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Unter allen Singvögeln ſind fie die beſten Läufer. Ihr Flug iſt wechſelreich. Wenn fie 
Eile haben, fliegen ſie in großen Bogenlinien raſch dahin; beim Singen dagegen erheben 
ſie ſich, auch hierin den Piepern ähnlich, flatternd gerade in die Höhe oder drehen ſich in 
engen Schraubenlinien zum Himmel empor, ſenken ſich von dort erſt langſam ſchwebend her— 
nieder und ſtürzen zuletzt plötzlich mit vollſtändig angezogenen Flügeln wie ein lebloſer 
Gegenſtand zum Boden herab. Die Lerchen ſind faſt immer in Bewegung, in gewiſſem Sinne 
raſtlos. Mit anderen ihrer Art leben ſie, ſolange die Liebe nicht ins Spiel kommt, höchſt fried— 
fertig, während der Paarungszeit aber, wenigſtens die Männchen, in fortwährendem Streite. 
Stärkere Tiere meiden ſie ſorgſam, den Menſchen meiſt nur dann nicht, wenn ſie ſich durch 
längere Schonung von ſeiner Ungefährlichkeit vollſtändig überzeugt haben. Die meiſten von 
ihnen ſind gute, einige ganz ausgezeichnete Sänger. Alle Arten ſollen die Gabe beſitzen, 
fremde Geſänge nachzuahmen: in der Steppe ſingen ſämtliche dort wohnenden Lerchen im 
weſentlichen dieſelben Lieder, denn jede lernt und empfängt von der anderen. 

Die Nahrung beſteht aus Inſekten und Pflanzenſtoffen. Während des Sommers nähren 
ſie ſich hauptſächlich von Inſekten und Spinnen; im Herbſt und Winter freſſen ſie Getreide— 
körner und Pflanzenſämereien, im Frühling Inſekten und junge Pflanzenſtoffe, namentlich 
die Schößlinge des Getreides. Sie verſchlucken die Körner unenthülſt und verſchlingen des— 
halb ſtets Sand und kleine Kieſel mit, welche die Zerkleinerung der Nahrung befördern. Zum 
Trinken dient ihnen der Tau auf den Blättern; ſie können das Waſſer aber auf lange Zeit 
vollſtändig entbehren, baden ſich auch nicht darin, ſondern nehmen Staubbäder. 

Das Neſt iſt liederlich, aber ſtets aus Halmen und Grasblättern erbaut, die mit der 
Bodendecke gleich gefärbt ſind. Das dadurch trefflich verborgene Neſt ſteht in einer von den 
Lerchen ſelbſt ausgeſcharrten Vertiefung des Bodens: das Gelege enthält 4—6, bei der zweiten 
Brut 3— 5 gefleckte Eier. Allerlei Raubtiere, Säugetiere, Vögel und Kriechtiere, nicht minder 
auch die Menſchen, treten den Lerchen feindlich gegenüber; dieſe vermehren ſich aber ſo ſtark, 
daß alle ihren Beſtand treffenden Verluſte ſich ausgleichen, ſie nehmen ſogar mit der geſtei— 
gerten Bodenwirtſchaft ſtetig zu. 

Ein herrlicher und deshalb hochgeſchätzter Sänger Südeuropas, die Kalanderlerche, 
Melanocorypha calandra L., bildet mit fünf weiteren Arten die Gattung Melanocorypha 
Boie, deren Gebiet von den Mittelmeerländern bis Zentralaſien und Indien reicht. Bei allen 
iſt der Schnabel hoch und ſtark, finkenähnlich, auf dem Firſt der ganzen Länge nach gebogen. 
Der Flügel iſt lang und ſpitz, der kurze oder mittellange Schwanz nicht oder kaum aus— 
geſchnitten, der Fuß ſtark, die Hinterzehe mit langem, geradem, ſpornartigem Nagel bewehrt. 
Der Leibesbau iſt kräftig und gedrungen. Die Länge der Kalanderlerche beträgt bis 21 em. 
Die Färbung der Oberſeite iſt Braun, das auf Flügel und Schwanz in Braunſchwarz über— 
geht; die Federn aller oberen Teile tragen aber hellere Säume; Zügel und undeutlicher 
Augenſtreifen, Kehlgegend und Bruſt ſind zart roſtgelblich, letztere mit feinen dunklen Schaft— 
ſtrichen geziert, die übrigen Unterteile weiß, ſeitlich dunkel iſabellfarbig, zwei große, zuweilen 
faſt ſich berührende Flecke an den Halsſeiten ſchwarz. 

Südeuropa, Vorderaſien und Nordweſtafrika find die Heimat der Kalanderlerche. Als 

Irrgaſt iſt ſie bei Frankfurt a. M., in Schleſien und auf Helgoland beobachtet worden. Sie 

bewohnt am liebſten dürre, nicht bewäſſerte Ebenen oder ausgedehnte Viehweiden, in Aſien 

die Steppe, in Nordafrika auch Gerſten- und Haferfelder. 

In ihrem Betragen iſt die Kalanderlerche unſerer Feldlerche ſehr ähnlich, unterſcheidet 

ſich aber von dieſer und allen anderen mir bekannten Lerchen durch ihren aufrechten Gang 

und die zwar etwas langſamen, aber ungemein kräftigen Bewegungen ihrer ſehr breiten 

Flügel. Ebenſo charakteriſiert ſie ihr herrlicher Geſang. Wer ſie zum erſten Wale ſingen 

hört, bleibt überraſcht ſtehen, um ihr ſodann mit Entzücken zu lauſchen. Ihr Lied zeichnet 

ſich vor allen mir bekannten Lerchengeſängen durch einen wunderbaren Reichtum und ebenſo 

große Fülle und Kraft aus. In der Steppe vereinigt, verſchmilzt, vertönt ſie die Geſänge 

aller dort lebenden Lerchenarten in dem ihrigen und gibt ſie veredelt wieder. Nicht alle ver— 

wenden ihre unerſchöpflichen Stimmittel in einer unſerem Ohre wohltuenden Weiſe; einzelne 

aber ſind geradezu unvergleichliche Meiſter in ihrer Kunſt, die man im Freien gehört haben 

muß, um fie gebührend zu würdigen. Die Kalanderlerche ſingt vom Morgen bis an den 

Abend. „Eine vor dem Fenſter hängende Lerche dieſert Art“, jagt Cetti, „ijt hinreichend, die 
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ganze Gegend zu erheitern. Sie iſt die Freude und der Stolz des Handwerkers, das Ent— 
zücken der Vorübergehenden.“ Alle Beobachter ſtimmen in dieſem Lobe überein, und die 
franzöſiſchen Bewohner Nordafrikas ſagen, laut König, von einem jungen Wädchen ſprich— 
wörtlich: „es ſingt wie eine Kalanderlerche“. 

Die aſiatiſchen Steppen bewohnt die Mohrenlerche oder Tatarenlerche, Melano— 

corypha yeltoniensis Forst., die ſich ſelten auch in unſer Vaterland verflogen hat. Beim 
Männchen iſt das Herbſtkleid tiefſchwarz, die Federn der Oberteile und Bruſtſeiten ſind fahl— 
weißlich geſäumt. Dieſe Säume reiben ſich bis zum Frühjahr hin ab, und der Vogel erſcheint 
dann faſt rein ſchwarz. Das Weibchen iſt oberſeits blaßbräunlich, unterſeits fahlweiß und 
faſt am ganzen Körper durch dunkle Schaſtſtriche gezeichnet. Die Länge beträgt 20 em. 

Alle Salzſteppen von der Wolga bis Mittelaſien beherbergen dieſe Lerche in Menge 
jahraus jahrein. Während unſerer Reiſe durch die Steppen Südſibiriens und Turkeſtans 
ſind auch wir ihr oft begegnet. Sie bewohnt nicht etwa ausſchließlich ſchwarzerdigen Boden, 
wie man vorausſetzen möchte, nimmt vielmehr auf ſehr verſchiedenartigem Gelände ihren 
Aufenthalt. Nach meinem Dafürhalten darf man ſie als eine der anmutigſten, wenn nicht 
als die reizendſte Erſcheinung der Steppe anſehen. Obgleich ſie am meiſten, auch im Geſang, 
der Kalanderlerche ähnelt, unterſcheidet ſie ſich doch ſtets durch ganz abſonderliches, nur ihr 
eigentümliches Flattern beim Niedergehen aus der Höhe. Nachdem ſie nämlich die Höhe ge— 
wonnen hat, ſenkt ſie beide Flügel ſchief nach unten, gleitet einige Sekunden lang ohne Flügel— 
ſchlag, hebt ſich dann wiederum und erhält ſich durch einzelne in längeren Zeiträumen ſich 
folgende Flügelſchläge auf ein und derſelben Stelle, wobei ſie einer großen Fledermaus tat— 
ſächlich ähnelt. Beim Niederlaſſen endlich gewinnt ſie nicht ſenkrecht, gleich einem fallenden 
Steine, ſondern im flachen Winkel den Boden. Während der Brutzeit nährt ſich die Mohren— 
lerche hauptſächlich von allerlei Kerbtieren; ſpäter dienen ihr und ihren Jungen die Samen 
der Salzpflanzen faſt zur alleinigen Nahrung. 

Die Kurzzehenlerche, Iſabell-Lerche, Stummellerche oder Kalandrelle, Ca— 
landrella brachydactyla Lezsl., iſt gleich ihrer in etwa 15 Arten über Südeuropa, Südaſien 
und das öſtlich-ſüdliche Steppengebiet Afrikas verbreiteten Gattung (Calandrella Kaup) be- 
ſonders gekennzeichnet durch einen kurzen, faſt kegelförmigen Schnabel und kurzzehige Füße, 
deren Hinterzehe einen kurzen, wenig gekrümmten Nagel trägt. Sie iſt oben fahl lehmbräun— 
lich, durch dunkle Schaftflecke gezeichnet, ſeitlich iſabellfarben, dunkel geſtrichelt und unten 
weiß; die Halsſeiten zeigen einen dunklen Fleck. Die Länge beträgt 13,5 em. 

Alle Ebenen Südeuropas, Wittel- und Südaſien ſowie Nordafrika beherbergen die 
Stummellerche in großer Anzahl. Vereinzelt iſt ſie höher im Norden Europas, z. B. bei 
Metz, auf Helgoland, in England und Irland, gefunden worden. Sie bevorzugt die ödeſten 
Gegenden, ohne jedoch Felder zu meiden. Jene wüſtenartigen Strecken des Südens und die 
aſiatiſchen Steppen ſind ihre wahre Heimat. Ihr Gefieder gleicht dort dem Boden ſo täuſchend, 
daß ſie des verdeckenden Getreides nicht bedarf. Sie vermag auf geringe Entfernung dem 
Auge vollſtändig zu entſchwinden, indem ſie ſich einfach niederduckt. Im Fluge beſchreibt ſie 
unregelmäßige Bogen, beim Emporſteigen „klettert“ ſie, um einen von Lenau von der Feld— 
lerche gebrauchten Ausdruck anzuwenden, in ſchiefer Linie empor, beim Herabkommen läßt 
ſie ſich einfach zur Erde fallen. Sie ſingt im Fliegen, oft aber auch im Sitzen. 

Das wohlverborgen auf dem Boden ſtehende Neſt iſt kunſtlos; die 4— 5 Eier ſind 
auf licht gelblichem oder grauem Grunde mit ſchwach rötlichbraunen Wolken, ſeltener mit 
deutlichen Flecken gezeichnet. — Anfang September ſcharen ſich die Kalandrellen zu Flügen 
zuſammen, die bald förmliche Heeresmaſſen werden und nun nach Süden wandern. Sie 
erſcheinen in den waldigen Steppen des inneren Afrikas in ganz ungeheueren Scharen, die 
auf halbe Stunden hin im buchſtäblichen Sinne des Wortes den Boden bedecken oder beim 
Auffliegen Wolken bilden. Ganz fo iſt es in Indien. In manchen Gegenden, z. B. bei Kal— 
kutta, werden ſie in großer Menge erbeutet und als Leckerbiſſen verſpeiſt. 

Die ſiebzehn Arten und Unterarten umfaſſende, durch ganz Nordafrika bis nach 
Indien verbreitete Gattung der Sandlerchen (Ammomanes Cab.) kennzeichnet ſich durch 
mittelgroßen, aber ſtarken Schnabel, kurzzehige Füße, lange, ſpitzige und breite Flügel, 
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verhältnismäßig großen, in der Witte mehr oder minder ausgerandeten Schwanz und 
ungemein weiches, meiſt ungeflecktes Gefieder. 

Die Wüſtenlerche, Ammomanes deserti Leht., iſt oberſeits gräulich-zimtbräunlich, 
auf dem Bürzel roſtrötlich, auf Schwingen und Schwanz olivenbraun, unterſeits iſabell— 
weißlich, an den Seiten zart iſabellrötlich, auf dem Kropfe undeutlich dunkel längsgeſtrichelt. 
Die Länge beträgt 16 em. 

Ich habe die Wüſtenlerche während meines Aufenthaltes in Afrika überall in Agypten 
und Nubien in der Wüſte angetroffen. Sie meidet das bebaute Land und findet ſich erſt da, 
wo der dürre Sand den Boden bedeckt: im Sande verſchwindet ſie dem Auge ihrer Feinde, 
im Sande findet ſie ihre Nahrung; der Wüſte gehört ſie vollſtändig und ausſchließlich an. 
Ihren Ruf vernimmt man ſchon in 
Oberägypten, ſobald man den Fuß 
über den letzten Damm ſetzt, der die 
fruchtbaren Fluten vor dem Sande 
ſchützt; ſie iſt es, der man zwiſchen den 
großartigen Wahrzeichen vergangener 
Zeiten des Pharaonenlandes begegnet; 
ſie iſt es auch, die im Zelte des braunen 
Nomaden faſt als Hausvogel auftritt. 
Sie iſt ein liebenswürdiges, aber ſtilles, 
ernſtes Tierchen. Der Lauf iſt äußerjt 
raſch, der Flug behende und gewandt, 
obwohl etwas flatternd. Der gewöhn— 
liche Lockruf hat etwas ſo Schwer— 
mütiges, daß man über dieſem Ein— 
druck faſt den ihm eigenen Wohllaut 
vergißt. Die Wüſtenlerche tritt, wo ſie 
vorkommt, häufig auf, lebt gewöhnlich 
paarweiſe, mit anderen ihrer Art fried— 
lich zuſammen, ſeltener zu Flügen ge— 
ſchart. Einige hundert Geviertmeter 
Sandfläche, ein paar Steine darauf 
und ein wenig dürftiges Niedgras zwi— 
ſchen ihnen genügen ihr, und vergeblich 
fragt man ſich, wie ſolcher dem menſch— 
lichen Auge vollkommen tot erſcheinen— 
der Wohnſitz dem Vogel Heimat ſein, 
wie er ihn ernähren könne. Und doch 
muß dies der Fall ſein, denn jedes a , 
Paar hängt treu an dem erwählten Haubenlerche, Galerida eristata L. 1½ natürlicher Größe. 
Gebiet. Wenn man dieſes mehrere 
Tage nacheinander beſucht, wird man dieſelbe Lerche faſt immer an derſelben Stelle, ja auf 
demſelben Steine finden. 

Die Wüſtenlerche ſcheut den Menſchen nicht. Mit innigem Vergnügen bin ich ganz nahe 
an ſie herangegangen, und mit wahrem Entzücken habe ich geſehen, wie ſie vertrauensvoll 
in das Zelt eines Wanderhirten kam, der an einem Brunnen der Bajudaſteppe zeitweilig 
ſich aufhielt. Dem Araber fällt es nicht ein, dem traulichen Vogel feindſelig entgegenzutreten, 
und auch der Europäer gewinnt ihn bald ſo lieb, daß er ſich ſcheut, ihn zu erlegen. 

Die Haubenlerche, Galerida eristata L., vertritt die Gattung Galerida Dove, deren 
Merkmale in dem gedrungenen Bau des Leibes, den mittelhohen Füßen mit ziemlich langen, 
faſt geraden Sporen an der Hinterzehe, den großen breiten und ſtumpfen Flügeln, dem ſehr 
lockeren Gefieder und der ſpitzen, in der Kopfmitte entſpringenden Holle oder Haube beſtehen. 

Die Haubenlerche neigt, wie auch die übrigen Arten der Gattung, in außergewöhnlichem 

Grade zur Bildung lokaler Formen, deren Anterſcheidung zu den ſchwierigſten Aufgaben der 
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Vogelkunde gehört. Hartert kennt (1910) allein von der Haubenlerche bereits 27 Unterarten. 
Neben ihm und Chr. L. Brehm hat ſich beſonders der zu früh für die Wiſſenſchaft verſtorbene 
Carlo v. Erlanger um die Erforſchung dieſes Formenkreiſes verdient gemacht. 

Die auch in Deutſchland brütende typiſche Form der Haubenlerche iſt oberſeits auf röt— 
lich lehmbraunem Grunde dunkelbraun gefleckt, die Schopffedern ſind ſchwarz geſchaftet, 
Zügel und ein undeutlicher Augenſtreifen hell iſabell, die Kopfſeiten lehmbräunlich, die Unter— 
teile iſabellweißlich, auf Bruſt und Seiten ins Nötliche ziehend, auf Kropf und Bruſt mit 
breiten, verwaſchenen, dunklen Schaftflecken geziert. Die Länge beträgt 18 em. Das Weib— 
chen iſt etwas kleiner als das Männchen und hat eine niedrigere Haube. 

Unſere Haubenlerche bewohnt Europa vom ſüdlichen Schweden an, fehlt aber in Groß— 
britannien und Irland, auf Sardinien und Korſika. In Mitteleuropa hat fie ſich in den 
letzten hundert Jahren von Jahr zu Jahr weiter weſtwärts verbreitet und bürgert ſich all— 
mählich da ein, wo ſie früher fehlte. Wahrſcheinlich gehört ſie überhaupt zu den Vögeln, die, 
von Oſten nach Weſten vordringend, Europa von Aſien aus beſiedelt haben. Im Süden 
Europas findet man die Haubenlerche in und bei den Dörfern ebenſowohl wie auch auf der 
einſamen, menſchenleeren Ebene oder im Gebirge; in Deutſchland bevorzugt ſie die Nähe 
des Menſchen, kommt im Winter in das Innere der Dörfer und Städte und wird zur Bett— 
lerin vor Scheuertor und Haustür. Ihre Vorliebe für den Aufenthalt auf und an Heerſtraßen 
und Wegen wurde ſchon von unſeren Vorfahren beobachtet, und der Vogel hieß ſchon zu 
Gesners Zeit „Weglerche“ — „darumb, daß ſie offt an den Fußwegen geſehen wird“. Sie 
iſt überhaupt ein auffallender Vogel, und ſchon die alten Römer nahmen mehr Notiz von ihr 
als von anderen gleichgroßen Formen. So erzählt uns Plinius, ſie habe früher galerita (die 
eine Haube oder Perücke Tragende) geheißen, ſpäter aber alauda, und Julius Cäſar habe 
eine neue Legion, die er in Gallien errichtete (die fünfte), nach ihr benannt. 

Von der Feldlerche unterſcheidet ſich die Haubenlerche leicht durch ihre gedrungene Ge— 
ſtalt und die ſpitzige Haube, die ſie faſt immer aufgerichtet trägt. Im Sitzen und Laufen, 
auch im Fluge ähnelt ſie den übrigen Verwandten ſehr. Ihre Stimme iſt ein leiſes „Hoid 
hoid“, dem ein helles, angenehmes „Qui qui“ zu folgen pflegt. Der Geſang zeichnet ſich 
durch Abwechſelung aus und hat ſeine Vorzüge, obwohl er weder mit dem der Feldlerche 
noch vollends mit dem Liede der Heidelerche verglichen werden kann. Unſere Haubenlerche 
ſingt an heiteren Tagen auch im Winter. Ihre Nahrung iſt gemiſchter Art. Im Sommer 
frißt ſie hauptſächlich Inſekten. Im Herbſt, im Winter und im Frühling begnügt ſie ſich 
mit Geſäme aller Art; im Frühjahr pflückt ſie zarte Grasſpitzen und andere grüne Kräuter ab. 

Das Neſt wird auf Feldern, trockenen Wieſen, in Weinbergen, Gärten und an ähnlichen 
Orten, oft ſehr nahe bei bewohnten Gebäuden, in vielbeſuchten öffentlichen Gärten, ſelbſt auf 
Bahnhöfen, angelegt, ſteht aber immer verborgen und iſt ſchwer zu entdecken. Man findet 
darin von Ende April an 4—5 glänzende Eier, die auf gelbem oder rötlichweißem Grunde mit 
ſehr vielen aſchgrauen und gelbbraunen kleinen Punkten und Flecken über und über beſtreut 
jind. Liebe hat an einem von ihm gepflegten Haubenlerchenpaar Beobachtungen geſammelt, 
die die Fortpflanzungsgeſchichte dieſer und vielleicht aller Lerchen in unerwarteter Weiſe 
aufklären. Das Weibchen brütet allein, ſitzt aber, wenn die Witterung nicht zu kalt iſt, während 
des Tages wenig auf den Eiern, ſondern verläßt ſie etwa alle halbe Stunden, um ſich zu 
putzen und um Nahrung zu ſuchen, da es vom Männchen nicht gefüttert wird. Nach 13 Tagen 
ſchlüpfen die Jungen aus und werden, obgleich ſie nur ſpärlich mit Flaum bedeckt ſind und 
die violettſchwärzliche Haut allenthalben durchſchimmert, doch wenig gehudert. Nur des 
Nachts oder bei rauhem Wetter ſitzt die Alte feſt auf dem Neſte. Erſt vom dritten Tage an 
trägt ſie die Loſung der Jungen fort, bis dahin verſchlingt ſie ſie an Ort und Stelle. Das 
Männchen beteiligt ſich bloß mittelbar bei der Fütterung, indem es Inſekten zuſammenſucht, 
mit dem Schnabel zubereitet und ſodann dem Weibchen vorlegt, damit dieſes ſie verfüttere. 
Am 9. Tage laufen die Jungen aus dem Neſte und kehren nicht wieder dahin zurück. Ihr 
Gang iſt zuerſt ein unbeholfenes Hüpfen, und erſt vom 12. Tage ab lernen ſie nach Art 
ihrer Eltern laufen. Ihr Federkleid wächſt außerordentlich raſch, und das iſt für fie not- 
wendig, weil ſie jo oft und jo lange ohne Schutz ſind. Des Nachts verſtecken fie ſich in einer 
Bodenvertiefung, werden hier aber von der Alten nicht gehudert, ſondern vom Männchen 
mit einigen Halmen und dürren Blättern zugedeckt. Auch jetzt füttert der Vater nur ſelten 
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ſelbſt und begnügt ſich damit, der Mutter die für die Jungen beſtimmte Atzung vorzulegen. 
Er beteiligt ſich aber anderweitig bei der Fütterung. Wenn nämlich die Mutter mit vollem 
Schnabel ankommt und vergeblich nach den Jungen ſucht, ruft er ſie mit lauter Stimme, 
worauf jene leiſe, aber deutlich genug, um von der Mutter gehört zu werden, antworten. 
Am 14. Tage nach dem Ausſchlüpfen verſuchen die Jungen ihre Schwingen, und am 16. 
Tage können ſie ſchon über ziemlich weite Strecken hinwegfliegen. Sobald ſie ſelbſtändig 
geworden ſind, ſchreiten die Eltern zur zweiten, ſpäter wohl gar zu einer dritten Brut. 

Anſere liebliche Heidelerche, Baum: oder Lullerche, Wald- oder Heidenachtigall, 
Lullula arborea I. (Abb. S. 632), iſt die einzige, jedoch in mehrere Formen zerfallende Art der 
Gattung Lullula Kaup, die den Haubenlerchen naheſteht. Wie dort iſt der Schwanz kurz und 
das Gefieder des Oberkopfes haubenartig verlängert, wenn auch längſt nicht ſo ſtark wie bei den 
Haubenlerchen. Der kurze Schnabel iſt fein und dünn, die Geſchlechter ſind gleich. Die Heide— 
lerche iſt die kleinſte in Deutſchland brütende Art ihrer Familie. Ihre Länge beträgt 15,3 bis 
15,8 em. Oberteile und Flügel ſind fahl roſtbraun, die Bürzelfedern mehr graubraun, Ober— 
kopf, Mantel und Schultern mit breiten ſchwarzbraunen Schaftflecken, die roſtweißlichen, an 
den Seiten bräunlichen Unterteile auf Kropf und Bruſt mit ſchmalen, ſcharfen, auf den Leibes— 
ſeiten mit undeutlichen Schaftſtrichen, die Kehlfedern mit dunklen Punktflecken geziert, Zügel 
und Schläfenſtrich roſtweißlich, die Schwingen braunſchwarz, heller roſtfarben geſäumt, die 
mittleren beiden Schwanzfedern ebenſo gefärbt, die übrigen ſchwarz mit weißer Spitze. 

Ganz Europa vom mittleren Schweden an, Weſtaſien und Nordafrika beherbergen dieſen 
liebenswürdigen Vogel. Die Heidelerche beſchränkt ihren Aufenthalt mehr als andere Lerchen, 
denn ſie gehört den ödeſten Heide- und Waldgegenden an. Ihre Wohnplätze find lichte Wälder, 
mit Heidekraut und Farnen beſtandene Blößen im Nadelholz, grasarme Schläge und Berg— 
ebenen bis hoch hinauf, wo wenig andere Vögel hauſen. Nach der Brutzeit kommt ſie mit ihren 
Jungen auf die gemähten Wieſen, und auf dem Zuge beſucht ſie die Brach- und Stoppelfelder 
der ebenen Gegenden. Übrigens find nur die nördlicher wohnenden Heidelerchen Zugvögel: 
ſchon in Südengland und in milderen Gegenden Deutſchlands pflegen fie zu überwintern. 

Die Heidelerche iſt raſch und gewandt in ihren Bewegungen, da, wo ſie geſchont wird, 
zahm und zutraulich, wo ſie Verfolgung erfährt, vorſichtig und ſcheu. Sie läuft hurtig mit 
kleinen Schritten und etwas emporgerichtetem Scheitelgefieder. Kommt ein Sperber oder 
Baumfalk in ihre Nähe, ſo legt ſie ſich platt auf den Boden und meiſt ſo geſchickt in eine 
kleine Vertiefung, daß ſie äußerſt ſchwer zu ſehen iſt und gewöhnlich der ihr drohenden Ge— 
fahr entgeht. Sie ſetzt ſich aber nicht nur, wie ihre Verwandten, faſt immer auf den Boden, 
ſondern auch auf die Wipfel und freiſtehenden Aſte der Bäume: daher ihr Name Baum— 
lerche. Im Frühjahr lebt ſie paarweiſe; weil es aber mehr Männchen als Weibchen gibt, 
ſo fehlt es nicht an heftigen Kämpfen. Bei der Werbung zeigt das Männchen ſeine ganze 
Liebenswürdigkeit. Es läuft nahe um ſein Weibchen herum, hebt den ausgebreiteten Schwanz 
etwas in die Höhe, richtet die Holle hoch empor und macht allerliebſte Verbeugungen, wie 
um ſeiner Ergebung und Zärtlichkeit Ausdruck zu verleihen. 

Das Herrlichſte an der Heidelerche, der „Königin der Bergwaldſänger“, wie Liebe ſie 
nennt, iſt ihr vortrefflicher Geſang. In öden Gegenden, wo alles Tier- und Pflanzenleben 
gänzlich erſtorben ſcheint, erhebt ſich die liebliche Heidelerche, läßt zuerſt ihren ſanften Lockton 
„lullu“ hören, ſteigt in die Höhe und ſchwebt laut flötend und trillernd halbe Stunden lang 
unter den Wolken umher oder ſetzt ſich auf einen Baum, um dort ihr angenehmes Lied zu 
Ende zu führen. Noch lieblicher aber klingt dieſer Geſang des Nachts. Die Heidelerche ſingt 
vom März bis zum Auguſt und nach der Mauſer noch in der letzten Hälfte des September 
und in der erſten des Oktober. Sie iſt der Liebling aller Gebirgsbewohner, der Stolz der 
Stubenvogelliebhaber, die Freude des während der ganzen Woche an die Stube gefeſſelten 
Handwerkers; ſie verdient reichlich alle Liebe, die ihr wird, allen Ruhm, der ſie umſtrahlt. 
Leider nimmt ſie nicht an Zahl zu wie Feld- und Haubenlerche, vielmehr in beklagenswerter 
Weiſe ab, ohne daß man dafür einen ſtichhaltigen Grund anzugeben wüßte. 

Die Hauptgattung der Familie, Alauda L., kennzeichnet ſich durch verhältnismäßig 
ſchlanken Leibesbau, ziemlich kurzen, ſchwach kegelförmigen Schnabel, mittellange, ſpitze Flügel 
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und ziemlich kurzzehige Füße, deren Hinterzehe eine lange, gerade oder ſchwach gebogene 
Kralle trägt. Die Gattung enthält zwei Arten mit zahlreichen Nebenarten, die ſich über den 

größten Teil Europas und Aſiens verbreiten. Die Feldlerche oder Himmelslerche, Alauda 

arvensis I., iſt auf der Oberſeite erdbraun, jede Feder ſeitlich fahlbraun geſäumt und dunkler 
ſchwarzbraun geſchaftet, Zügel, Augenſtreifen und Kinn find fahlweiß, Backen und Obhr- 
gegend roſtbräunlich, dunkel geſtrichelt, Kehle, Kropf, Oberbruſt und Seiten ebenſo, die Schaft— 
ſtriche jedoch breiter, die übrigen Unterteile fahlweiß; über die Flügel verlaufen zwei helle 
roſtfarbene Querbinden, die Schwanzſeiten ſind weiß geſäumt. Die Länge beträgt 18 em. 
Die Feldlerche bewohnt einſchließlich ihrer Unterarten ganz Europa, Nordafrika und einen 

großen Teil des gemäßigten und nördlichen Aſiens bis zum äußerſten Oſten hin. 

Uns gilt die Feldlerche als ein Frühlingsbote, denn ſie erſcheint zur Zeit der Schnee— 

ſchmelze, bisweilen ſchon Anfang Februar, hat zu Ende dieſes Monats meiſt bereits ihre 

Wohnplätze eingenommen, verweilt hier während des ganzen Sommers und tritt erſt im 
Spätherbſt ihre Winterreiſe an, die ſie bis 
Südeuropa, höchſtens bis nach Nordafrika 
führt. In den mildeſten Teilen Deutſch— 
lands überwintert ſie auch zuweilen. Sie 
iſt ein unſteter Vogel, der ſelten lange an 
ein und demſelben Orte verweilt, vielmehr 
beſtändig hin und her läuft, hin und wieder 
fliegt, ſich mit anderen ſeiner Art ſtreitet 
und zankt und dazwiſchen lockt und ſingt. 
In der Erregung ſträubt auch ſie das 
Scheitelgefieder. Sie geht gut, bei lang— 
ſamem Gange nickend, bei raſchem Laufe 
faſt wie ein Strandläufer, fliegt aus— 
gezeichnet, je nach dem Zweck ſehr ver— 
ſchiedenartig, bei eiligem Fluge mit bald 
angezogenen, bald wieder ſchwirrend be— 
wegten Schwingen in weiten Bogenlinien 
dahin, im Singen endlich in der allbekann— 
ten langſamen, oft ſchwebenden Weiſe mit 
gleichmäßigen Flügelſchlägen, die ſie höher 
und höher heben. Auf dem Boden zeigt 
ſie ſich gern frei, ſtellt ſich deshalb auf 
Erdſchollen, kleine Hügelchen oder Steine, 

ſelten auf die Spitzen eines Strauches, Baumes oder Pfahles, und behauptet ſolche Lieblings- 
plätze mit zäher Beharrlichkeit. Der Lockton iſt ein angenehmes „Gerr“ oder „Gerrel“, dem 
ein hellpfeifendes „Trit“ oder „Tie“ zugefügt wird. Bei dem Neſte vernimmt man ein helles 
„Titri“, im Arger ein ſchnarrendes „Scherrerererr“. Ihren allbekannten Geſang, der Feld 
und Wieſe der Ebene und des Hügellandes, ſelbſt nicht allzu naſſe Sümpfe in herzerhebender 
Weiſe belebt, beginnt die Lerche unmittelbar nach ihrer Ankunft und ſetzt ihn durch die ganze 
Brütezeit hindurch fort. Vom früheſten Morgengrauen an bis zur Abenddämmerung ſingt 
ſie, ein um das andere Mal vom Boden ſich erhebend, mit faſt zitterndem Flattern allmählich 
höher und höher aufſteigend, dem Auge zuweilen beinahe verſchwindend, ohne Unterbrechung, 

ausdauernder als jeder andere Vogel, beſchreibt dabei Schraubenlinien, kehrt allmählich zu 
der Stelle, wo ſie aufſtieg, zurück, ſenkt ſich mehr und mehr, ſtürzt mit angezogenen Flügeln 
wie ein fallender Stein in die Tiefe, breitet hart vor dem Boden die Schwingen und läßt ſich 
wieder in der Nähe ihres Neſtes nieder. Der Geſang beſteht zwar nur aus wenigen hellen, 
reinen, ſtarken Tönen, aber unendlich vielen Strophen, die bald trillernd und wirbelnd, bald 
hell pfeifend erklingen, von den verſchiedenen Individuen aber in mannigfach abändernder 

Weiſe vorgetragen, von einzelnen Meijtern auch durch nachgeahmte Teile aus anderen Vogel— 
liedern weſentlich bereichert werden. Selbſt die Weibchen zwitſchern, und ſchon die jungen, erſt 
vor wenigen Wochen dem Neſt entflogenen Männchen erproben ihre Kehle. Jung aus dem 
Neſt genommene Lerchen lernen oft den Geſang anderer Vögel vollkommen wiedergeben. 
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Wit anderen ihrer Art lebt die Feldlerche nur während der Zugzeit und in der Winter— 
herberge im Frieden. Solange die Liebe in ihnen mächtig iſt, ſtreiten die Männchen der 
verſchiedenen Paare miteinander, wenn ſie ſich nur gegenſeitig zu Geſicht bekommen, und 
zwar oft ſehr hartnäckig. Beide Streiter packen und zauſen ſich; gar nicht ſelten aber miſcht 
ſich noch ein drittes Männchen ins Spiel, und dann wirbeln alle drei vereint aus der Höhe 
zum Boden hernieder. Der Streit erreicht hier zunächſt ſein Ende, beginnt aber in der näch— 
ſten Minute von neuem wieder. Zuweilen gehen zwei Gegner auch zu Fuß aufeinander los 
und nehmen dabei ähnliche Stellungen an wie kämpfende Haushähne; dabei wird wacker 
gefochten, freilich ohne weſentlichen Schaden für irgendeinen der Streiter. Der Beſiegte muß 
fliehen, der Sieger kehrt frohlockend zu ſeinem Weibchen zurück, das, wie Naumann ſagt, gar 
nicht ſelten „an den Prügeleien des Männchens“ teilnimmt. 

Das Neſt findet man oft ſchon im März, gewöhnlich auf Getreidefeldern und Wieſen, 
jedoch auch in Brüchen auf erhöhten Inſelchen, die mit Gras oder Seggen bewachſen, ſonſt 
aber ganz eng von Waſſer umſchloſſen find. Die kleine Vertiefung, in der das Neſt ſteht, 
wird im Notfalle von beiden Lerchen ſelbſt ausgeſcharrt oder wenigſtens vergrößert und ge— 
rundet; dann baut ſie das Weibchen unter Mithilfe des Männchens dürftig mit alten Stop— 
peln, Grasbüſcheln, zarten Wurzeln und Hälmchen aus und bekleidet die Neſtmulde vielleicht 
noch mit einigen Pferdehaaren. Das Gelege beſteht aus 3 —6 Eiern, die auf weißlichem, 
rahmfarbenem, grauem oder rötlichweißem Grunde mit vielen Punkten und Flecken von 
gräulichbrauner oder grauer Farbe ſehr ungleichartig gezeichnet find. Das Weibchen ſoll 
allein brüten und die Eier binnen 14 Tagen zeitigen. Die Jungen entſchlüpfen, wenn ſie 
laufen können, dem Neſte. Sobald ſie ſelbſtändig geworden ſind, ſchreiten die Alten zur 
zweiten Brut und, wenn der Sommer gut iſt, auch noch zu einer dritten. 

Alle kleinen vierfüßigen Räuber, von der Hauskatze oder dem Fuchſe an bis zum Wieſel 
und der Spitz- und Wühlmaus, und ebenſo Weihen, Naben, Trappen und Störche gefähr- 
den die Lerchenbrut, Baumfalke, Merlin und Sperber auch die alten Vögel. Die Feldlerche 
nimmt aber trotzdem mit der geſteigerten Bodenwirtſchaft an Menge zu, nicht ab. In der 
Gefangenſchaft hält die Feldlerche vorzüglich aus, und Samuel Bock erzählt von Stücken, 
die 20—25, Liebe ſogar von einem, das 30 Jahre im Käfig lebte. 

Eine der anmutigſten Lerchengattungen iſt die der Ohrenlerchen (Eremophila Boie), 
deren Kennzeichen in dem ſtarken, kurzen Schnabel, den kräftigen Füßen mit mittellangen 
Zehen und kurzem, wenig bogenförmigem Sporn an der Hinterzehe, den langen Flügeln, 
dem ſehr reichen Gefieder, zwei kleinen Federohren an den Seiten des Hinterkopfes und der 
eigenartig bunten Zeichnung zu ſuchen ſind. Die Gattung bewohnt in zahlreichen Formen, 
nach Hartert lauter Unterarten einer einzigen Art, deren Stammform die nordamerikaniſche 
Eremophila alpestris L. iſt, Nordamerika und Mexiko, die nördlichen Anden bis Bogota, 
Europa, Nordafrika und Nordaſien bis zum Himalaja. 

Bei der Nordeuropäiſchen Alpenlerche, Eremophila alpestris flava n., ſind 
Stirn, Augenſtreifen, Kinn und Kehle blaßgelb, eine Querbinde auf dem Hinterkopfe, Zügel 
und Ohrgegend ſowie ein breites, halbmondförmiges Kropfſchild ſchwarz, Oberkopf, Hinterhals 
und Oberflügeldecken zart weinrötlich, die übrigen Oberteile erdbraun, durch dunkle Schaft— 
flecke gezeichnet, die Unterteile weiß, an den Seiten weinrötlich. Die Geſamtlänge iſt 17 em. 

Die Alpenlerche trägt ihren Namen nicht von dem Alpengebirge, ſondern von den ge— 
birgigen Gegenden des Nordens: das nördlichſte Nordeuropa und die Tundren und wald— 
loſen Gebiete Nordaſiens ſind ihre Heimat. Gelegentlich ihrer Winterreiſe beſucht dieſe Lerche 
gegenwärtig regelmäßig Deutſchland, namentlich die Oſtſeeküſte. Nach mündlichem Berichte 
des jüngeren Schilling gehört ſie in neuerer Zeit auf Rügen und den benachbarten Inſeln, 
namentlich auf Hiddensöe, zu den Erſcheinungen, die jeder Winter bringt. Nach Verſiche— 
rung kundiger Vogelfreunde wandert ſie alljährlich durch Oſt- und Weſtpreußen; ebenſo hat 
fie Gätke ſehr häufig auf Helgoland in Scharen von 60 — 100 Stück beobachtet. 

In ihrem Weſen und Betragen zeigt die Alpenlerche keinen weſentlichen Unterſchied von 
der Feldlerche. Gefangene Alpenlerchen ſind anmutig in einem kleinen Raume, viel anmutiger 
noch in dem Geſellſchaftsbauer, vertragen ſich mit anderen Vögeln nicht nur vortrefflich, ſon— 
dern ſcheinen ſogar an deren Geſellſchaft Freude zu haben, dauern auch lange Jahre aus. 
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Fortpflanzungsgeſchäft 13. 
Francolinus 196. 
— francolinus 197. 
Frankolin, Gemeiner 197. 
Frankoline 196. 
Franſen der Waldhühner 200. 
Fraſers Berggeiſtchen 560. 
Fratercula 278. 
— arctica 278. 
Fratzenkuckuck 304. 
Fregata 57. 
— aquila 57. 
Fregattvogel, Großer 57. 
Fregattvögel 57. 
Fringilla 575. 
— coelebs 575. 
— montifringilla 577. 
Fulica 227. 
— atra 227. 
Fulmarus 49. 
— glacialis 49. 
Furnarius rufus 465. 
Füße 3. 
Fußwurzelknochen 5. 

Gabelbein 4. 
Galerida 629. 
— cristata 629. 
Galgenvogel 348. 
Gallenblaſe 7. 
Gallinago 253. 
— gallinago 254. 
— media 253. 
Gallinazo 106. 
Gallinula 225. 
— chloropus 225. 
Gallus 182. 

Gallus gallus 182. 
— lafayetti 182. 
— sonnerati 182. 
— varius 183. 
Ganga 280. 
Gangegar 183. 
Gans, Emdener 96. 
— Pommerſche 96. 
— Toulouſer 96. 
Gänſe 79. 
— Echte 92. 
Gänſegeier 109. 110. 
Gänſeſäger 81. 
Gänſevögel 76. 
— Eigentliche 79. 
Ganstaucher 81. 
Garbenkrähe 348. 
Garrulus 537. 
— glandarius 537. 
Gartenammer 568. 
Gartenbaumläufer 617. 
Gartengrasmücke 488. 
Gartenlaubvogel 484. 
Gartenrotſchwanz 506. 
Gartenſänger 483. 484 
Garzetta garzetta 62. 
Gauch 300. 
Gauche 300. 
Gauf 383. 
Gaukler 117. 
Gebirgslori 322. 
Gebirgspapagei 320. 
Gebirgsſtelze 621. 
Gecinus 448. 
— canus 450. 
— viridis 448. 
Gefieder 1 
Gehen 11. 
Gehirn 5. 
Gehörlſinn) 6. 
Geier 108. 
Geieradler 111. 
Geierfalke 156. 
Geierperlhuhn 178. 
Geißmelker 396. 
Geiſtige Fähigkeiten 32. 
Gelbkehlbartvogel 423. 
Gelbſchnabelkuckuck 305. 
Gelbſteißbülbül 518. 

| Gelochelidon anglica 271. 
Gemſengeier 111. 
Gennaeus 190. 
— nyethemerus 190. 
Geococeyx 307. 
— mexicanus 307. 
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Geopsittacus oceidentalis 346. 
Gerfalke 156. 
Geruch 6. 
Geſamtzahl 24. 
Geſang 12. 
Geſchmack 6. 
Geſichtsſchädel 4. 
Geſicht(sſinn) 6. 
Getaſt 6. 
Gewölle 10. 
Giebelſchwalbe 472. 
Gierfalke 156. 
Gimpel 581. 
— Großer oder Vordiſcher 581. 
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Girlitz 585. 
Girlitze 583. 
Glanz - Eljtern 555. 
Glanzfaſan 190. 
Glanzfaſanen 190. 
Glanzhuhn 190. 
Glareola pratincola 258. 
Glatthornvögel 365. 
Glattſchnabelhokko 173. 
Gliedmaßen 4. 
Glockenvogel 458. 
Glockenvögel 458. 
Glöckner 458. 
Goldadler 121. 
Goldammer 567. 
Goldamſel 548. 
Goldbartvogel 423. 
Golddroſſel 548. 
Goldeule 373. 
Goldfaſan 189. 
Goldgeier 111. 
Goldhähnchen 604. 
Goldhähnchenlaubſänger 479. 
Goldhuhn 189. 
Goldköpfchen 604. 
Goldkrähe 348. 
Goldlack 185. 
Goldregenpfeifer 236. 
Goldſprenkel 185. 
Golkvogel 348. 
Göttervogel 543. 
Gottesvogel 548. 598. 
Goulds-Amadine, Rotköpfige 
— Schwarzköpfige 598. 
Goura 298. 
— coronata 298. 
— victoria 298. 
Grasente 87. 
Grasmeiſe 606. 
Grasmücken 485. 
Grasſpecht 442. 
Grauammer 567. 
Graubülbül 518. 
Graufiſcher 354. 
Graugans 94. 
Graupapageien 337. 
Grauſpecht 450. 
Grauwürger, Kleiner 523. 
Greifgeier 111. 
Grillumme 277. 
Grimmer 111. 
Großfußhuhn, Cumings 170. 
— Duperreys 170. 
Großfußhühner 169. 170. 
Großmeiſe 606. 
Großtrappe 232. 
Grottentaube 287. 
Grünbärtlinge 423. 
Grünkrähe 348. 
Grünling 592. 
Grünſpecht 448. 
Grünſpechte 448. 
Grünwaldſänger 601. 
Grus grus 229. 
Guacharo 389. 
Guckel 305. 
Guguka 312. 
Gurgelhuhn 207. 
Gürtellärmvogel 312. 

Sachregiſter. 

Guttera cristata 178. 
Gutturama 562. 
Gymnorhina 526. 
— tibicen 526. 
Gypaötus 111. 
— barbatus 111. 
Gypagus papa 106. 
Gyps 109. 
— fulvus 110. 

Habicht 140. 
Habichte 137. 140. 
Habichtsadler 121. 
Haematopus ostralegus 243. 
Hagelſchnüre 9. 
Hagſpatz 484. 
Häher 537. 
Häherkuckucke 303. 
Hähnchen 604. 
Hahnentritt 9. 
Hahnkuckuck 307. 
Häkchen der Federn 1. 
Hakengimpel 580. 
Haliaötus 115. 
— albieilla 115. 
— vocifer 116. 
Halsbandfink 597. 
Halsbandkotinga 458. 
Halsbandſittich 339. 
Halsbandſperling 572. 
Halsdreher 452. 
Halsdrüſe 8. 
Halsvogel 348. 
Halswirbel 3. 
Hamburger (Hühner) 184. 
Hammerföpfe 66. 
Handſchwingen 2. 
Handwurzelknochen 4. 
Hanffink 587. 
Hänfling 587. 
Hänflinge 587. 
Hanfvogel 587. 
Hanswurſtente 86. 

| Hapaloderma 421. 
— narina 421. 
Harelda glacialis 86. 
Harlekinente 86. 
Harlekinſpecht 422. 
Harn 9. 
Harnblaſe 9. 
Harpyie 127. 
Häſcher 463. 
Haſelhuhn, Gemeines 201. 
Haſelhühner 200. 
Haſenadler 122. 
Haubenadler 119. 
Haubenlerche 629. 609. 
Haubenmeiſe, Mitteleuropäiſche 
— Nordiſche 609. 

Haubenperlhuhn 178. 
Haubenſtärling 559. 
Haubenſteißfuß 41. 
Haubentaucher 41. 
Hauptbronchus 8. 
Hauptſchaft der Federn 1. 
Hausente 88. 
Hausfink 570. 
Hausgans 95. 
Haushuhn 183. 

Hausrotſchwanz 505. 
Hausſchwalben 469. 
Hausſperling 570. 
Hausſtorch 67. 
Haustauben 289. 
Hausteufel 247. 
Haut 1. 
Hautanhänge 1. 
Hautdrüſen 3. 
Heckenbraunelle 512. 
Heckgans 94. 
Heerſchnepfe 254. 
Heervogel 369. 
Heidelerche 631. 
Heidenachtigall 631. 
Heidenelſter 348. 
Heliactin bilophum 413. 
Helkvogel 348. 
Helmkaſuar 37. 
Helmkolibri 412. 
Helmvogel, Fiſchers 310. 
Helmvögel 310. 
Helmwachtel 175. 
Helmwürger 520. 
Helodromus ochropus 246. 
Helotarsus 117. 
— ecaudatus 117. 
Hemignathus 602. 
Henne der Pharaonen 110. 
Herodias alba 62. 
Herrenſpecht 439. 
Herz 8. 
Herzeule 373. 
Hesperornis 25. 
Heteralocha 540. 
— acutirostris 540. 
Heuſchreckenrohrſänger 479. 
Heuſchreckenſchilfſänger 479. 
Heuvogel 359. 
Hierofalco 155. 
— candicans 155. 
— cherrug 157. 
— gyrfalco 156. 
Himmelslerche 632. 
Hippolais 483. 
— ieterina 484. 
Hirnſchädel 4. 
Hirundo 472. 
— urbica 472. 
Histrionicus histrionicus 86. 
Hochfliegertauben 291. 
Höckergänſe 98. 
Höckerſchwan 101. 
Hofiperling 570. 
Höhlenente 90. 
Höhleneule 378. 
Höhleneulen 377. 
Höhlenſittich 346. 
Hohlkrähe 437. 
Hohltaube 287. 
Hokkos 172. 
Hokkovögel 171. 
Holländer (Hühner) 186. 
Hollkrähe 437. 
Holzgüggel 437. 
Holzhacker 614. 
Holzhäher 537. 
Holzhauer 448. 
Holzfrähe 437. 



Holzſchwalbe, Braune 556. 
Holztaube 285. 
Homrai 366. 
Honiganzeiger 425. 
Honigbuſſard 132. 
Honigfreſſer 601. 
Honigkuckucke 425. 
Honigſauger 601. 
Honoter 67. 
Hopfe 362. 
Hopflappenvogel 540. 
Hoplopterus spinosus 241. 
Hornrabe 363. 
Hornrachen 456. 
Hornwehrvögel 78. 
Hudhud 369. 
Hügelatzel 555. 
Hühner, Eigentliche 173. 
Hühnerdieb 135. 
Hühnergans 97. 
Hühnergeier 106. 
Hühnerhabicht 140. 
Hühnerſchecken 294. 
Hühnervögel 165. 
— Eigentliche 167. 
Huhntauben 293. 
Huia 540. 
Hummelelfe 414. 
Hurbelwallniſter 170. 
Hyazinth-Ara 335. 
Hydrobates pelagicus 51. 
Hydroprogne caspia 269. 

Ibijau 392. 
Ibis 73. 
— Brauner 72. 
— Heiliger 73. 
Ibis aethiopica 73. 
Ibiſſe 72. 
Ibisvögel 72. 
Icterus 556. 
— galbula 556. 
Imbergans 43. 
Immenfreſſer 359. 
Inambu 165. 
Indianer (Tauben) 292. 
Indicator indicator 425. 
Inkakakadu 329. 
Inſtinkt 22. 
Intelligenz 22. 
Iſabell-Lerche 628. 
Italiener (Hühner) 185. 

Jacana jacana 262. 
Jagdfalke 155. 
Jagdfalken 155. 
Jägerlieſt 356. 
Jägerlieſte 356. 
Jagetauben 291. 
Jako 337. 
Jaſſana 262. 
Jiwi 602. 
Jochgeier 111. 
Jugendkleid 19. 
Junco 563. 
— hyemalis 563. 
Juncos 563. 
Jungfernkranich 230. 
Jynx torquilla 452. 

Sachregiſter. 

Käferentchen 42. 
Kaffern-Hornrabe 364. 
Kaiſerpinguin 44. 
Kaka 319. 
Kakadupapagei 329. 
Kakadus 324. 
Kakapo, Gemeiner 323. 
Kakapos 323. 
Kalanderlerche 627. 
Kalandrelle 628. 
Kammgeier 104. 
Kammhühner 182. 
Kampfadler 119. 
Kämpfer 184. 
Kampfhahn 247. 
Kampfläufer 247. 
Kanarienvogel, Wilder 583. 
— Zahmer 584. 
Kanincheneule 378. 
Kappengänſe 98. 
Kappenweber 595. 
Kapſchaf 47. 
Kaptaube 50. 
Kapuzinertaube 291. 
Kapweber 596. 
Kardinal 593. 
Kardinälchen 487. 
Karolinaſittich 333. 
Karolinenente 98. 
Karriers (Tauben) 292. 
Kaſuare 35. 
Kea 320. 
Kehldeckel 8. 
Kehlkopf 8. 
Keilhaken 256. 
Keilſchwanzadler 127. 
Keilſchwanzloris 321. 

Keilſchwanzſittiche 331. 
— Eigentliche 332. 
Keimſcheibe des Eies 9. 
Kepler (Tauben) 291. 
Kernbeißer 593. 
Kernbeißer-Kleidervogel 602. 
Khadda 280. 
Kiebitz 239. 
Kiefernkreuzſchnabel 578. 
Kiefernpapagei 578. 
Kielbruſtvögel 40. 
Kindermelker 396. 
Kinki 189. 
Kircheneule 373. 
Kirchſchwalbe 472. 
Kirima 428. 
Kirſchfink 593. 

Kirſchkernbeißer 593. 
Kirſchvogel 548. 
Kiwis 38. 
Klagemutter 376. 
Klageule 373. 
Klangente 85. 
Klappergrasmücke 488. 
Klapperſtorch 67. 
Klapperſtörche 67. 
Kleiber 613. 614. 
Kleidervögel 602. 
Kleidervögelchen, Scharlachrotes 
Kleinſpecht 442. 602. 
Klettern 11. 
Klingelente 85. 

639 

Klippenvogel 460. 
Klippenvögel 460. 
Kloſterfräulein 620. 
Kloſtergans 96. 
Kloſterwenzel 487. 
Knäkente 89. 
Knochen 3. 
Knopfſchnabelhokko 173. 
Koel 305. 
Kohlmeiſe 606. 
Kohltaube 285. 
Kolibri, Gemeiner 413. 
Kolibris 410. 
Kolkrabe 527. 
Kollerhahn 247. 
Kondor 104. 
Königsfiſcher 350. 
Königsgeier 106. 
Königsparadiesvogel 545. 
Königspinguin 44. 
Königsvogel 462. 
Königsweihe 133. 
Königswürger 462. 
Konturfedern 2. 
Kormoran 55. 
Kornſperling 570. 
Kornvogel 143. 
Kornweihe 143. 
Körperfedern 2. 
Korwe 366. 
Kotgeier 110. 
Kotingas 458. 
Kotkrämer 369. 
Kotſchwalbe 471. 
Kotvogel 369. 

Krabbentaucher 276. 
Krachtente 90. 
Kragenente 86. 
Kragenfaſanen 189. 
Kragentaucher 41. 
Krähenſpecht 437. 
Krähenſtärlinge 559. 
Krähenwürger 526. 
Krammetsvogel 496. 
Kranich, Grauer 229. 
Kraniche 228. 
— Echte 228. 
Kranichgeier 106. 107. 

Kranichvögel 220. 
Krauſentauben 291. 
Kreuzbein 3. 
Kreuzſchnäbel 578. 

Kreuztauben 291. 
Kreuzvogel 578. 
Krinitz 578. 
Krokodilwächter 260. 
Kronenkranich 230. 
Kronſänger 604. 
Krontaube, Gewöhnliche 298. 
Krontauben 298. s 
Kropf 6. 
Kropfſtörche 70. 
Kropftauben 292. 
Krummſchnabel 578. 
Küchenelſter 348. 
Küchenſchwalbe 469. 
Kuckuck, Gemeiner 300. 
Kuckucke 300. 

— Echte 300. 
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Kuckuckshühner, Mechelner 184. 
Kuckucksknecht 369. 
Auckucksvögel 300. 
Kuhreiher 62, 64. 
Kuhſtärlinge 558. 
Kuhvogel 558. 
Auil 305. 
Kupferſchmied 424. 
Kurika 336. 
Kurzbectaube, Lütticher 293. 
Kurzfußdroſſeln 517. 
Kurzzehenlerche 628. 
Küſterknecht 369. 
Auttengeier 109. 

Lachender Hans 356. 
Lachmöwe 266. 
Lachſeeſchwalbe 271. 
Lachtaube 296. 
Lagerſchnepfen 251. 
Lagopus 211. 
— lagopus 212. 
— mutus 217. 
— scoticus 213. 
Lämmergeier 111. 
Lampronessa sponsa 98. 
Lamprotornis 555. 
— caudatus 555. 
Landſchwalbe 469. 
Langhändige 401. 
Langſhans (Hühner) 184. 
Lanius 522. 
— collurio 524. 
— excubitor 522. 
— minor 523. 
— senator 525. 
Lappenpittas 457. 
Lappentaucher 40. 
Lärmvögel 312. 
Larus 265. 
— argentatus 265. 
— marinus 265. 
— ridibundus 266. 
Larventaucher 278. 
Laubenſchwalbe 472. 
Laubhuhn 205. 
Laubſänger 477. 
Laubwürger 520. 
Lauflbein) 5. 
Laufhäher 541. 
Laufhühnchen 166. 
Laufhühner 166. 
Leber 7. 
Lehmſchwalbe 472. 
Leichenhühnchen 376. 
Leichenvogel 376. 
Leierſchwanz 466. 
Leierſchwänze 466. 
Leimfink 588. 
Leimſchwalbe 472. 
Leps 570. 
Leptoptilus 70. 
— erumeniferus 70. 
Lerchen 626. 
— (Tauben) 291. 
Lerchenſtoßer 153. 
Lesbia sparganura 413. 
Liebich 581. 
Lieſte 355. 

Sachregiſter. 

Limonites temmincki 245. 
Limosa 256. 
— lapponica 256. 
Lipoa 170. 
— ocellata 170. 
Lochente 90. 
Lochkrähe 437. 

Lochtaube 287. 
Lockentaube 291. 
Locustella 479. 
— nae via 479. 
Loddigesia mirabilis 414. 
Löffelente 90. 
Löffelreiher 74. 
Löffler 73. 74. 
Lophaethyia 41. 
— eristata 41. 

| Lophoceros 365. 
— erythrorhynchus 366. 

| Lophophorus 190. 
— impeyanus 190. 
Lophornis magnificus 414. 
Lophortyx ealifornicus 175. 
— gambeli 175. 
Loriculus 341. 
— galgulus 341. 
— indicus 342. 
Loris 321. 
Loxia 578. 
— curvirostra 578. 
— pytyopsittacus 578. 
Loxioides bailleui 602. 
Luchstaube 291. 
Luderſpecht 437. 
Luftkammer des Eies 9. 
Luftröhre 8. 
Luftſäcke 8. 
Lullerche 631. 
Lullula 631. 
— arborea 631. 
Lummen 277. 
Lund, gemeiner 278. 
Lungen 8. 
Lungenpfeifen 8. 
Lüning 570. 
Luseinia 507. 
— luseinia 507. 
— megarhyncha 507. 
— svecica 510. 
— — cyanecula 510. 
Lyrurus tetrix 205. 

Macrodipteryx longipennis 
400. 

Macronectes giganteus 49. 
Madagaskarſtrauße 38. 
Wadenfreſſer 309. 
Madenhacker 550. 
— Rotſchnäbeliger 550. 
Magen 7. 
Magenſaft 7. 
Mallee-Huhn 170. 
Mallemuk 49. 
Walteſer (Tauben) 294. 
Walteſergeier 110. 
Manacus manacus 461. 
Manakins 461. 
Mandelhäher 348. 
Wandelkrähe 348. 

Mantelmöwe 265. 
Marabu 70. 
Mareca americana 88. 
— penelope 88. 
Margolf 537. 
Marquard 537. 
Martinsvogel 143. 350. 
Märzente 87. 
Märzgans 9. 
Maskenholzſchwalbe 556. 
Maſthühner, Hittfelder 186. 
— Lakenfelder 186. 
— Stuhrer 186. 
— Winſener 186. 
Mauerläufer 618. 
Wauerſegler 405. 
Mauerſpecht 618. 
Mäuſeaar 130. 
Mäuſebuſſard 129. 
Mäuſefalke 129. 
Mäuſegeier 130. 
Mäuſehabicht 129. 
Mauſer (Federwechſeh 2. 20. 
— (Buſſard) 129. 
Meeradler 115. 
Meergans 43. 
Meergänſe 96. 
Meerhäher 348. 
Meerläufer 51. 
Meerrachen 81. 
Megalestris catarrhactes 264. 
Megapodius 170. 
— eumingi 170. 
— duperreyi 170. 
Mehlihwalbe 472. 
Mehlvogel 143. 
Meinate 555. 
Weiſen 603. 
— Eigentliche oder Echte 606. 
Melanerpes 446. 
— erythrocephalus 446. 
— formicivorus 446. 
Melanocorypha 627. 
— calandra 627. 
— yeltoniensis 628. 
Meleagris 175. 
— gallopavo 176. 
Melopsittacus undulatus 343. 
Mennigvogel 518. 
Menura 466. 
— superba 466, 
Merganser merganser 81. 
Mergus 79. 
— albellus 79. 
Merlin 155. 
Merops apiaster 359. 
— nubicus 361. 
Mesoenas variegata 166. 
Metopiana peposaca 86. 
Microglossus aterrimus 326. 
Microhierax caerulescens 162. 
Milan 135. 
— Schwarzer 135. 
Wilane 133. 
Milvus 133. 
— aegyptius 136. 
— korschun 135. 
— milvus 133. 
Milz 8. 



Mimus 493. 
— polyglottos 493. 
Minorfas 185. 
Miſteldroſſel 495. 
Miſtfink 570. 
Mittelfußknochen 5. 
Mittelhandfnochen 4. 
Mittelyuhn 211. 
Mittelſchnepfe 253. 
Mittelſpecht 444. 
Moa 37. 
Wodeneſer (Tauben) 294. 
Mohrenente 84. 
Mohrenkopf 266. 
Mohrenlerche 628. 
Molothrus 558. 
— ater 558. 
Wolukkenkakadu 328. 
Monal 190. 
Monaul 190. 
Mönch 487. 
Mönchsgeier 109. 
Mönchsgrasmücke 487. 
Mönchſittich 331. 
Mönchsſchmuckvogel 461. 
Mönchswenzel 487. 
Mono 461. 
Montauban-Tauben 293. 
Monticola 500. 
— saxatilis 501. 
— solitarius 501. 
Montifringilla 575. 
— nivalis 575. 
Woorbirkhühner 215. 
Moorenten 84. 
Moorhuhn 205. 212. 
— Schottiſches 213. 
Moorochſe 64. 
Moosente 87. 
Moosochſe 64. 
Wossreiher 64. 
Morinell 238 
Mornell 238. 
Moro 582. 
Moſchusente 98. 
Motaeilla 619. 
— alba 620. 
— boarula 621. 
— ceitreola 623. 
— flava 621. 
Möwchen (Tauben) 291. 
Möwen 262. 
— Echte 264. 
Möwenjturmvögel 49. 
Möwenvögel 262. 
Müllerchen 488. 
Munia 598. 
— orizivora 598. 
Murkolf 537. 
Musecicapa 474. 
— atricapilla 475. 
— striata 474. 
Muskelmagen 7. 
Muskeln 5. 
Musophaga 311. 
— rossae 311. 
— violacea 311. 
Muti 162. 
Myopsittacus monachus 331. 

Brehm-Kahle, Tierleben. 

Sachregiſter. 

Nachtfalke 395. 
Nachtigall 507. 
Nachtigallen 507. 
Nachtſchatten 394. 396. 
Nachtſchwalbe 396. 
Nachtſchwalben 389. 394. 
Nackenwindel 452. 
Nägel 3. 
Nageſchnäbler 420. 
Nahrung 9. 13. 
Nandu 33. 
Narina 421. 
Narrenente 86. 
Nashornvögel 362. 
Nasiterna 330. 
— pygmaea 330. 
Natterhals 452. 
Natternadler 119. 
Natternbuſſard 119. 
Natterwendel 452. 
Natterwindel 452. 
Natterzange 452. 
Nebelkrähe 528. 
Nebenbronchien 8. 
Nectarinia 602. 
— metallica 602. 
Neochmia phaöton 599. 
Neophron 110. 
— perenopterus 110. 
Nervenſyſtem 5. 

Neſt 13. 
Neſtflüchter 16. 18. 
Neſthocker 16. 
Nestor meridionalis 319. 
— notabilis 320. 
Nejtorpapageien 319. 
Neunfarbenpitta 457. 

Neuntöter 524. 
Neuweltsgeier 104. 
Nickhaut 6. 
Nieren 9. 
Nilgans 92. 
Nimmerſatt, Gewöhnlicher 72. 
Nimmerſatte 71. 
Noddy 271. 
Nonne 620. 
Nonnen-Entchen 79. 
Norwich-Vogel 585. 
Nucifraga 535. 
— caryocatactes 535. 
— — macrorhynchos 535. 
Numenius 255. 
— arquatus 256. 
Numida 177. 
— meleagris 178. 
Nußhäher 535. 537. 
Nußknacker 535. 
Nutzen 24. 
Nyctea 382. 
— nyctea 382. 
Nyetibius 392. 
— grandis 392. 
Nymphenlieſte 356. 
Nymphenſittich 329. 

Oberarmbein 4. 
Oberkiefer 4. 
Oberſchenkel 5. 

| Oceanites oceanicus 51. 

III. Band. 

N 
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Oceanodroma leucorrhoa 51. 
Oereatus unterwoodi 412. 
Oeydromus australis 222, 
Odinshenne 249. 
Oedemia 84. 

— fusea 84. 
— nigra 84. 
— perspieillata 84. 
Oedienemus 261. 

— oedienemus 261. 
Dfenvogel 464. 
Ohrengeier 109. 
— Gemeiner 109. 
Ohrenlerchen 633. 
Opisthocomus hoazin 219. 
Orangetukan 428. 
Oreomanes fraseri 560 
Organiſten 562. 
Oriolus 549. 

— oriolus 548. 

Ortolan 568. 
Ostinops 559. 
— decumanus 559. 

| Otis tarda 232. 
Otogyps 109. 
— auricularis 109. 
Otterwindel 452. 
Oxypogon lindeni 412. 

Pachyornis 37. 
Palaeornis 339. 
— torquata 339. 
Palamedea 78. 
— cornuta 78. 
Pampaſtrauß 33. 
Pandion haliaötus 162. 
Panurus 613. 
— biarmieus 613. 
Papagaio 336. 
Papageien 312. 
— Eigentliche 323. 
Papageitaucher 278. 
Paperling 557. 
Paradieselſter 546. 

Paradiesraben 543. 
Paradiesvogel, Blauer 544. 

— Großer 543. 
Paradiesvögel 542. 
Paradisea 543. 

— apoda 543. 
- aucustaevietoriae 543. 
- euilielmi 543. 
rudolphi 544. 

Pardalotus punctatus 603. 
Parus 606. 

- ater 608. 

atricapillus 610. 
— salicarius 610 

- eaeruleus 608. 
- eristatus 609. 

— mitratus 609. 

major 606. 
- palustris 609. 

communis 609. 

Passer 569. 
- domestieus 570. 

- hispaniolensis 572. 
- montanus 573. 

Passerina nivalis 569. 
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Pastor 554. 
— roseus 554. 
Patagona gigas 411. 

Picoides tridactylus 445. 
| Pieus 437. 

— martius 437. 

Prunella 512. 
| — ceollaris 513. 

— modularis 512. 

Pavo 179. 
— ceristatus 179. 
Pavoncella pugnax 247. 
Pelecanus 58. 
— erythrorhynchus 58. 
— onocrotalus 58. 
Pelidna alpina 244. 
Pelikan, Gemeiner 58. 
Pelikane 58. 
Perdix 194. 
— perdix 194. 
Perierocotus speciosus 518. 
Perleule 373. 
Perlhuhn, Gemeines 178. 
Perlhühner 177. 
Perlvogel 424. 
Pernis apivorus 132. 
Perückeneule 373. 
Perückentaube 291. 
Petronia 573. 
— petronia 573. 
Pezophaps solitarius 299. 
Pezoporus terrestris 346. 
Pfau 179. 
— Gewöhnlicher 179. 
Pfauenkranich 230. 
Pfauenſurukus 422. 
Pfauentauben 292. 
Pfauteufel 247. 
Pfefferfreſſer 427. 
Pfeifente 88. 
Pfingſtvogel 548. 
Pflanzenmähder 458. 
Pfuhlſchnepfe 256. 
Phacelodomus rufifrons 463. 
Phaëton aethereus 52. 
Phalacrocorax 54. 
— carbo 55. 
Phalaropus 249. 
— lobatus 249. 
Pharomacrus 422. 
— moeinno 422. 
Phasianus 186. 
— colchicus 186. 
Philetairus 599. 
— soeius 599. 
Phlogoenas luzonica 296. 
Phoebetria 48. 
— fuliginosa 48. 
Phoenicopterus roseus 75. 
Phoenicurus 505. 
— ochruros 505. 
— — gibraltariensis 505. 
— phoenicurus 506. 
Phylloscopus 477. 
— bonellii 477. 
— collybita 477. 
— sibilator 477. 
— supereiliosus 479. 
— trochilus 477. 
Phytotoma 458. 
— rara 458. 
Pica 534. 
— Piea 534. 

Pickmeiſe 606. 
Picoides 445. 

Pieper 623. 
Pinguine 44. 
Pinicola 580. 
— enucleator 580. 
Pinſelzüngler 319. 
Piranga 561. 
— rubra 561. 
Pirol 548. 
Pirole 549. 
Pirolweber 596. 
Piſangfreſſer 309. 311. 
Pitangus sulphuratus 463. 
Pitpit 561. 

Pitta 457. 
— brachyura 457. 

Pittas 457. 
| Platalea leucerodia 74. 
Plattmönch 487. 
Plautus 274. 
— impennis 274. 

Plectropterus gambensis 98. 
Plegadis 72. 
— faleinellus 72. 
Ploceus 596. 
— atrigula 595. 
— capensis 596. 
— cucullatus 595. 
— galbula 596. 
Plotus 56. 
— melanogaster 56. 
— rufus 56. 
Pluvianus aegyptius 260. 
Plymouth Mods 185. 

Podargus strigoides 391. 
Podicipes 42. 

— fluviatilis 42. 
Podoces 541. 
— panderi 541. 
Po&phila gouldiae 598. 
— mirabilis 598. 
Polarfalken 155. 

| Polyboroides typicus 147. 
Pompeo 421. 
Porphyrio 226. 
— caeruleus 226. 
— porphyrio 226. 
Porzana 224. 
— parva 224. 
— porzana 224. 
— pusilla 224. 
Prachtdroſſel 457. 
Prachtdroſſeln 457. 
Prachtelfe 414. 
Prachtſurukus 422. 
Prärieeule 378. 
Präriehuhn, Gemeines 204. 
Pratincola 504. 
— rubetra 504. 
— rubicola 504. 
Prionops cristata 520. 
Procnias 458. 
— niveus 458. 
— nudicollis 458. 
Progne 472. 
— subis 472. 

Proveneeſänger 490. 

Pseudotantalus 71. 
— ibis 72. 
Psittacus 337. 
— erithacus 337. 
Pteridophora 546. 
— alberti 546. 
Pteroclidurus 280. 
— alchata 280. 
— exustus 280. 
Pteroclis 280. 
— arenarius 280. 
Ptilonorhynchus violaceus 546. 
Puderflecke (der Schwalme) 391. 
Puffinus 50. 
— puffinus 50. 
Puls 9. 
Purpurhuhn 226. 
Purpurſchwalbe 472. 
Purzler 291. 
Puter 176. 
Pyenonotus arsino& 518. 
— xanthopygos 518. 
Pyromelana 599. 
— franciscana 599. 
Pyrrhocorax 539. 
— graculus 539. 
— pyrrhocorax 539. 
Pyrrhula 581. 
— pyrrhula 581. 
— — europaea 581. 

| Quäkerpapagei 331. 
Quellje 85. 
Querquedula querquedula 89. 
Queſal 422. 

Rabengeier 106. 
Nabenfrähe 528. 
Rabenſchnabelbeine 4. 
Nabenvögel 526. 
Rachenvögel 456. 
Kackelhuhn 211. 
Raken 346. 
— Eigentliche 347. 
Rakenvögel 346. 
Rallen 220. 
Rallus aquaticus 220. 
Ramelsloher (Hühner) 186. 
Rara 458. 
Rarita 458. 
Rasmalos 326. 
Raubmöwen 264. 

Raubſeeſchwalbe 269. 
Raubvögel 103. 
Raubwürger 522. 
Raucdfußadler 122. 
Rauchſchwalbe 469. 
Raudiperling 570. 
Raubfußadler 125. 
Rauhfußbuſſard 128. 
Raupenfreſſer 518. 
Rebhuhn 19. 
Recurvirostra 242. 
— avocetta 242. 
Regenkuckuck 305. 
Regenkuckucke 304. 



Regenpfeifer 236. 
— Dummer 238. 
— Eigentliche 236. 
— Schiefſchnäbeliger 230. 
Regenpfeifervögel 236. 
Regenpieper 474. 
Regulus 604. 
— ignicapillus 605. 
— regulus 604. 
Reiher 60. 
Reihervögel 60. 
Reisamadine 598. 
Keisſtärlinge 557. 
Reisvogel 557. 598. 
Rennkuckucke 307. 
Rennvögel 257. 
Rhamphastos 428. 
— ariel 428. 
— erythrorhynchus 428. 
— toco 428. 
Rhea 33. 
— americana 33. 
Rhinoplax vigil 368. 
Rhyacophilus glareola 247. 
Rhynchops 272. 
— flavirostris 272. 
— nigra 272. 
Rhynchotus 165. 
— rufescens 165. 
Riedhuhn 207. 
Riedochſe 64. 
Riedvogel 557. 
Riejenalf 274. 
Rieſenkolibri 411. 
Kieſenkuckuck 304. 
Kieſennachtſchwalben 392. 
Rieſenraubmöwe 264. 
Riejenreiher 62. 
Rieſenſchwalk 392. 
Rieſenſchwalm 391. 
Riejenjturmvogel 49. 
Riejentauben 293. 
Riejentufan 428. 
Rindreiher 64. 
Ringamſel 497. 
Rinadroifel 497. 
Ringelflughuhn 280. 
Ringelgans 96. 
Ringeltaube 285. 
Riparia 471. 
— riparia 471. 
— rupestris 471. 
Rippen 3. 
Rissa 267. 
— tridactyla 267. 
Rohrammer 566. 
Rohrdommel 64. 
Rohrdroſſel 481. 
Rohrhühner 225. 
Rohrmeijen 613. 
Rohrpump 64. 
Rohrſänger 480. 
Rohrſchliefer 481. 
Rohrſpatz 566. 
Rohrſperling 481. 
— Kleiner 482. 
Rohrſproſſer 481. 
Rohrvogel 481. 
Rohrweihe 145. 

Sachregiſter. 

Römer (Tauben) 293. 
Roſenkamm (bei Hühnern) 184. 
Rojenpapagei 341. 

Roſenſtar 554. 
Roßkrinitz 578. 
Roſtgans 90. 

Rotbleßchen 225. 
Rotbrüſtchen 511. 
Rotbrüſter 587. 
Botbruſthonigfreſſer 601. 
Rotdroſſel 496. 
Rötelfalke 160. 
Rotfußfalke 161. 
Rothalsente 85. 
Rothänfling 587. 
Rothuhn 199. 201. 
Rotkehlchen 511. 
Rotkopf 587. 
Rotkopfente 85. 
Rotkopfipecht 446. 
Rotkopfwürger 525. 

Rotmilan 133. 
| Rotmoorente 85. 
Rotſchnabelpelikan 58. 
Rotſchnabeltukan 428. 
Rotſchwänze 505. 
Rotihwanzhäher 538. 
Rotſpecht 440. 
Rotſterz 505. 
Rottgans 96. 
Rotvogel 593. 
Rouen-Ente 88. 
Rubin 587. 
Rückenmark 5. 
Nuderfüßer 52. 
Rupicola 460. 
— rupicola 460. 
Rüttelweihe 130. 

Saatgans 95. 
Saatkrähe 530. 
Säbelſchnäbler 242. 
Säbler 242. 

Saäger 79. 
Salangane 408. 
Salanganen 408. 
Sammelſpecht 446. 
Samtente 84. 
Samtvögel 461. 

Sandflughuhn 280. 
Sandläuferchen 245. 
Sandlerchen 628. 

Sandſchwalbe 471. 
Sandwachtel 191. 
Sapphokolibri 413. 
Sarcorhamphus gryphus 104. 
Sattelgelenke 3. 
Saxaulhäher 541. 
Saxicola 502. 
— leucura 502. 
— oenanthe 502. 
Schädel 4. 
Schaden 24. 
Schafſtelze 621. 
Schakerutchen 484. 
Schalelnhaut) des Eies 9. 
Schallente 85. 
Schapu 559. 
Scharben 54. 
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Scharben, Eigentliche 54. 
Scharlachſpint 361. 
Scharlachtangara 561. 
Scharrvögel 166. 
Schattenvogel 66. 
Schaubrieftaube 293. 
Scheidenſchnabel, Kleiner 257. 
Scheidenſchnäbel 257. 
Scheindroſſeln 493. 
Schellente 85. 

Scherenſchnabel 272. 
— Schwarzer 272. 
Scherenſchnäbel 272. 

Schickſalsvogel 107. 
Schienbein 5. 
Schilddrüſe 8. 
Schildhuhn 205. 
Schildſchnabel 368. 
Schild ſpecht 440. 
Schinkenmeiſe 606. 
Schirmvogel 460. 
Schizorhis 312. 
— zonura 312. 

Schlaf 12. 
Schläfereule 373. 
Schlag 12. 
Schlagadern 9. 
Schlagwachtel 191. 
Schlammläufer 236. 
Schlangenadler 119. 
Schlangenbuſſard 119. 
Schlangenbuſſarde 119. 
Schlangenhalsvogel, 
— Levaillants 56. 
Schlangenhalsvögel 56. 
Schlangenſperber 147. 
Schlankadler 120. 
Schleiereule 373. 

Indiſcher 
56. 

Schleierkauz 373. 
Schleierkäuze 373. 
Schleiertaube 291. 
Schlotengatzer 481. 
Schlüpfgrasmücke 490. 
Schlüſſelbeine 4. 
Schmarotzermilan 136. 
Schmarotzerraubmöwe 265. 

Schmerl 155. 
Schmied 458. 
Schmuckbartvögel 424. 
Schmuckvögel 461. 
Schmutzgeier 110. 
Schnabel 2. 
Schnarcheule 373. 

Schnarrwachtel 191. 
Schreeaar 128. 
Schneeammer 565. 
Schnee-Eule 382. 
Schneefink 575. 

Schneegans 96. 
Schneehuhn 217. 
Schneehühner 211. 
Schneekäuze 382. 
Schneekrähe 539. 
Schneevogel 563. 
Schneevögel 563. 
Schneidervogel 493. 
Schnepfe 251. 

Schnepfen 250. 
Schnepfendreck 253. 
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Schnepfenſtrauße 38. 
Schopfgeier 109. 
Schopfhäher 539. 
Schopfhuhn 219. 
Schopfhühner 219. 
Schopfwachtel 175. 
Schreiadler 125. 
Schreiſeeadler 117. 
Schreivögel 456. 
Schufler 74. 
Schuhſchnabel 65. 
Schuhu 383. 
Schulterblätter 4. 
Schultergelenke 4. 
Schultergürtel 4. 
Schulterſchwingen 2. 
Schuſtervogel 242. 
Schwalben 467. 
Schwalbenſegler 402. 
Schwalbenſtare 555. 
Schwalbenſtößer 138. 
Schwalbenweihe 136. 
Schwalbenwürger 555. 
Schwalke 392. 
Schwalme 391. 
Schwäne 100. 
Schwanzmeiſe, Europäiſche 611. 
— Weißköpfige oder Nordiſche 
Schwanzmeiſen 611. 611. 
Schwarzbrüſtchen 505. 
Schwarzdroſſel 496. 
Schwarzgeier 106. 
Schwarzkehlchen 504. 
Schwarzkopfhabicht 140. 
Schwarzplättchen 487. 
Schwarzſchnepfe 72. 
Schwarzſchwan 102. 
Schwarzſpecht 437. 
Schwarzſtar 551. 
Schwarzſtirnwürger 523. 
Schwarzſtorch 69. 
Schweifelfe 413. 
Schweifglanzſtare 555. 
Schweißdrüſen 3. 
Schwimmen 11. 
Schwimmenten 86. 
Schwirl 479. 
Schwungfedern 2. 
Scolopax 251. 
— rusticola 251. 
Scops Scops 389. 
Scopus umbretta 66. 
Seythrops novae-hollandiae 
Seeadler 115. [304. 
Seehahn 43. 
Seekrähe 266. 
Seele der Federn 1. 
Seerabe, Weißer 54. 
Seerachen 81. 
Seeſchwalben 268. 
Seeſpecht 350. 
Seetaucher 43. 
Seeteufel 247. 
Segelflug 10. 
Segler 401. 
Seglertauben 292. 
Seglervögel 401. 
Seidenhühner 186. 
Seidenlaubenvogel 546. 

Sachregiſter. 

Seidenlieſt 356. 
Seidenreiher 62. 
Seidenſchwanz, Gemeiner oder 

Europäiſcher 519. 
Seidenſchwänze 518. 
Seidentaube 291. 

Sekretär 107. 
Serinus 583. 

— canaria 583. 
— — serinus 585. 
Serpentarius serpentarius 107. 
Sichler 72. 
Siedelſperling 599. 
Siedelweber 599. 

Siebenfarbtangara 562. 
Sikſak 241. 
Silberfaſan 190. 
Silberlack 185. 
Silbermöwe 265. 
Silberſprenkel 185. 

Simbil 70. 
Singdroſſel 495. 
Singlaubwürger 520. 
Singmuskelapparat 8. 
Singſchwan 101. 
Singvögel, echte 467. 
— unechte 465. 
— im weiteren Sinne 465. 
Sinnesorgane 5. 6. 
Sitta 614. 
— europaea 614. 
— — caesia 614. 
— neumayeri 616. 

Sittiche 330. 
Skua 264. 
Smirill 155. 
Sohn der Sonne 52. 
Somateria 82. 
— mollissima 82. 
Sommergoldhähnchen 605. 

| Sommerrotvogel 561. 
Sonnenaſtrild 599. 
Sonnenralle 235. 
Sonnenrallen 235. 

Sonnerathuhn 182. 
Spanier (Hühner) 185. 
Spannhaut der Wehrvögel 77. 
Sparling 570. 
Sparr 570. 

Spatula elypeata 90. 
Spaß 570. 
Spechte 431. 
— Echte 437. 
Spechtmeiſe 614. 

Spechtmeiſen 613. 
Spechtpapagei, Rotbrüjtiger 330. 
Spechtpapageien 330. 
Spechtſchmieden 436. 
Spechtvögel 423. 
Speckmeiſe 606. 
Speiche 4. 
Speichel 14. 
Speiſeröhre 6. 
Speotyto 377. 
— cunicularia 378. 
— hypogaea 378. 
Sperber 137. 138. 
Sperbereule 379. 
Sperbergrasmücke 485. 

Sperk 570. 
Sperlinge 569. 

Sperlingsſpecht 442. 
Sperlingsſtößer 138. 

Sperlingsvögel 454. 
Sperr 570. 
Sperren der Jungen 18. 
Spiegelhuhn 205. 
Spiegelmeiſe 606. 
Spielhuhn 205. 
Spießflughuhn 280. 

Spint 359. 
Spizastus 119. 
— bellicosus 119. 

Sporenammer 564. 
Sporenammern 564. 
Sporengans 98. 

Sporengänſe 98. 
Sporenkiebitz 241. 
Sporenkuckuck vom Senegal 307. 
Sporenkuckucke 306. 
Sporenpieper 626. 

Sporenſtelze 623. 
Spottdroſſel 493. 
Spottdroſſeln 493. 
Spötter, Gelber 484. 
Spottvögel 12. 
Sprache 12. 
Sprehe 551. 
Spreu 551. 
Sproſſer 507. 
Spule der Federn 1. 
Stadtſchwalbe 472. 
Stallſchwalbe 469. 
Stammesgeſchichte 25. 
Stammgans 94. 
Star 551. 

Stare 550. 
— Eigentliche 551. 
Stärlinge 556. 
Steatornis caripensis 389. 
Steinadler 121. 
Steindroſſel 501. 
Steindroſſeln 500. 
Steinfalke 155. 
Steinfink 575. 
Steingeier 115. 

Steinhuhn 198. 
Steinkauz 376. 
Steinkäuze 375. 
Steinrötel 501. 
Steinſchmätzer 502. 

Steinſperling 573. 
Steintaube 287. 
Steinwälzer 241. 
Steißbein 3. 
Steißfüße 40. 
Steißhühner 164. 
Stelzen 619. 
Stelzenralle 166. 
Stelzenrallen 166. 
Stemmſchwanzſpechte 437. 
Steppenhuhn 282. 
Steppenhühner 282. 
Stercorarius parasiticus 265. 
Sterna fluviatilis 270. 
Steuerfedern 2. 
Stieglitz 591. 
Stiervogel 460. 



Stimme 12. 
Stimmritzen 8. 
Stinkhahn 369. 
Stinkvogel 369. 
Stirnſchwiele (der Eidervögel) 82. 
Stirnvögel 559. 
Stockadler 121. 
Stockente 37. 
Stockſtößer 138. 
Störche, Echte 66. 
Storchſchnepfe 72. 
Storchvögel 51. 
— Eigentliche 66. 
Stoßente 87. 
Stoßtaucher 11. 
Stoßvögel 106. 
Strahl 551. 
Strandſchwalbe 471. 
Straßer (Tauben) 291. 
Strauß 27. 
Straußhahn 247. 
Straußhühner 165. 
Straußkuckuck 304. 
Streichen 20. 22. 
Streitvogel 247. 
Streptopelia risoria 296. 
Stringops 323. 
— habroptilus 323. 
Strix 373. 
— flammea 373. 
Strupptaube 291. 
Struthio camelus 27. 
Stummellerche 628. 
Stummelmöwe 267. 
Stumpfſchwanzpapageien 336. 
Sturmſchwalbe 51. 
Sturmſchwalben 51. 
Sturmſegler 51. 
Sturmtaucher 50. 
— Gemeiner 50. 
Sturmvögel 47. 
Sturnus 551. 
— unicolor 551. 
— vulgaris 551. 
Sturzente 87. 
Sula bassana 54. 
Sultanshuhn 226. 
Sultanshühner 226. 
Sumpfeule 387. 
Sumpfhühnchen 224. 
Sumpfmeiſe, Mattköpfige 610. 
— Mitteleuropäiſche Glanzköp— 

fige 609. 
— Nordiihe Glanzköpfige 609. 
Sumpfmeijen 609. 
Sumpfrohrſänger 483. 
Sumpfſchnepfen 253. 
Sumpfiperling 572. 
Sumpfwaſſerläufer 246. 
Surnia 379. 
— ulula 379. 
Surufua 421. 
Surufus 420. 
— Echte 421. 
Sutoria sutoria 493. 
Sylvia 485. 
— atricapilla 487. 
— borin 488. 
— communis 489. 

Sachregiſter. 

Sylvia eurruca 488. 
— nisoria 485. 
— undata 490. 
Syrnium aluco 380. 
Syrrhaptes 282. 
— paradoxus 282. 

Tachornis parva 407. 
Tadorna tadorna 90. 
Tafelente 85. 
Tageslauf 13. 
Tagraubvögel 106. 
Tagreiher 61. 
Tagſchläfer 396. 
Taͤkatra 66. 
Talgdrüſen 3. 
Talgmeiſe 606. 
Tangara 562. 
— paradisea 562. 
Tangaren 561. 
Tannenhäher 535. 
— Dünnſchnäbeliger 535. 
Tannenhuhn 437. 
Tannenmeiſe 608. 
Tannenpapagei 578. 
Tannenroller 437. 
Tannenvogel 578. 
Tanysiptera 356. 
— galatea 356. 
Taſtſinn 6. 
Tatarenlerche 628. 
Tauben, Echte 285. 
— Orientaliſche 292. 
Taubenvögel 283. 

Taubenwallniſter 170. 
Tauchen 11. 
Tauchenten 81. 
Tauchvögel 40. 
Tauſchnarre 220. 
Teichhuhn, Grünfüßiges 225. 
Teichhühner 225. 
Teichrohrſänger 482. 
Teiſte 277. 
Tetrao urogallus 207. 
Tetrastes bonasia 201. 

Tetrax tetrax 234. 
| Thrasaötus harpyia 127. 
Tichodroma muraria 618. 

Tinamiden 165. 
Titeritchen 484. 
Tok 366. 
Toko 428. 
Toks 365. 
Tölpel 54. 
— Gewöhnlicher 54. 

Tölpelſeeſchwalben 271. 
Topaskolibri 411. 
Topaza pella 411. 
Töpfervogel 464. 
Tordalk 273. 
Totanus calidris 246. 
Totenvogel 376. 
Trachyphonus 424. 
— margaritatus 424. 
Trappen 231. 
Trauerdrongo 548. 
Trauerente 84. 
Trauerenten 84. 

Trauerfliegenfänger 475. 

Trauerſchwan 102. 
Trauerſteinſchmätzer 502. 
Trauervogel 475. 
Trichoglossus 327. 
— novae-hollandiae 322. 

Triel 261. 
Trochilus colubris 413. 
Troglodytes 514. 
— troglodytes 514. 
Trogon 421. 
— surucura 421. 
— viridis 421. 
Trommeltauben 291. 

Tropikvogel, Gemeiner 52. 
Tropikvögel 52. 

Trottellumme 277. 
Trupiale 556. 
— Eigentliche 556. 

Truthahngeier 106. 
Truthuhn 176. 
Truthühner 175. 
Tſchaja 79. 

Tukana 428. 
Tukane 427. 
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dungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Atzung u. Holzschnitt. 
Gebunden, in Halbleder. 

Süd- und Heitielamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auf- 
lage. Mit 144 Abbildungen im Text, 11 Karten und 20 Tafeln in Farbendruck, 
Atzung und Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder . 5 : 

Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Zweite Auflage. Mit 130 
Abbildungen im Text, 12 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Atzung und 
Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder . 

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Zweite Auflage. Mit 167 Abbildungen 
im Text, 16 Karten und 20 Tafeln in Farbendruck, Atzung und Holzschnitt. 
8 in Halbleder. 5 . 

Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite Auflage. Mit 144 Abbil- 
dungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Farbendruck, Atzung u. Holzschnitt. 
Gebunden, in Halbleder. 

Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde der deutschen Schutz- 
gebiete. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 12 Tafeln in 
Farbendruck, 66 Doppeltafeln in Holzschnitt und Atzung, 54 farbigen Karten- 
beilagen und 102 Textkarten, Profilen und Diagrammen. 
Gebunden, in 2 Leinenbänden . . . > e e 

Meyers Geographischen Handatlas. Vierte Auflage. 121 Haupt- 
und 128 Nebenkarten, 5 Textbeilagen und Register aller auf den Karten und 
Plänen 1 Namen. Gebunden, in Leinen 8 



Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen 
Reichs. Fünfte, neubearbeitete Auflage. Mit 52 Stadtplänen, 19 Umgebungs- 
und Übersichtskarten, einer Verkehrskarte und vielen statistischen Beilagen. (Im 
Erscheinen.) Gebunden, in 2 Leinenbänden . ». » » 22 2 222222. je 

kitters Geographisch-Statistisches Lexikon. Neunte Auflage. 
Revidierter Abdruck. Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . RT 

Bilder- Atlas zur Geographie von SR von Dr. A. Geist- 
beck. Beschreibender Text mit 233 Abbildungen. Gebunden, in Leinen. \ 

Bilder- Atlas zur Geographie der aussereuropäischen 
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit314 Abbildungen. 
Gebunden, in Leinen . 

Verkehrs- und Heisekarte von Deutschland nebst Spezialdar- 
stellungen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets u. dessüdwestlichen Sachsens 
sowie zahlreichen Nebenkarten. Von P. Krauss. Maßstab: 1: 1 500 000. 
In Oktav gefalzt und in Umschlag 1 Mk. — Auf Leinen gespannt mit Stäben zum Aufhängen 

Welt- und kulturgeschichtliche Werke. 

do 

Weltgeschichte, herausgegeben von Dr. Hans F. Helmolt. Mit 55 Kar- 
ten und 178 Tafeln in Farbendruck, e und Holzschnitt. 
Gebunden, in 9 Halblederbänden 8 

Meyers Historischer 5 Mit 62 Hauptkarten, vielen Neben- 
kärtchen, einem Geschichtsabriß in tabellarischer Form und 10 Registerblättern. 

Gebunden, in Leinen . 

Das Deutsche Volk ne, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. 
Zaveite Auflage. Mit 1 Karte u. 43 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt. 
Gebunden, in 2 Leinenbänden zu je 9,50 Mk. — in 1 Halblederband 

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 434 Ab- 
bildungen im Text, 1 Karte und 23 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung und 
Holzschnitt. Gebunden, in Leinen . „ 

Geschichte der Deutschen ann von Prof. Dr. @eorg Stein- 
hausen. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 219 Abbildungen im Text und 
22 Tafeln in Farbendruck und ne), (Im Erscheinen.) 
Gebunden, in 2 Leinenbänden . . . 8 8 £ je 

Natur und Arbeit. Eine allgemeine W irtschaftskunde. Von Prof. Dr. 7 
Oppel. Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, 
Atzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Leinenbänden je 10 Mk. — in 1 Banden 

| 

M. 

10 

Literatur- und kunstgeschichtliche Werke. 

Geschichte der Deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr. 
Vogt und Prof. Dr. Max Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im 
Text, 31 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung, Kupferstich und Holzschnitt, 2 Buch- 
0 8 und 43 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbänden. je 

zeschichte der Englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wül- 
ker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Farbendruck, 
Tonätzung, Kuperstch und Holzschnitt und 15 Faksimilebeilagen. 
Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . . Mr. „ BE ENL: 

Geschichte der Italienischen er von Prof. Dr. B. Wiese 
und Prof. Dr. E. Percopo. Mit 158 Textabbildungen und 31 Tafeln in Farben- 
druck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksimilebeilagen. Geb., in Halbleder 

M. 

10 

10 

16 

Pr. 



Geschichte der Französischen Literatur, von Professor Dr. 
Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Zweite 
Auflage. Mit 160 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferätzung 
und Holzschnitt und 13 Faksamlebeilagen. (Im Erscheinen.) 
Gebunden, in 2 Halblederbänden . . . „ „ „ „ ee eo 

Weltgeschichte der eee von Otto Hauser. Mit 62 Tafeln 
in Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Leinenbänden . je 

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von Prof. 
Dr. Karl Woermann. Mit 1361 Abbildungen im Text und 162 Tafeln in 
Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden . Je 

Wörterbücher. 

Orthographisches Wörterbuch der deutschen BR 
von Dr. Konrad Duden. Achte Auflage. Gebunden, in Leinen . 

Orthographisches Wörterverzeichnis der deutschen 
Sprache, von Dr. Konrad Duden. Zweite ee, 
Gebunden, in Leinen . 

Wörterbuch der e Sprache, von Dr. Daniel Sanders. 
Gebunden, in 3 Halblederbänden . . . a Je 

Handwörterbuch der deutschen e „von Dr. Daniel 
Sanders. Achte, von Dr. J. Ernst RS 7 neubearbeitete „ 
Gebunden, in Leinen . 

Technik. 

Moderne Technik. Die wichtigsten Gebiete der Maschinentechnik und Ver- 
kehrstechnik allgemeinverständlich dargestellt und erläutert durch zerlegbare 
Modelle. Herausgegeben von Ingenieur Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- 
dungen im Text und 15 zerlegbaren Modellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden 

Meyers Klassiker-Bibliothek. 

Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band 
Brentano, herausg. von J. Dohmke, 1 Band 
Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band 

Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. 

Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände 
Lenau, herausg. von C. Schaeffer, 2 Bände 

Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bände 
Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände 
Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände 

Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band 
Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, 

kleine Ausgabe in 15 Bänden. 

— große Ausgabe in 30 Bänden 

Grabbe, herausgegeben von 4. Franz und 

P. Zaunert, 3 Bände . B 

Grillparzer, 5 von R. Franz, 5 Bände 
Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 

Hebbel, herausgeg. von K. Zeiß, 4 Bände . 
Heine, herausgeg. von E. Elster, 7 Bände . 
Herder, herausg. von T. Matthias, 5 Bände 
E. T. A. Hoffmann, herausg. von F. Schweizer 

und P. Zaunert, 4 Bände 8 

Immermann, herausg. von H. Mayne, 5 Bände 

Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. 

—— In Leineneinband; für Halbledereinband sind. die Preise um die Hälfte höher. — 

4 Bände | 
Hauff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bände 

| 
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8 

Lessing, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. 
O. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände 

Mörike, herausgeg. von H. Mayne, 3 Bände 
Nibelungenlied, herausg. von G. Holz, 1 Bd. 
Novalis u. Fouqué, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd. 
Platen, herausgegeben von G. A. Wolf und 

V. Schweizer, 2 Bände. > 
Reuter, herausgegeben von W. Seelmann, 

kleine Ausgabe, 5 Bände 

— große Ausgabe, 7 Bände 

Rückert, herausg. von G. Ellinger, 2 

Bearbeitet von A. Brandl. 

Tieck, herausgeg. von @. L. Klee, 3 Bände 
Uhland, herausgeg. von L. Fränkel, 2 Bände 
Wieland, herausgeg. von G. L. Klee, 4 Bände 

Bände | 

Schiller, herausgegeben von L. Bellermann, || 

kleine Ausgabe in 8 Bänden . 

— grobe Ausgabe in 14 Bänden. 

Shakespeare, Schlegel- Tiecksche Übersetzung. || 
10 Bände IP 

o do . 

Druck vom Bibliographischen Institut in Leipzig. 
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