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Weissköpfiger Adler (Bald Eagle). 
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Borworf. 

Die günſtige Aufnahme und Beurtheilung, welche der die Säugethiere 
behandelnde Band des „Illuſtrirten Thierlebens“ gefunden hat, 

ermuthigt mich, nun den deutſch-amerikaniſchen Freunden der Natur 
auch eine Schilderung des Vogels und ſeines Lebens zu bieten. Ich 
darf wohl behaupten, daß ich nicht nur mit Hülfe der einſchlägigen, 
z. Th. ſehr ſchwer zu beſchaffenden Literatur, ſondern auch auf Grund 
eigenen Studiums und eigener Beobachtung meine Aufgabe zu löſen 
verſucht habe. Meines Wiſſens iſt dieſer Gegenſtand weder in eng— 
liſcher noch in deutſcher Sprache in dieſer Weiſe behandellt worden. 
Was bisher vorlag, iſt entweder umfangreicher, wie die Werke Wil— 
ſon's, Audubon's, Baird's u. A. oder es iſt knapper und ſchulmäßiger. 
Möchte es mir gelungen ſein, der Belehrung und der Unter— 
haltung zu dienen! Es war dies wenigſtens immer mein Ziel. — 
Wieder iſt den amerikaniſchen Thieren eine beſondere Berückſich— 

tigung geworden. Da manche unſerer einheimiſchen Vögel auch in den 
größten deutſchen Werken noch nicht behandelt ſind, ſo ſah ich mich zu— 
weilen genöthigt, den entſprechenden deutſchen Namen ſelbſt zu wählen. 

Die dem Bande beigegebenen colorirten Abbildungen ſind eigens 
für das Buch entworfen. Sie zeigen die Vögel möglichſt naturgetreu 
in Tracht und Haltung und ſind auf ein Achtel der wahren Größe 
reducirt, mit alleiniger Ausnahme der Darſtellungen auf Tafel VII, 
die einem Viertel der natürlichen Größe entſprechen. Ein Theil der 
Holzſchnitte wurde uns von Profeſſor Tenne y überlaſſen. 

Möge denn Gottes Segen auch dieſen Band geleiten! 

Fort Wayne, im Januar 1879. 

H. Dümling. 
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Mamen-Derzeidhniß. 

A. Aquila canadensis.. 
Seite Nane 

AcSkrähe 55 Archibuteo i 
Accipiter Cooperi. ... 44 Ardea candissima.. 

uses 2 egretta PRINT 

Accipitres e eee nette 43ͤ dbereodiass 

Adlern „ 29 ee 
— mexikaniſcher . 38 Ardeid ae 

weißköpfiger .. 29 Ardetta exilis 

Aegialitis melodus... 224 Arfanfastyrann..... 
semipalmatus .. 224| Asturatricapillus.... 
vociferus....... 223 Atthis anna 

Aegiothus linarius.... 142 Auk Family 
Agelaius phoeniceus. 158 Auſternfiſcher ... ..... 
er ee eee 
Aaudi dase 133 Avoset Family...... 
AIDATEOSSEeR ER een 253 Aythya fernasenı 

Albatros, rußfarbener. 253] —— vallisneria .... 
Alcedinidae ....... 94 
dss 256 B. 
Men 256 
Ameiſenſpecht. ... .... 82 Bald- pate. 
Ampelis cedrovum... 124 Baltimoretrupial . . . .. 
n 123 Baltimorevogel ..... 
Anas boschas 243 Bartge ier 
e 245 Bartvögel a: 
F 241 Baumläufer r 
atis 235 Baumpieper 
ee 252 Baumjperling .......- 

Annendolibri......... 88| Baumwachtel .. ..... 
Anser albifrons...... 239 a 8 848 
P 239 B 1 ee 
—— hyperboreus.... 239 Bird FresHDHC V 

Anthus ludovicianus. 111 —— Man-of-War EN 
Antrostomus vocife- Birkenzeiſieg 
TCT Bitter 

Aptenodytae........ 257 — Least. 
Aptenodytes patago- 

Seite 
Seng, Blackbird e 154 

29 Winged 158 
47 —— Rusty 163 

217 —— Swanp ........ 158 
216 Yellow-headed.. 161 
215 Black head, Big. 247 
217 D 247 
2 Blauhehen 170 
2s Blau bogen 109 
97 Blauwaldſänger .. . . . 114 
43 — \chwarzteptiger 38 II 
88 Blue- bird. .. 109 

256 Blue-stocking. TE En 225 
225 Bobolink...... ..... 154 
225 Bobwhite............ 194 
225 BOS bull! 217 
247 Bog-sucker.......... 226 
247 Bombyecillidae ...... 123 

Bonasa umbellus.... 192 
Bootſchwanz 162 
Botaurus mugitans.. 217 
Brachvogel, lanzſchnä⸗ 
idee 229 

Branda bernicla...... 239 
237 

Brandente.. 26 
Brandungsente. . . . ... 248 
Brant BCG 225 
Braundroſſel . . . . . . .. 107 
Breitſchwanzkolibri. .. 88 
Brillen vogel! 161 
Bucephala clangula . 247 
Büffel fß 247 
Bürgermeiſter .... .. . 254 
Buffalo-head ........ 247 
BUI bar 93 
BAIER! 222 
Bunting, Bay-winged 143 
Buntkleibe : 131 



VI 

Seite. 

Buſſard, breitflügliger 46 
— vothjehultriger. . 46 
—— Swainſon's. 47 
Bullardei nee: 45 
Buteher-bird .. 125 
Buteo borealis ...... 45 
—— lineatus........ 46 

pennsylvanicus, 46 
Swainsoni...... 47 

Buteoneske 8 45 
BAH bal 247 
Buzzard, Swainson's 47 

Turkey. 53 

C. 

OCalieo- back 225 
Campephilus prinei- 

pPalisl. ern: 7 
Canary-bird ...... . 188 
Ganevasente ........ 247 
Canvas-back ....... 
Caprimulgidae ...... 
Gal, 153 

Texas... v 154 
Cardinalis virginia- 
BUD es 153 

Namen⸗Verzeichniß. 

Circus hudsopius .... 47 
Cistothurus palustris 130 
Citronwaldſänger .. 114 
Clangula vulgaris .... 247 
GGS iii 74 
Coceygus americanus 74 
—— cerythrophthal- 

UBS ee: 77 
Cock, Domestie ..... 188 
Coffin earrier 254 
Colaptes auratus 82 

mexicanus..... 84 
Collesesll s, 90 
Collyrio borealis . . 125 
— excubitoroides. 127 
Colopteridae ........ 95 
Columbidae ........ 172 
Colymbidae......... 255 
Condor... 22.220: 50 
Contopus virens..... 98 
Conurus carolinensis 70 
GGS... 230 
GG Ses 248 
Cormorant, Double- 
SSC 251 

Cormorant Family . . 251 
Garolinaperifitt ...... 70 Cor vida 165 
Carolinaſchlüpfer . . . . 130 | Corvus americanus.. 168 
Carpodacus purpu— —— carnivorus 166 
nn 135 | — corax .......... 166 

OSS War 210 | Cotyle riparia 122 
—— New-Holland ... 210 | Cowbird..... . 156 
GESUarluse ß 210 Crane, Blue 215 
Gatzpird ae re, 106 | — Brown ........ 213 
Cathartes atratus 55 | — Family... .... 211 

AU TSS 53 Sand Hill 213 
Cedar-bird.......... 124 | — White 212 
Cederſeidenſchwanz. . . 124 Whooping...... 212 
Bederddgel: N... 124 | Creeper, American.. 1:0 
Certhia americana ..., 130 Famil; 130 
Gerthiad as 130 | Crossbill, Black-billed 177 
Ceryle alcyon....... 94 Bed... ee 141 
Chaetura pelasgia... 89 — White-winged . . 141 
Charadridae 0... 222 Yellow-billed .. 74 
Charadrius virgini Crow, Carrion ...... 55 
Gus le 222 Common ...... 168 

Chatterer, Bohemian 123 Famil; 165 
Rink er 154 Gekas 74 
Giekadses 132 Odenlid ass. 74 
©kick Dab.........- 256 Cupidonia cupido... 192 
Chicken, Prairie... . . 192 | Curlew, Long-billed. 229 
Hipp 7 ß 149 White 219 
Chordeiles popetue.. 93 Cursores 199 
Chroecocephalus atri- | Cyanospiza ciris . 152 
III 254 — cyan ea 152 

Chrysomitris tristis... 135 Cyanura cristata .. . 170 
Ciconia alba 220 Cygnus agricollis 237 

Oygnus americanus 235 
—— buceinator...... 235 

chenopsis-atra- 
Sn 237 

—— color 236 
Cypselidae......... 88 

D. 

Dans seutes 246 
Dare? 252 
Delaware-Möve .... 254 
Mendrol ess 13 

AestiNd ssd ĩ• 114 
— Blackburniae .. 113 
—  Teaerulear rl 
—— caerulescens... 113 
„ NEN oo 113 
ard lee 
„ ee 115 
„ maeuless esa 114 
—— palmarum ...... 114 
—— pennsylvanica.. 114 

Pinusae. een 114 
VIB 113 

Diedappe rn 256 
Diomedia fuliginosa.. 253 
Dipper, American.... 110 
Ditelitnsesr er 135 
Diver Famil; 255 

Great Northern, 255 
Dolichronyx oryzivo- 
a Re N 154 

Dollmetſchenr 225 
Dove Family......... 172 

Carolina ....... 182 
——ZCommons 7 182 
Dreizehenmöve ...... 254 
Dreizehenſpechte . 80 
Dromaeus Novae- 
Hollands 210 

Droſſelnn . 99 
Duck, Big Scaup. 95 
e 24 
Hider 248 
— Family ........ 235 
e onen 249 
—— Harlequin .. q 248 
Lesser Scaup... 247 
—— Long-tailed .... 247 
——=5Mallard 22 
„ 247 
—— Ring-necked ..... 247 
e 241 
eee e 248 
— Spirit. 247 
— Summer... 246 
ol,, er 246 



E. 
Seit 

Eagle, Bald. 29 
GA ear 38 

— Golden 35 
—— Mexican ..... 38 
—— Ring-tailed . 35 
— site- headed 29 
Eagles „ mialera srafeı- 29 

Eetopistis migratoria 176 
Edelfalken 38 
Egret, Great White. 216 
Eiderente ......... . 248 
Einſiedellaubwürger. 128 
Einſiedlerdroſſel . . . .. 100 
Cente 247 
nde 254 
Eis tauchen 255 
ESpdgel 94 
Elfenbeinſpecht ... . .. 79 
Elfer 169 
Benin 210 
FCC 210 
Eten 235 
ink 154 
Erdwaldſänger ...... 116 
Eremophila arvensis. 134 

cornuta. 2... 133 
Erismatura rubida.. 248 
Erythaea rubecula .. 102 

Erzſchwalbe ... 122 
Eule, geſtreifte .. . . .. 63 
— kurzohrige 8 62 
— langohrige 61 
— weißköpfige .... 68 

F. 
Falco anatum 41 
—— columbarius ... 42 
—— gyrfalco ....... 41 

polyagrus...... 42 
Falcon Family. ..... 28 

Berries 41 
B ne 42 
Halee nes 38 
Halse ae 28 
Halen? 38 
EC e 28 
alken eule 65 
Faſanen 182, 192 
Faſan, gewöhnlicher . 192 
eldammerfink e 150 
ſeldhühnn ? 194 
eldſperling 150 
elſenty rann 97 
ſerſenfüſuſe 74 

7 
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Seite 
Fichtenzeiſig ++ - 141 
Finch and Sparrow 
Hamılyasss res 135 

Finch, 5 eat: 143 
RE 141 

—— Purple 155 
Finken 135 
Micha 37 
Wlan großer 
blauer 

— grüner 217 
Fish-Hawk, American 37 
Flamingo, rother .. . . 232 
Flamingo . 232 
Fleckenwaldſänger .. 114 
Flieker, Red-shafted.. 84 
Fliegenfänger e 95 
Fliegenſchnäpper Zu 

anada ld 
Floſſentaucher .. ..... 257 
Fidler 37 
Flycatcher Family... 95 
F 9 
e 117 
— Great-erested .. 97 
— Green Black-cap 115 
Eilyeatchersr 2.2.22. 117 
—— Warbling ...... 117 
Fly-up-the-Creek.... 217 
Fregattvogel ...... 251 
Fringilla canaria.... 138 
Fringillidae ..... 135 
Fuchsammerfink ..... 151 
Kuchsfperling e 151 
Fulica americana. 230 
Fulix affinis 247 
Fulix marila........ 247 

G. 

Gallinago Wilsoni.. 228 
Gallinazo „ 55 
Gallus domesticus .. 188 
Gambetta flavipes... 228 
Gannetstn. ee, 250 
Gans, Canadiſche . 287 
— weißſtirnige 239 
Ganſegeens 58 
Gänſeſäger 249 
Gäue 237 
Garrett 247 
Gartentaube ...... 182 
Gartentrupiall 162 
Geenen 49 
— kaliforniſcher . . 51 
Gelbbauchſpecht. . . .. 80 
Geldof; 161 
Gelbſchnabeltukuk 7 

Geothlypis trichas .. 

finf 
Geſellſchaftsſchwalbe 

Glanzibis n 2 
Glaucidium gnoma 
ie weißſchwän— 

ger 
Goatsucker Family. 
Godwit, Marbled ... 

Goldbruſtlaubwürger. 
Golden-eye......... * 

Goldflügelſänger .... 

Goldkronſänger 
7 Goldregenpfeifer ... 

Goose, American 
White-fronted . 

Wild of Europe. 
GSK 
Graculus dilophus.. 

Gee 

Graugans „ 2 
Grauſchwätzer .. .. 
Grebe, Crested...... 256 

Greenlet, Red-eyed.. 

Grosbeak, Rose- 

Grouse Family ...... 
—— Pinnated 

ER A. 
Grünwaldſänger .... 
SUI!!! 253 
—— Black-headed .. 

410 



VIII 

Seite. 

Gull, ee er: 254 
— Kittiwake 254 
—— Ring-billed .... 254 
Gypaötos barbatus... 56 
Gyps fulous.......... 58 

H. 

Hagarfgech ö 79 
Habicht, Cooper's. 44 
— rothbrauner 44 
Hobſcht 43 
Haematopodidae . . 224 
Haematopus palliatus 225 
Haliaötus albrieilla.. 34 
— — leucocephalus.. 29 
Hammer, Yellow..... 83 
Hanenest............ 161 
Harelda glacialia.... 247 
Harporhynchus rufus 107 
Harpy 36 
Harpsi ia destructor.. 36 
A 36 
Harrier, American .. 47 
eng NR 249 
aubenſpecht. 81 

Haubentaucher. 256 
Haubentyrann . 97 
Hausgans RER 239 
Haushunnn 188 
ausſperling . 146 

Hauszaunkönig 129 
Hawk, Black. 47 
e 43 
—— Broad-winged.. 46 

Cooper's 44 
— Duck.......... 41 
Marc 47 
—— Pigeon......... 42 
—— Red-shouldered 46 
—— Red-tailed . 45 
—— Rough- legged .. 47 
—— Sparrow. 42 
— Swallow-tailed.. 48 
Hedymeles ludovi- 
Gan? 151 
Helden 256 
Helmintophaga ... ... 112 

chrysoptera..... 112 
— e ee 112 
Helmwachtel ........ 195 
Ken, Inden 217 
e Renee 230 
Ei 192 

Heringsmövbe 254 
Heron Family ...... 213 

Great Blue..... 215 

Namen Verzeichniß. 

Heron, Green 217 
— — Night 217 
— — Sn -e 217 
White een 216 
High-holder ........ 83 
Himantopus nigri- 

COllis 2.2 ce ee 225 
Hirundidae er 118 
Hirundo bicolor .... 122 

-  horreorum ...... 120 
lünen, 121 
— — thalassina...... 122 
Histrionicus torqua- 

DUB are feiner 248 
Hockeeeeeenru 8 
Höckerſchwan .. . ..... 236 
Höhlenenle RE 64 
Hollenmeiſe e 133 
Hornlerche. 89 8 133 
House- Sparrow ee 146 
Humming-bird, Anna 88 
— Black- ehinned.. 88 
— — Broad-tailed.... 88 
— e 86 
— — Red-backed . 88 
— — Ruby- -throated.. 87 
Hydrobata mexicana. 110 
Hydrochelidon 255 
IIylotomus pileatus. 81 

J. 

Jaegers 254 
Jagdfairlk 41 
d Blue er 170 
Ibis, heiliger . 220 
— weißer 219 
Ipissalbasır een 219 
— Fi 218 
— — ee, 220 
Ibis of Egypt 220 
— order er 220 
R 219 
„ ee bd 219 
Sennett 219 
—-— Witts 219 
— Woods ee 219 
Iceteridae ........- 154 
Ieterus baltimore. . 161 
—— SPUTIUS ....... 162 
Ietinia mississippien- 

SIB re ee 49 
Indigo-bird ........ 152 
SDLAHfINE 0 ease 15? 
Insessores.........1280 
Junco hyemalis..... 143 

Seite. 

K. 
Kanarienvogel .... 138 
Kappenkleiber ...... 130 
Kappenſpecht .. 80 
Kard ina! 153 

grane r 154 
Karolinentaube ...... 182 
Kaſlaon‚ 210 
Katzendroſſel ...... 106 
Kestrel, American... 42 
Kibitzregenpfeifer. . . . 222 
Pin 95 
Kinofishenser en er 94 
— elt“! 94 
Kite, Blues ñ 49 
— - Fork-tailed .... 48 
— — Mississippi .... 49 
Kite 47 
Klagenachtſchwalbe .. 91 
Kleibwaldſänger ... . 112 
Klettervögel ... 67 
Klippenſchwalbe .. . .. 121 
Klotzſpecht 81 
dib? 86 
Kolkrae 166 
Königsfiſcher ...... 94 
Kontgsgeien „ir zen. 53 
Königstaucher ..... 259 
Königstyrann ...... 95 
RONDOE ee 50 
Kormoran 251 
Kah e er 168 
ahn 165 
ranch? 211 
Kranich, brauner 213 
„ ee 212 
Kragenente 247, 248 
Kreuzſchnäbel ... ... 141 
Krickente, blauftüglige 246 

— grünflüglige 246 
Kronſänger! 113 
Kuhſtaas een se 156 
Kniff 74 
Kukuksſpecht .. . . .... 82 
Kupferſpecht. .. ..... 84 

L. 
Lachm ve 254 
Laemmergeier 56 
Lämmergeie r.. 56 
Lanner, American. 42 
Laphortyx californi- 
SS ee 195 

„ Pe! 195 
Lapland Longspur.. 143 
Daridae ...... > „253 
[Lark Famil 133 



Namen⸗-Verzeichniß. IX 

Seite. Seite. Seite. 

Lark. Meadow ...... 161 | Myiarchus erinitus.. 97 Owl, Mottled........ 62 

Sers 133 Myiodioctes canaden- —— Pygmy ........ 66 

Larusargentatus.... 254 sis. 117 Richardson’s ... 63 

— — delewarensis ... 254 pusillus ........ 117 — S ıw-whet....... 63 

—— glaueus......... 254 en 62 
Marinus 254 N. —— Short-eared .... 62 

Laubwürger 127 —— Sno-wyhhh 64 

Laufvöge· nn 199 | Nachtfalk..........-- 93 | —— Sparrow .. 63 

nen 142 Nachtigall 111 — White-fronted .. 63 
r 434 Nachtſchwa —797ꝙ— e 222 
Lerche, europäiſche .. 134 Nachtſchwalben ...... 91 Oyster-catcher 225 
Lerchenſtärling 8 161 Nandu.. ... 206 
Limosa fedoa ....... 229 Nauclerus furcatus. 170 P. 
r BAR eo ea 6 | Pandi ; 
ae Western 127 Night-hawk ee 93 1 „ 95 

beck-lock .........- 81 Nightingale , eessicntauhee 
5 ; | Nonpareil .......... 152 Napageientaucher .. . 257 

Longshanks 26952 226 I & 5 Paperling 154 

DnB 255 Numenius longiros. „ Papſtfink . 152 
Lophodytes ala tris. a 229 Parakoet 70 

DUB eur sehe 249 | Numida maleagris... 188 Dee ee 131 

Lophophanes bicolor 133 Nuthatch, red-bellied 131 | Parrot, Carolina... 7 
Loxia americana. 141 | — Wbite-bellied ... Tal a Family 67 
—— leucoptera .....141 Nyctale Richardsonii 63 ae 70 

. Nyctea nivea 64 Partridge... 198 194 

M. 7 Family. e 194 
NHD ne: 169 O Plumed. 2195 
Maleagris Gallopavo.. 183 | 2 Parula americana ... 167 

Mantelmöve ..- .... 254 Oedenia americana. 248 | Parus atricapillus ... 132 
Mareca americana... 246 | —— fusca........... 248 | Passerella iliaca...... 151 
F 228 —— perspicillata .... 248 Pavo eristatus ...... 187 

Martin, Bee 95. 1 Dfenvogel:r... ......=- 116 | Peacock............. 187 
Purple........: 123 Sbreus, BEDBeN 60 | Pelecanidae ........ 249 

—— Sand 12211 0ld-witem ee 247 Pelecanus trachy- 

Meergdleer 34 | Dlivendrofjel.......- 100 Thynchus........- 249 

Meerſchwalben ...... i e 3 SBelefane e 249 

Meiſen 131 Oriole Baltimore .. . 161 Pelekan, weißer ....- 249 

Melanerps erythroce- Orchard 162 Pelican Family ...... 249 
ERH 81 Orthotomus longican- — - Frigate......... 251 

— formicivorus 82 data.............. 115 Witte 249 
Melos piza melodia .. 150 Ortolae n 229 Penguin, Great 259 

— palustris 151 Ortyx pietus........ 195 | Penguins ..........- 257 
Melothrus pecoris. . . . 156 virginianus .... 194 | Perchers............. 85 

Merganser, hooded.. 249 Osprey 37 Berdieidae.n....2.22- 194 
red-breasted .... 249 |Ostrich,. American 206 | Berlhuhn ............ 188 

Mergansers.......... 248 Eastern 199 | Petrel Family. .. 252 
N 248 Otus americanus.... 61 e 253 

—— merganser ... ..249 Oven- bird lol Beweer wesen. 97 

BErraton.....oee. 249 | Owl, Barred......... 63 Wood ee: 98 
PC 102 — Burro wing. 64 Pfauú́́́ʒ́— 187 

carolinensis.... 106 | — Famil7 59 Plefferfreſfer 1 H: 7 
—— polyglottus .... 102 — Great Gray .... 63 Pfeifente, amerikani— 
Mniotilta varia...... 112 — Greathomed... 60| ſche 246 
Mocking Bird........ 102 Heer ... 63 [Pfeilſchü ß 252. 

Northern 107 —— Kirtland's 63 Phalacrocoracidae .. 251 

Mormon aretica .. . . 257 — Little Red 62 Phalaropes 226 

Modes 253 Long-eared .... 61 Phalaropidae 226 
Muſchelente, große. . 247 | — Long-g-horned .. 61 Phasanid ae 182 

— kleine 247 — Marsh ......... 62 Phasianus colchicus. 192. 



X 

Seite. 
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. Der Gürtelfiſcher (Kingfisher). 
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. Der Bäffchenammerfinf (Golden-erowned Sparrow). 

.Der gelbſchnäblige Kukuk (Yellow-billed Cuckoo), 
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.Der Rothſchwanzſchnäpper (Redstari), 
Der rothbrüſtige Kernbeißer (Rose-breasted Grosbeak), Weibchen, 
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Der Rothkopf (Red-head), 
. Die Brautente (Wood Duck), 
. Die Schellente (Golden-eye). 

Der grüne Fiſchreiher (Green Heron), 
. Die Waldſchnepfe (Woodcock). 
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Der Cardinal (Cardinal), 
Der Sumpfhordenvogel (Red-winged Black-bird), Männchen, 

1 „ „ Weibchen. 

. Der Wieſenſtärling (Meadow Lark), 

. Die Baumwachtel (Quail), Weibchen, 
> 5 Männchen. 

. 2. Die Wandertaube (Wild Pigeon), 
Die Carolinataube (Carolina Dove). 

. Der Reisſtärling (Rice-bird), Weibchen, 
Männchen, 

Der Wieſenregenpfeifer (Kildeer). 
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Anmerkung. Wo nicht anders bemerkt, iſt das Männchen abgebildet 





1. Hüttensänger (Blue-bird). 4. Rothschwanzschnäpper (Redstart). 
2. Tyrann (Kingbird). 5. Rothbrüstiger Kernbeisser (Rose- 
3. Rothbrüstiger Kernbeisser (Rose- breasted Grosbeak) Weibchen. 

breasted Grosbeak) Männchen. 6. Virginische Ohreule (Virginia Owl). 
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7 ie Vögel ſind unſere Lieblinge, die wir hegen und pflegen. 
Ihre zierliche Geſtalt, der Farbenſchmuck ihres Gefieders, 

ihr immer rühriges Weſen, mehr noch die nur ihnen 
N eigene Gabe des Geſanges, der in jo wunderbar 

mannigfaltigen Tönen aus ihrer Bruſt klingt, haben ihnen längſt 
unſere Vorliebe gewonnen. Sie dürfen darum auch ein ſonderliches 
Intereſſe für ſich beanſpruchen. 

Keine Thierklaſſe ſondert ſich ſo ſcharf aus der formenreichen 
Welt der Thiere ab, als das gefiederte Volk der vögel. „Den Vogel 
erkennt man an ſeinen Federn“, ſagt das Sprichwort, und in der That, 
hiermit iſt der Vogel gleich richtig gekennzeichnet als das gefie— 
derte Wirbelthier. Fügen wir noch hinzu, daß er durch 
Lungen athmet, daß rothes und warmes Blut in ſeinen Adern fließt, 
daß er Eier legt und dieſe ausbrütet, daß er einen hornigen Schnabel 
trägt und vier Gliedmaßen ſich dem Körper einfügen, von denen das 
vordere Paar zu Flügeln entwickelt iſt: ſo haben wir eine ziemlich 
ſcharfe Charakteriſtik der Vogelwelt. 

Was von den Thieren überhaupt gilt, daß ſie nämlich in großer 
Mannigfaltigkeit über die ganze Natur verbreitet ſind, das gilt inſon— 
derheit von dem großen Heer der Vögel. Sie finden ſich in allen 
Zonen der Erde. Mitten in der Erſtarrung des eiſigen Nordens 
hörten die Nordpolfahrer noch den Ruf des Tauchers und das Zirpen 
der Schneeammer, und in den Urwäldern der tropiſchen Zone vernimmt 
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der Reiſende das Geſchrei der buntgefiederten Papageien. Nicht 
weniger als 19 bis 12,000 Arten ſind bereits beſchrieben worden. 
Der Vogel iſt ja auch keineswegs an die Scholle gebannt, er iſt das 
beweglichſte unter allen Thieren, er iſt das Luftthier. Die von 
den kräftigſten Bruſtmuskeln bewegten Flügel tragen ihn pfeilſchnell 
durch den blauen Aether, kein Meer, kein Gebirge ſperrt ſeinen Pfad, 
und auch dem Winter vermag er zu entfliehen. Andere Thiere — 
Fledermäuſe, Inſecten — mögen flattern oder ſchwirren, der 
Vogel allein kann fliegen. Die an die Erdſcholle gefeſſelten Säugethiere 
läßt er weit hinter ſich zurück und ſteigt mit einer Kraft und Ausdauer 
durch die Luft, die uns faſt mit Neid erfüllt. Wer möchte ſich nicht 
gleich ihm emporſchwingen können! „Wenn ich ein Vöglein wär'!“ 
in unzähligen Variationen klingt dieſer Wunſch durch die Dichtung 
aller modernen Völker, und wer wäre nicht wenigſtens im Traume 
ſchon geflogen! Und welche Schnelligkeit, welche Ausdauer und 
Gewandtheit des Fluges! Man erinnere ſich nur der allbekannten 
Schwalbe oder der Möve, die tagelang dem Schiffe folgte, deren 
Flugkraft auch der heftigſte Sturm nicht ſchwächen kann. Aber der 
König unter allen Fliegern iſt der Fregattvogel. Er iſt in der That 
faſt nichts als Flügel. Der Körper, nicht größer als der des Hahnes, 
iſt in allen Knochen, ja ſelbſt in dem häutigen Sack der Kehle von 
Luft durchſtrömt, und an dieſen Körper ſetzen ſich die Flügel, ſchmal, 
ſpitz, lang wie die Klinge eines Degens. Man denke auch an den 
Kondor und folge ihm, wenn er von den eiſigen Gletſchern der 

Anden herabſchießt zu den glühenden Küſten Peru's, in wenigen 
Minuten alle Zonen und Temperaturen der Erde durcheilend! 

Es kennzeichnet auch der ganze Körperbau den Vogel als das 
Luftthier. Und wir werden es auch am Vogel erfahren, daß Gott in 
allen Einrichtungen der Natur mit der bewunderungswürdigſten Weis— 
heit handelt. An jeder Pflanze, an jedem Thiere kommt Alles auf 
das wunderbarſte zuſammen, und dieſe Harmonie läßt ſich nie aus— 
ſtudiren, läßt ſich nie faſſen. Die Größe eines Thieres, die Verhält— 
niſſe in ſeinen Gliedern, die Einrichtung ſeiner Organe, der Inſtinct 
— Alles, wenn wir es mit den bekannten Abſichten des Thieres 
zuſammenhalten, erſcheint uns mit der größten Weisheit gewählt. 
Jedes Thier iſt vollkommen in ſeiner Art, wenn wir es gegen den 
Zweck halten, den es erfüllen fol. So iſt der Vogel auch ein vol l- 
kommenes Luftthier. Die Geſtalt des Rumpfes, die Beweg— 
lichkeit des Kopfes auf dem langen Halſe, die Leichtigkeit des Körpers, 
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das Gefieder, die kräftigen Bruſtmuskeln, die mit Luft erfüllten 
Knochen, Alles weist auf das freie und flüchtige Luftleben hin. 

Gerippe der Taube. 

a Schädel, b Halswirbelſäule, e Rückenwirbel, d Schwanzwirbel, e Bruſtbein, e“ u. e“ die Löcher und 

Fortſätze des Bruſtbeins, f die Rippen, t“ die Zackenfortſätze der Rippen, g die Zwiſchenrippenknochen, 

h Schulterblatt, i Gabelbein, k Rabenbein, 1 Oberarm, m Speiche, m Elle, ou o“ Handwurzel— 

knochen, p Daumen, p’ Mittelhand, q Mittelfinger, aus zwei Phalangen beſtehend, q’ kleiner Finger, 

r Becken, s Oeffnungen deſſelben, t Oberſchenkel, u Schienbein, v Wadenbein, x Laufbein (Tarſus), 

y Hinterzehe, 2 Vorderzehen. 

Was zunächſt die äußere Geſtalt des Vogels anbetrifft, ſo 
iſt dieſe ganz die eines Schwimmers der Lüfte. Der ſpitzige Schnabel, 
der ausgeſtreckte Hals und der Körper bilden im Fluge einen zugeſpitzten 
Keil, der dem Luftzuge den möglichſt geringen Widerſtand entgegen— 
ſetzt. Aber auch der innere Bau des Vogels entſpricht ganz dem 
Flugvermögen. Wir finden in ſeinem Körper ein feſtes und doch 
leichtes Knochengerüſt. Der Schädel bildet eine mehr oder weniger 
kugliche Knochenblaſe, deſſen Nähte ſich ſchon in der Jugend ſchließen. 
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Er gelenkt nur mit einem Gelenkknopf auf der Wirbelſäule und iſt 
darum nach allen Seiten hin leicht beweglich. Die Zahl der locker 
verbundenen Halswirbel iſt ſehr groß, die Wirbel der Rücken-, Lenden— 
und Kreuzgegend ſind indeß meiſt innig mit einander verwachſen. Die 
Schwanzwirbel ſind wiederum beweglich; der letzte derſelben iſt der 
Träger der großen Steuerfedern. Die Zahl der Rippen wechſelt 
zwiſchen 6 und 11 Paaren. Sie ſind, mit Ausnahme der vorderen und 
hinteren, mit dem Bruſtbein durch Knochenfäden verbunden. Das 
Bruſtbein, das den Flugmuskeln zum Anſatz dient, dehnt ſich zu einer 
großen Knochenplatte aus. Das Schulterblatt iſt ein ſchmaler Knochen, 
das Schlüſſelbein oder Rabenbein aber ſtark. Vor dieſem liegt noch 
ein zweites und viel ſchwächeres Schlüſſelbein, das den Vögeln eigen— 
thümliche Gabelbein. Ein Blick auf die beigegebene Abbildung des 
Gerippes einer Taube wird den Leſer mit den einzelnen Theilen des 
Skelets beſſer bekannt machen, als es eine Beſchreibung vermag. Dem 
wißbegierigen Leſer wird es leicht ſein, an einer gekochten Taube die 
einzelnen Theile aufzufinden. 

Zu dieſem zweckmäßigen Bau des Skelets geſellt ſich der ſehr wich— 
tige Umſtand, daß faſt alle größeren Knochen nicht wie bei den Säuge— 
thieren mit Mark, ſondern mit Luft gefüllt ſind. Man nennt dies die 
Pneumaticität des Skelets. Die Knochen ſind deshalb leichter, 
ohne an Feſtigkeit verloren zu haben. Dazu kommt, daß der Vogel— 
körper mehrere Luft ſäcke enthält, die mit der Lunge in Verbindung 
ſtehen und die der Vogel nach Belieben füllen und entleeren kann. 
Auch iſt die Lunge keineswegs wie bei den Säugethieren durch das 
Zwergfell abgeſchloſſen, und es kann deshalb von ihr aus die einge— 
athmete Luft den ganzen Körper durchſtrömen und ballonartig füllen. 
Es leuchtet ein, daß dadurch der Vogel verhältnißmäßig leichter wird. 
Um zu fallen, athmet er aus, verringert alſo den Umfang ſeines 
Körpers und macht ſich dadurch relativ ſchwerer. Aber dieſe großen 
Luftreſervoirs haben noch einen anderen, viel bedeutſameren Zweck: 
ſie dienen der Athmung bei raſchem Fluge, ſie ſind der Vorrath, von 
dem der Vogel zehren kann, ſie ermöglichen ihm die andauerndſten und 
energiſchſten Bewegungen. So iſt denn der Vogel ganz durchdrungen, 
gehoben und getragen von dem Element, in dem er lebt, er iſt gleich— 
ſam ſelbſt nur geflügelte Luft. Dabei iſt die Lunge, obwohl klein und 
mit den Rippen verwachſen, elaſtiſch und kräftig, ſo daß die Athmung 
ungemein ſchnell von Statten geht. Durch dieſes energiſche Athmen 
wird auch dem Blut immer friſcher Sauerſtoff zugeführt. Darum iſt 
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der Kreislauf deſſelben weit bejchleunigter als bei den Säugethieren, 
und die Wärme des Bluts ſteigt zu einer Höhe (110° Fahrenheit), die 
wir fieberhaft nennen müßten. 

Dieſe kräftige Athmung mit dem ganzen Körper iſt es auch, die 
den lauten, anhaltenden Geſang des Vogels auch während des Fluges 
ermöglicht. Wir ſtaunen ja ſchon, daß der Kanarienvogel, ein ſo 
kleines und zartes Geſchöpf, mit laut ſchallender Stimme lang an— 
haltend ſeine köſtlichen Melodien ſingt. Aber was ſollen wir dazu 
jagen, wenn ein fliegender Vogel daſſelbe thut? Wenn er trotz 
der Kraft, die er anwenden muß, ſich ſchwebend zu erhalten, doch noch 
die Stärke beſitzt, in vollen Tönen zu ſingen? — Ein in dieſer Hinſicht 
ſtaunenswerthes Thier iſt die wohl manchem Leſer noch bekannte 
europäiſche Feldlerche. Aus der Scholle des Ackers ſchwingt 
ſie ſich auf, und ſingend ſteigt und ſteigend ſingt ſie, bis hoch aus den 
Wolken ihr wirbelnder Geſang herniederklingt, während ſie dem Auge 
ſchon entſchwunden iſt. „An ihren gold'nen Liedern klettert die Lerche 
ſingend in die Luft.“ 

Zu der kräftigen und ausreichenden Athmung des Vogels, die 
ihm den anhaltenden Flug möglich macht, geſellt ſich nun auch eine 
außergewöhnliche Muskelkraft. Unter den Muskeln iſt der große 
Bruſtmuskel der entwickeltſte. Er ſetzt ſich an das ſchildförmig gewölbte 
Bruſtbein, das gleichſam Bug und Kiel des knöchernen Schiffes iſt. 

Aber auch die äußere Bekleidung des Vogels, das Gefieder, 
iſt ganz auf den Flug berechnet. — So ſchön der Vogel in feinen Federn 
erſcheint, ein ſo häßliches Bild bietet er dar, wenn er derſelben ent— 
kleidet iſt. Der Kopf des nackten Körpers erſcheint übermäßig groß, 
der Hals ſtabförmig, die Arme fleiſchlos und knochig, die Beine unna— 
türlich verlängert, der Bruſtknochen unſchön hervorgedrängt. Aber 
das Gefieder füllt jede Lücke, deckt jede Unebenheit und giebt dem 
Vogel eine abgerundete, durchaus ſymetriſche Körperform, die wir bei 
jeder anderen Thierart vergeblich ſuchen. Dazu geſellt ſich die Far- 
benpracht des Gefieders. Auch das Kolorit des ſchlichtge— 
färbteſten Vogels zeigt einen ſo reinen Glanz und eine ſo zarte 
Schattirung, daß wir uns vergeblich mühen, es durch künſtliche Farbe 
naturgetreu wiederzugeben. Man denke aber auch an die unvergleich— 
liche Farbentracht der meiſten unſerer Vögel! Wir erinnern an unſere 
Kolibris, an den Blauvogel, den Rothvogel, an viele unſrer Wald— 
ſänger, an den Baltimorevogel und manche andere unſerer allbekannten 
Vögel. Und in der tropiſchen Zone ſteigert ſich das harmoniſche 
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Kolorit zu einer Farbenpracht, gegen welche die Farben unſerer Maler 
als todt und ſtarr erſcheinen. Doch das Kolorit iſt nicht nur Schmuck, 
es dient auch manchen anderen Zwecken. Zunächſt ſei darauf hinge— 
wieſen, daß der Vogel nach ſeiner Zeichnung und 
Farbe meiſt in ſeine Umgebung paßt. Während wir 
im hohen pflanzenarmen Norden Grau, Weiß und Schwarz vor— 
herrſchend finden, wie ja dort auch die Erde mit ihrer Schneedecke 
erſcheint, finden wir in der heißen Zone im Einklang mit der üppigen 
in allen Farben prangenden Pflanzendecke das prachtvollſte, farben— 
reichſte Gefieder der Vögel. Welch ein Unterſchied zwiſchen den 
Ammern, Eistauchern, Enten, Gänſen des eiſigen Nordens und den 
Kolibris, Papagaien, Faſanen, Tukanen des ſonnigen Südens! — 
Daſſelbe ergiebt ſich, wenn man das wechſelnde Gefieder eines und 

deſſelben Vogels mit den Jahreszeiten vergleicht. Wie die Pflanzen 
ſich im Sommer am ſchönſten mit Blüthen ſchmücken, ſo legen auch 
unſere Vögel gerade in dieſer Zeit ihr prächtigſtes Kleid an und erſcheinen 
im Winter, getreu die Natur abſpiegelnd, bedeutend matter und ein— 

facher in der Zeichnung. 
Wenn aber die Farbe des Vogels ſich der Farbe des Bodens 

anpaßt, jo iſt ihm dieſe übereinſtimmende Färbung ein Schutz mit— 
tel gegen Nachſtellungen. Der bodenfarbige Vogel hat nur 
nöthig, ſich dem Boden dicht anzuſchmiegen, um dem Auge des Nach— 
ſtellers zu entgehen. Der mit der Jagd vertraute Leſer erinnere ſich 
des Verhaltens der virginiſchen Baum wachtel (Ortyx 
virginianus; Quail. Tafel IX, Fig. 2 und 3). Sie drückt ſich 
bei der Annäherung des Jägers in das Gras der Prairie und entgeht 
deshalb häufig dem Jäger. Sollte dieſer ihr bis auf wenige Schritte 
nahen, dann verſucht ſie durch Laufen zu entkommen, und erſt, wenn 

ihr dies unmöglich ſcheint, fliegt ſie auf. Ganz daſſelbe gilt von 
unſerer Waldſchnepfe (Philohela minor; American Wood- 

cock. Tafel XII, Fig. 2 und 3). Ein ganz ähnliches Verhalten 
zeigt auch die Rohrdommel (Potaurus lentiginosus, Bittern). 
Dieſelbe richtet den Körper auf, zieht den Hals ein und reckt den 
Schnabel nach oben. Dadurch wird ſie den Rohrſtengeln ſo ähnlich, 
daß ſie in den meiſten Fällen dem Auge des Jägers entgeht. 

Auch die Nacht vögel harmoniren durch ihr düſteres, weiches 
Gefieder mit dem Charakter der Nacht. Der Whip-poor-Will 
(Antrostomus vociferus; Whippoorwill) kann während des Tages, 
wo er hülflos iſt, da das Tageslicht ſeine großen, nächtlich ſehenden 



Die Vögel; Birds, 7 

Augen blendet, ſich ſo an einen Baumſtamm drücken, daß er an 
Geſtalt und Farbe einem knorrigen Auswuchs oder einem Stück Borke 
gleicht. 

Doch nicht von allen Vögeln gilt es, daß ſie bodenfarbig ſind. 
Sollten dieſe den Räubern der Thierwelt gegenüber ohne allen Schutz 
ſein? Keineswegs; denn nur ſolche Vögel tragen ein grelles Gefieder, 
die durch ihre Stärke und Gewandtheit oder durch ihren Aufenthalt in 
Bäumen, Geſträuch oder anderen verborgenen Orten ſchon hinlänglich 
geſchützt ſind. Wir finden, daß gut bewehrte Vögel kein boden— 
farbiges Kleid tragen, einfach, weil ſie eines ſolchen nicht bedürftig 
ſind, daß aber nicht wehrhafte Vögel durch ihr Gefieder um ſo 
mehr geſchützt ſind, je offener ſie leben. Ueberall finden wir bei der 
zweckmäßigſten Ausrüſtung des Vogels zu dem Amte, das er in 
der Natur zu verrichten hat, auch die ſparſamſte Ausrüſtung. 
Es wird dies auch die fernere Darlegung zur Genüge beſtätigen. 

Die Färbung des Gefieders bezeichnet aber auch in den meiſten 
Fällen das Geſchlecht der Vögel. Die Männchen ſind faſt immer 
lebhafter als die Weibchen gefärbt, ja, oft iſt der Unterſchied im 
Kolorit ſo auffallend, daß man geneigt iſt, Weibchen und Männchen 
derſelben Art für verſchiedene Vögel anzuſehen. So iſt das Weibchen 
des rothbrüſtigen Kernbeißers (Guiraca ludoviciana ; 
Rose-breasted Grosbeak), deſſen Bruſt im ſchönſten Karminroth 
ſtrahlt und deſſen Rücken in ein tiefes Schwarz gekleidet iſt, unanſehn— 
lich gelbbraun gefärbt (Tafel II, Fig. 3 Männchen, Fig. 5 Weibchen). 
Daſſelbe gilt z. B. auch vom Baltimorevogel (Jeterus Balti- 
more, Baltimore Oriole. Tafel IV, Fig. 1 Männchen, Fig. 2 
Weibchen), vom Rothflügſel (Agelaius phoeniceus; Red-winged 
Blackbird. Tafel VIII, Fig. 5 Männchen, Fig. 6 Weibchen), vom 
Reis vogel (Dolychonyz oryzivorus; Rice-bird. Tafel XI, 
Fig. 2 Männchen, Fig. 1 Weibchen). Auch dieſe Verſchiedenheit in 
der Färbung zwiſchen Männchen und Weibchen entſpricht völlig ihrem 
Zweck. Das Weibchen iſt es, welches das Geſchäft des Brütens und der 
Pflege und Hütung der Jungen zu übernehmen hat. Deshalb be— 
darf daſſelbe eines ſchlichten, bodenfarbigen, wald— 
farbigen Kleides, um hierdurch den Verfolgern zu ent— 
gehen. Daſſelbe gilt von den Jungen aller der Vögel, die ihre 
Neſter offen anlegen. Dieſe Jungen ſind des Schutzes dringend 
bedürftig und ſind darum alle, mögen ſie im Alter auch ein noch ſo 
grelles Kleid anlegen, gleichmäßig grau gefärbt. Wenn aber Vögel 
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verſteckte Neſter bauen, ſo tritt auch ſchon bei dem jungen Sproſſen 
mehr oder minder die Färbung der Alten hervor. So iſt der männ— 
liche Sproſſe des Haubenſpechts (Hylotomus pileatus; Black 
Woodcock) dem Alten in der Färbung völlig gleich, er niſtet aber 
auch ſo tief im Baum, daß er ſchon dadurch den Blicken der Feinde 
entrückt iſt. Bei den Spechten ſteht aus gleichem Grunde die Färbung 
der Weibchen der der Männchen nur wenig nach. Auch bei den Raub— 
vögeln findet ein weſentlicher Unterſchied in dem Kolorit des Gefieders, 
zwiſchen Männchen und Weibchen nicht ſtatt; denn auch das Weibchen 
iſt kräftig bewehrt, iſt ſogar zumeiſt ſtärker als das Männchen und 
fürchtet Feinde nicht. 

Betrachten wir die Feder als ſolche, jo finden wir auch hier einen. 
durchaus zweckmäßigen Bau. Die Feder nimmt in dem Flugapparat 
der Vögel eine unerſetzliche Stelle ein. Wir unterſcheiden das Ob er— 
gefieder oder die Contourfedern von dem dem Körper 
unmittelbar anliegenden Flaum oder den Dunen. Die Federn 
entwickeln ſich in den Taſchen der Haut; ſie entſprechen den Haaren der 
Säugethiere. Sie erſetzen ſich, wenn ſie durch Wind und Wetter oder 
durch Verletzung verloren gegangen ſind, indem ſich an der Wurzel der 
alten neue Federn bilden, welche die alten ausſtoßen und ſchnell wach— 
ſend an deren Stelle treten. Man nennt dieſe Federerneuerung 
das Mauſern der Vögel. Bei den meiſten Vögeln geſchieht dies 
nur einmal jährlich, nämlich im Herbſt; wo es zweimal geſchieht, wie 
namentlich bei vielen Waſſervögeln, mauſern ſich die Vögel auch im 
Frühjahr. In dieſer Zeit iſt der Vogel kränklich und traurig. Bei 
denjenigen jungen Vögeln, welche den Alten an Kolorit nicht gleichen, 
tritt mit dem Mauſern auch der Farbenwechſel ein. 

An jeder Contourfeder unterſcheidet man den hohlen, meiſt 
durchſichtigen Kiel oder die Spule, welche in der Haut feſtſitzt und 
ein häutiges Band, die ſogenannte Seele enthält, den Schaft, die 
Fortſetzung des Kiels, und die Fahne oder den Bart, der aus 
vielen gleichlaufenden Fäden beſteht, die ſich in feine Strahlen ver— 
zweigen, ſo daß ſie eine gleichmäßige, elaſtiſche Fläche bilden, welche 
im Verein mit den anderen Federn einen luftdichten Flug- und Fall— 
ſchirm darſtellen. Die am kräftigſten entwickelten und von ſtählernen, 
faſt unermüdlichen Muskeln getragenen Federn ſind die den Flügel 
bildenden Schwungfedern und die im Schwanze befindlichen 
Steuerfedern. Von den Schwungfedern nennt man diejenigen, 
welche dem Körper zunächſt liegen und länger als die übrigen 
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fd, Hand ſchwingen oder Schwungfedern erſter Ord— 
nung; es ſind deren in der Regel zehn, während die Anzahl der 
entfernter liegenden, der ſogenannten Arm ſchwingen oder 
Schwungfedern zweiter Ordnung ſchwankend iſt. Der 
Schwanz beſteht in der Regel aus zwölf, ſelten aus weniger, öfter 
aus mehr Steuerfedern. 

Am Ende des Rückens trägt der Vogel eine mit zwei kleinen 
Oeffnungen verſehene Fettdrüſe, welche eine ölige Feuchtigkeit ent— 
hält. Mit dieſer beſchmiert der Vogel mittels des Schnabels ſein 
Gefieder, um die Federn biegſam zu erhalten und ſie gegen die ſchäd— 
liche Einwirkung der Näſſe zu ſichern. Beſonders viel Fett ſondert die 
Drüſe der Schwimmvögel ab, die ja auch desſelben wegen ihres Auf— 
enthalts im Waſſer ſonderlich bedürfen. 

Der Flug der Vögel wird durch das Heben und Niederſchlagen 
der Flügel hervorgebracht. Während die Flügel ſich heben, lockern 
ſich die Federn, ſo daß die Luft zwiſchen ihnen durchſtreichen kann; 
beim Niederſchlagen hingegen ſchließen ſich die Federn innig und Dach— 
ziegelartig übereinander und ſetzen alſo der Luft einen ſo bedeutenden 
Widerſtand entgegen, daß ſich der Vogel bei jedem Flügelſchlage 
erheben muß. Beim Auffliegen wird der Schwanz niederwärts, der 
Kopf aufwärts, beim Niederfliegen der Schwanz aufwärts, der Kopf 
niederwärts gebogen. Jeder Vogel hat nach der Einrichtung ſeiner 
Schwanz: und Steuerfedern ſeine beſondere Art zu fliegen. Einige 
ſchwimmen gleichmäßig durch die Luft, wie die Raubvögel, andere 
ſprungweiſe, wie die Spechte; einige, wie die Wachteln, halten ſich 
immer nahe an der Erde, andere ziehen hoch oben ihre weiten Kreiſe. 
Einige fliegen geräuſchlos wie die Nachtraubvögel, andere fliegen mit 
vielem Geräuſch. Immer iſt der Flug, wenn wir ihn mit dem Lauf 

der Säugethiere vergleichen, ein überaus ſchneller. Schwalben legen 
in einer Stunde 45 Meilen, alſo in einem Tage über 1000 Meilen 
zurück. Einen Jagdfalken, der dem König Heinrich II. von Frankreich in 
der Nähe von Paris entfloh, fing man ſchon am folgenden Tage auf 
der Inſel Malta wieder ein, wo man ihn an einem Ringe, den er um 
den Fuß trug, erkannte. Er hatte alſo an einem Tage nahezu 1000 
Meilen zurückgelegt. 

Bevor wir in unſerer Schilderung fortfahren, müſſen wir die 
Leſer mit dem Namen und der Beſchaffenheit der äußeren Theile des 
Vogelleibes bekannt machen. Der Kopf iſt meiſt rund, oft auch von 
oben eingedrückt oder nach vorn zugeſpitzt. Wir unterſcheiden den 
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Oberkopf und hieran vorn die Stirn, in der Mitte den Schei— 
tel und hinten den Hinterkopf. Unten finden wir die Kehle. 
Der Schnabel, dieſes charakteriſtiſche Kennzeichen der Vögel, zer— 
fällt in Ober- und Unterſchnabel. Seine Geſtalt wechſelt in 
gleicher Weiſe wie die Zähne der Säugethiere, entſpricht aber immer 
der Lebensart des Vogels. Bald lang, bald kurz, bald dünn, bald 
dick, bald gerade, bald hakenförmig gekrümmt, bald ſtahlhart, bald 
weich — aber immer zweckmäßig. Raubvögeln iſt der drohend 
gekrümmte Oberſchnabel eine furchtbare Waffe des Angriffs, Waſſer— 
vögeln, die im Schlamme oder in trübem Waſſer ihre Nahrung ſuchen, 
der breite, nervenreiche Schnabel ein vollendetes Taſtorgan, Spechten 
der faſt keilartige ein ausgezeichneter Meißel, Schwalben der breite, ſich 
weit öffnende ein vortrefflicher Inſektenfänger, und ſelbſt der anſchei— 
nend verbildete Schnabel der Kreuzſchnäbel iſt mit ſeinen übereinander— 
greifenden Scheeren ein vorzügliches Brecheiſen und keineswegs ein 
müßiges Naturſpiel — kurz, der Schnabel dient den verſchiedenſten 
Zwecken, iſt aber immer dem Bedürfniß vollkommen angepaßt. 
Eigentliche Zähne trägt der Schnabel nicht, aber zuweilen ſind die 
Ränder, wie bei den Schwänen, Enten und Gänſen, mit kleinen hor— 
nigen Spitzen beſetzt. Die Wurzel des Schnabels deckt zuweilen eine 
weiche Haut, die Wachshaut. Eine äußere Naſe fehlt, wir können 
darum nur von Naſenlöchern reden. Sie befinden ſich nahe bei 
der Wurzel des Schnabels, haben gewöhnlich eine innere Scheide— 
wand, die jedoch zuweilen fehlt, ſo daß man hindurchſehen kann. Der 
Geruchsſinn iſt bei den Vögeln nur ſchwach entwickelt; ſie ſtehen darin 
weit hinter den Säugethieren zurück. Die Zunge iſt wenig entwickelt 
und der Bewegung nach links und rechts nur in geringem Grade fähig. 
Die meiſten Vögel können dieſelbe nur auf- und abbewegen, keiner 
kann damit nach Art der Säugethiere lecken. Die Zunge dient anſchei— 
nend mehr als Taſt- und Greif-, denn als Geſchmacksorgan. Bei 
den Spechten iſt dieſelbe mit Widerhaken verſehen und kann weit hin— 
ausgeſchoben werden. Um ſo bewunderungswürdiger iſt das große, 
ſchöne Auge. Es hat außer den beiden Augenlidern noch ein drit— 
tes ſeitliches, matt durchſichtiges, die Nick- oder Blinzhaut. 
Dieſe ſpannt ſich quer über die Pupille, iſt ein Schutz gegen Sonnen— 
ſtrahlen, gegen Verletzungen in Gebüſchen und dient den Waſſer— 
vögeln als Schirm gegen das Waſſer, ohne daß das Auge ſelber 
geſchloſſen zu werden braucht. Da die Augen ſeitlich geſtellt ſind, ſo 
kann der Vogel jeden Gegenſtand immer nur mit einem Auge ſehen, 
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woher es auch kommt, daß er, um ſcharf zu ſehen, ein Auge ſchließt. 
Die Schärfe des Auges iſt wieder ganz dem Bedürfniß angepaßt. Der 
nach Nahrung auslugende Geier ſchwebt in Wolkenhöhe und erblickt 
von hier aus noch deutlich das Aas. Unſere Inſektenfreſſer hingegen 
ſind kurzſichtig; ſie erſpähen ihre Beute erſt aus einer Entfernung von 
5 bis 10 Schritt. Auch hier alſo die zweckmäßigſte, aber zu— 
gleich auch die ſparſamſte Einrichtung in der Natur: das Auge 
des Geiers durchdringt ſtundenweite Entfernungen —, es ſieht jo 
weit als nöthig; das Auge des Inſektenfreſſers durchſpäht nur 
wenige Fuß —, es ſieht nicht weiter, als nöthig! Und man 
bedenke doch: dieſe weiſe und doch ſparſame Ausrüſtung findet ſich 
in jeder Hinſicht und bei jedem Thiere! Fürwahr, das iſt nicht 
menſchlicher Witz, das iſt göttliche Weisheit und Allmacht! — 

Das Ohr der Vögel, das hinter dem Auge liegt, iſt, obgleich 
ohne Ohrmuſchel, fein ausgebildet, und zwar namentlich bei ſolchen 
Vögeln, die des Gehörs ſonderlich bedürfen, alſo namentlich bei den 
Waldvögeln, da dieſe durch die Bäume und Sträucher an einer weiten 
Umſicht gehindert werden. Beſonders groß iſt die Ohröffnung bei den 
Eulen und zugleich mit einer Hautfalte umgeben, die faſt als Ohr— 
muſchel erſcheint. Auch beweiſt der Umſtand, daß gezähmte Vögel die 
Stimme ihres Herrn erkennen, und daß einige das Vermögen beſitzen, 
fremde Melodien oder die menſchliche Stimme aufzufaſſen und nachzu— 
ahmen, eine nicht unbedeutende Ausbildung des Gehörſinns. 

An den Kopf ſchließt ſich der lange, dünne, leicht bewegliche 
Hals, der ſich in den Rumpf verliert. An dieſem unterſcheidet man 
Ober- und Unterleib. Unter dem Bürzel verſteht man die 
hinterſte Stelle des Rückens. Die Bruſt iſt der vordere Theil des 
Unterleibs; darauf folgt der Bauch und darnach der Steiß, der 
dem Bürzel gegenüber liegt. 

An den Beinen unterſcheidet man den kurzen Oberſchenkel, 
den längeren Unterſchenkel und den Lauf, der von einer 
weichen, ſchuppigen Haut bekleidet iſt. Letzterer, der frei heraus— 
tritt, während Ober- und Unterſchenkel meiſtens in den Rumpffedern 
verſteckt liegen, wird von Unkundigen oft fälſchlich für den Unter— 
ſchenkel gehalten. In den Lauf gelenkt ſich der eigentliche Fuß mit 
den Zehen. Die Zahl der Zehen ſchwankt zwiſchen zwei und vier; 
weitaus die meiſten Vögel haben vier Zehen, nur wenige drei, nur 
einer, der afrikaniſche Strauß, zwei. Die Zehen tragen Krallen. 
Umhüllen die Federn den ganzen Unterſchenkel bis zur Einlenkung des 
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Laufes, ſo heißt der Fuß Gangbein, bleibt aber ein Theil des 
Unterſchenkels unbefiedert, ſo heißt der Fuß Watbein. Auch die 
Stellung der Zehen und die Verwachſung derſelben bedingt verſchie— 
dene Fußformen, die wir ſpäter kennen lernen werden. 

So verſchieden nun der Bau der Büſte iſt, ſo verſchieden iſt auch 
die Gangart. „Man erinnere ſich“, ſagt Maſius, „des pathe: 
tiſch⸗ceremoniellen Schrittes der Stelzer, des leichten und kecken Laufes 
der größeren Hühner, des zierlichen Getrippels ſo mancher kleineren, 
und vergleiche damit den immer rechts und links zur Seite fallenden 
Gang der Schwimmer und die faſt kriechende Bewegung der Thurm— 
ſchwalben. Einige Vögel nicken während des Gehens mit dem Kopfe; 
wieder andere laufen ruckweis, indem ſie dann mit einem Male inne 
halten, als ſei ein verborgenes Uhrwerk in ihnen aufgezogen, das 
ſchnurrend und unaufhaltſam abrolle; noch andere hüpfen, mit beiden 
Füßen zugleich auftretend, wie wenn ſie Gummibeine hätten, die un— 
freiwillig immer wieder emporſprängen, ſo oft ſie den Boden berühr— 
ten. Kurz, alle Gangarten, ſelbſt der ſtolze, von der Dichtung ſo 
oft geprieſene Schritt des Kranichs, haben etwas Komiſches, Automa— 
tenhaftes. Es fehlt jeder dieſer Bewegungen, wenn auch nicht an 
Leichtigkeit und Sicherheit, ſo doch an Ebenmaß und Gleichgewicht, 
und einige der eben bezeichneten Manieren, mit denen ſo viele Vögel 
ihren Schritt begleiten, ſollen wohl nur dazu dienen, dasſelbe her— 
zuſtellen.“ a 

Auch der Bau der Füße iſt dem Bedürfniß vollkommen angepaßt. 
Der Raubvogel bedarf ſeiner grimmig ausgeſpannten, haarſcharfen 
Krallen gerade ſo, wie der Sumpfvogel der langen, ſtelzenhaften Beine 
und der Schwimmvogel der die Zehen verbindenden Schwimmhaut. 

Daß das immer geſchäftige und bewegliche Volk der Vögel einer 
großen Menge von Nahrung benöthigt iſt, leuchtet ein. Sie er— 
ſcheinen uns deshalb als gefräßig. Ein ſo energiſches Blutleben und 
eine faſt ruheloſe Beweglichkeit bedingen nothwendiger Weiſe eine 
reichliche Aufnahme von Nahrung. Da aber den Vögeln die Zähne 
fehlen, ſo iſt ein complicirter Verdauungsapparat nöthig und alſo auch 

vorhanden. Bei vielen Vögeln erweitert ſich der Schlund dicht unter 
dem Halſe und bildet den ſogenannten Kropf, in welchem die Speiſe 
mit Speichel gemiſcht und erweicht wird. Von hier gelangt die 
Nahrung in den häutigen Vor- oder Drüſenmagen; hier ſon— 
dern Drüſen reichlich Saft ab, der die Speiſe für die Verdauung 
vorbereitet, die endlich im eigentlichen Magen, dem Fleiſchma— 
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gen, vor ſich geht. Dieſer iſt bei körnerfreſſenden Vögeln fleiſchig, 
ungemein kräftig und immer mit einer derben Haut überſpannt. 
Fütterungsverſuche haben die zermalmende Kraft des Vogelmagens in 
überraſchender Weiſe dargethan. Olivenkerne, Haſelnüſſe, ja maſſive 
Glaskugeln fand man nach einigen Wochen im Magen zermalmt, Silber— 
münzen glatt abgeſcheuert. Spallanzan i machte das grauſam ſchei— 
nende Experiment, einen Truthahn zwölf ſcharfe Lanzetten verſchlucken zu 
laſſen und fand, als er nach 18 Stunden den Magenöffnete, die Meſſerchen 
zerbrochen und abgerieben. — Körnerfreſſende Vögel verſchlucken, um 
das Zermalmen zu erleichtern, ſcharfen Sand und kleine Kieſelſteine, 
und dieſe ſind dieſen Vögeln zur Verdauung ſo nothwendig, daß man 
3. B. auf Seereiſen für die Hühner Sand mitnehmen muß, wenn man 
die Thiere geſund erhalten will. 

Die Nahrung der Vögel iſt eine ſehr mannigfaltige. Während 
einige ſich von kleinen und jungen Säugethieren, namentlich Nagern, 
ernähren oder Vögel, die ihnen an Gewandtheit und Kraft nachſtehen, er— 
beuten, jagen andere den Inſekten und deren Raupen nach, und noch andere 
nähren ſich von Früchten, Körnern, Sämereien und dergleichen. 
Unverdauliches, wie Haare, Federn, Knochen, Inſektenhüllen verei— 
nigen ſich im Magen des Vogels zu einem Ballen, dem ſogenannten 
Gewölle, und werden von den Raubvögeln und Inſektenfreſſern 
durch den Schnabel wieder ausgeſpieen. 

Das Amt der Vögel in der Schöpfung, ſofern ihre Nahrung in 
Betracht kommt, beſteht zweifelsohne darin, das Gleichgewicht zwiſchen 
Nützlichem und Schädlichem zu wahren, das Nützliche zu erhalten, 
das Schädliche zu vermindern. Wenn im Frühjahr ein Heer von 
Raupen dem jungen Laube ſchadet und Mücken und Fliegen in Millio— 
nen und aber Millionen die Luft durchſchwirren, dann erſcheinen die 
gefräßigen Inſektenfreſſer, das Uebermaß zu tilgen. Sie bekommen 
auch ihre faſt unerſättlichen Jungen gerade zu einer Zeit, da die 
Menge des Ungeziefers am größten iſt. Und wenn die Raupen ſich in 
Inſekten verwandelt haben und die Waldbäume durchbohren, dann 
treten die Spechte hemmend ein, dann dröhnt ihr fleißiges Pochen 
durch den Wald. Immer lehrt den Vogel ſein Inſtinct, welche Nah— 
rung ihm am zuträglichſten iſt, und immer iſt ſein Schnabel, ſeine 
Körperſtärke, ſeine Gewandtheit, ſein Verdauungsapparat der ihm 

beſtimmten Koſt auf das Vorzüglichſte angepaßt. 
Doch die Vögel ſind nicht nur dazu beſtimmt, zu vermindern, 

ſondern auch zu erhalten. Die beerenfreſſenden Vögel verſchlucken, da 
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ja den Vögeln die Zähne fehlen, ihre Nahrung faſt ganz und verletzen 
darum die in den Früchten enthaltenen Samenkörner in keiner Weiſe. 
Da nun die Verdauung eines Vogels ſchon in weniger als einer 
Stunde vollendet iſt, ſo gehen die Samenkörner unverdaut mit den. 
Exkrementen ab. Mithin wird durch dieſe Vögel der Samen verbrei— 
tet und der Pflanzenwuchs befördert. Auch dadurch, daß die Vögel 
ihre Schnäbel von den daran noch ſitzenden Beerenreſten putzen, werden 
ſie Verſchlepper keimfähigen Samens. 

Die Nahrung des Vogels, ob ſie in friſch erlegter Beute oder in 
Aas beſteht, mehr noch die Art und Weiſe, wie ein Vogel ſeine Nah— 
rung erjagt, ob in offenem Kampf am hellen Tage, oder während der 
Nacht durch Hinterliſt, beſtimmen zumeiſt unſer Urtheil über den 
Charakter des Vogels. Wir nennen die kräftigſten, muthigſten Vögel, 
die offen ihre Beute erjagen, Adler, d. h. edle Aare, wir ſprechen 
von ihrem königlichen Anſtand, ihrem feurigen, geiſtvollen Auge. 
Wir nennen andere Vögel, die von Aas leben, Geier, d. h. Gie— 
rige, nennen ſie ſchmutzig, ekelhaft, ſtellen ſie mit dem unheimlichen 
Geſchlecht der Hyänen zuſammen. Und wir thun recht daran, wenn 
wir dadurch im Bilde das Weſen des Vogels kennzeichnen wollen. 
Thun wir dies aber, — und es geſchieht dies leider oft genug — um 
damit dem Vogel wirklich einen Charakter beizulegen, wollten wir alſo 
damit ſagen, daß der Adler wirklich und bewußt edel, der Geier 
wirklich und bewußt gierig ſei, ſo würden wir dieſe Thiere zu 
Menſchen ſtempeln. „Will man,“ jagt der trefflihe Altum, „in 
der verſchiedenen Art und Weiſe, wie die Vögel ihre Nahrung erbeu— 
ten, ein Gegenbild von verſchieden handelnden Menſchen, in der offe— 
nen Jagd des Edelfalken etwa ein Gegenbild des offen kämpfenden 
Helden, in den unvorhergeſehenen plötzlichen Ueberfällen des Sperbers, 
der Eule ein Bild des heimtückiſchen Meuchelmörders, des Schurken finden, 
ſo habe ich nicht das Mindeſte dagegen einzuwenden, wenn uns durch 
ein ſolches menſchliches Gegenbild in prägnanter Weiſe die Verfah— 
rungsart beim Erjagen der Beute charakteriſirt werden ſoll. Will 

man aber damit mehr bezeichnen, will man den Vögeln ſelbſt dieſen 
oder jenen Charakter wirklich zulegen, ſo kann ich nicht umhin, über 
eine ſo naive Auffaſſung zu lächeln. Der Edelfalke thut, wie ihm 
durch ſeine Organiſation geboten iſt, die Eule desgleichen; keiner dieſer 
beiden Raubvögel hat für ſich einen Charakter, keiner weiß etwas von 
Charakter, keiner weiß, was er thut, jeder muß in ſeiner ſpecifiſchen 

Weiſe handeln, um die ihm geſtellte Lebensaufgabe zu erfüllen, näm— 
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lich nicht bloß, um ſich zu ernähren, ſondern nicht minder, um hem— 
mend und ordnend in die übrige Natur zweckmäßig einzugreifen. Wie 
ſollte doch wohl die Eule in das der Hemmung ſehr bedürftige Leben 
der Mäuſe beſſer und für die Umgebung wohlthätiger eingreifen kön— 
nen, als auf die thatſächliche Weiſe. Sie kann ja eben nicht anders. 
Ihr Flug iſt nun einmal unhörbar leiſe, ſie hat einmal die nächtlichen 
Augen, ſie iſt nun mal Eule, zum Meucheln geſchaffen; ſie kann nicht 
dafür, daß ſie ihre Beute wie der Blitz überrumpeln muß. Wenn ſie 
es anders machen wollte (was übrigens ein Widerſpruch in ſich iſt), jo 
würde fie verhungern, und die Mäuſe würden zur Plage werden. Der 
menſchliche Meuchelmörder iſt ein Schurke, denn er kann und muß. 
anders handeln, er handelt als ſolcher gegen Geſetz, Recht, Gewiſſen; 
die Eule aber iſt ſo edel, als der edelſte Edelfalk. Der Wolf, welcher 
im geſtreckten Laufe ſeine Beute erjagt, iſt um nichts edler, als die 
lauernde Katze, welche die ihrige aus einem Hinterhalte plötzlich 
mörderiſch überfällt . . . . . Wir müſſen uns freilich bei unſeren Be— 
zeichnungen, in Ermangelung anderer, der Worte und Ausdrücke 
bedienen, welche von menſchlichem Handeln hergenommen ſind, und 
eben deshalb ſchreiben wir dem einen Thiere Sanftmuth, dem andern 
Kühnheit, einem dritten, vierten Schlauheit, Feigheit, Mordluſt zu. 
Dieſe Bezeichnungen ſind aber nur vom äußeren Schein entnommen, nie 
können ſie das thieriſche „geiſtige“ Weſen bezeichnen. Sie gelten nur 
für den Menſchen in ihrer eigentlichen Bedeutung.“ 

Iſt hier die Vorſtellung zerſtört, als gäbe es wirklich edle und 
unedle, wirklich kluge und dumme, wirklich genügſame und gefräßige 
Thiere, ſo gilt es nun auch, einer anderen irrigen Anſicht in Rückſicht 
auf den Geſang der Vögel entgegenzutreten. 

Wer nach kalten und unfreundlichen Wintertagen, wenn der 
Schnee geſchwunden iſt und Wieſenteppich, Strauch und Baum ſich, 
anſchicken, ihr Sommerkleid anzulegen, in die freie Natur tritt und 
dem lieblichen Geſang der Vögel lauſcht, der wie Himmelsmuſik 
klingt: dem weitet ſich die Bruſt und ſein Herz möchte in den Jubel der 
Natur einſtimmen. Ertönt auch auf unſern Feldern nicht das tril— 
lernde Lied der Lerche in derſelben Reinheit und Friſche wie in Deutſch— 
land, ſingt auch kein Vogel uns die ſchmelzenden Melodien der Nachti— 
gall, ſo fehlt es doch auch in unſeren Wäldern nicht an lieblichen Sän— 

gern. Wird doch unſere Spottdroſſel (Mimus poliyglottus, 
Mocking-Bird) von vielen der Nachtigall gleich gehalten und unſer 
Cardinal (Cardinalis virginianus, Red Bird. Tafel VIII, 
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Fig. 4), unſere Walddroſſel (Turdus mustelinus; Wood 
Thrush. Tafel VI, Fig. 2), unſere Waldſänger (Sylviae; 
Warblers. Tafel VII), unſer Zaunkönig (Troglodytes hyema- 
lis, Winter Wren, Tafel VIII, Fig. 3), find immerhin nicht un= 
bedeutende Sänger. 

Aber der Geſang, ſo ſehr er auch zu unſerem Herzen ſpricht und 
uns zum Loben Deſſen ſtimmen ſoll, aus deſſen Vaterhand auch dieſe 

Kunſt hervorging, iſt dennoch für den Vogel nicht etwa der 
Ausdruck der Freude oder des Schmerzes, ſondern die Erfüllung einer 
nothwendigen Lebensaufgabe. Der Vogel ſingt nicht, weil er ſingen 
will, ſondern weil er ſingen muß; der Geſang iſt nothwendig und 
dient ganz beſtimmten Zwecken. Und welche ſind dieſe? — Wir ant— 
worten: Der Geſang iſt der Paarungsruf des Männ— 

chens, der dadurch das Weibchen herbeilockt und 
alſo das Brutgeſchäft einleitet, und er iſt das ein⸗ 
zige Mittel, Paare und Neſter hinreichend weit 
auseinander zu halten. 

Nur während der Paarungszeit ſingen die Männchen und ihr 
Geſang verſtummt, ſobald das Brutgeſchäft beendet iſt. Hat ein 
Vogelpaar mehrere Bruten im Jahre, ſo wiederholt ſich auch der 
Geſang, wird aber mit jeder Brut ſchwächer und unmelodiſcher — ein 
Beweis dafür, daß der Geſang durchaus nicht menſchlich aufzufaſſen 
iſt; denn, menſchlich betrachtet, müßte der Geſang durch die fortge— 
ſetzte Uebung ſich verſchönern, die Stimme müßte an Umfang oder 

Modulation z unehmen. Während des Winters, während welcher 
Zeit das Brutgeſchäft und alſo auch der Geſang unterbrochen iſt, tren— 
nen ſich die Paare, und erſt mit dem beginnenden Frühling vereinigen 
ſie ſich wieder. Es möchte ihnen in dem Dickicht der Wälder oder in 
dem hohen Graſe der Prairien ſchwer werden, ſich zu finden, wenn ſie 

nicht die Gabe des Geſanges hätten. Der Geſang dient alſo auch dem 
Zuſammenbringen der Paare. Das Weibchen folgt nur dem Geſange 
des Männchens ſeiner eigenen Art, mag er noch ſo einfach und rauh 
ſein und kümmert ſich nicht um den Geſang anderer Männchen, mag 

er noch ſo bezaubernd ſein. Und dieſer Umſtand ſpricht wiederum 
gegen die Uebertragung unſerer Anſichten und Gedanken in das Thier— 
leben. Sollten nicht die Vögel, menſchlich aufgefaßt, ſich allabendlich 
um die vorzüglichſten Sänger ſammeln, um deren ſüßen Melodien zu 
lauſchen? Nichts iſt davon zu ſehen; jede Vogelart hat nur Gehör 
für den Geſang der eigenen Art. 
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Haarspecht (Hairy Woodpecker). 

Elfenbeinspecht (Ivory-billed Woodpecker). 

Kappenkleiber (White-breasted Nuthatch). 

Gelbbauchspecht (Yellow-bellied Woodpecker). 
Goldspecht (Golden-winged Woodpecker). 

Rothkopfspecht (Red-headed Woodpecker). 
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Der Geſang iſt aber auch ein Mittel, die Paare hinreichend weit 
auseinander zu halten. Die Vögel dürfen ſich nämlich nicht dicht 
beieinander anſiedeln, weil ihnen dann die Umgebung ihrer Neſter 
nicht genug Nahrung bieten würde. Selbſtverſtändlich ſammeln ſich 
zunächſt an beſonders ergiebigen Plätzen die Vögel in übergroßer An— 
zahl an; dieſe Ueberfüllung muß aufgehoben werden. Die kampfbe— 
reiten Männchen ſtürmen gegen einander, die ſchwächeren müſſen wei— 
chen. Und da iſt es wieder der Geſang, der dem einen Männchen 
vom andern Kunde giebt und der zum Schlachtruf wird. 

Der Gelang—das erhellt aus dem Vorhergehenden — iſt alſo kei— 
neswegs nur eine Zierde oder gar der Ausdruck der Liebe und Zunei— 
gung, ſondern er iſt nothwendig für die Exiſtenz des Vogels, nicht 
minder nothwendig als das Fliegen oder das Eierlegen. Seine Aehn— 
lichkeit mit dem Geſange des Menſchen iſt eine rein äußerliche. — 

Haben ſich die Paare zuſammengefunden, ſo geht es an den 
Bau des Neſtes. Der Neſtſtand iſt ein ſehr mannigfaltiger. 
„Von den höchſten Baumwipfeln bis zum niederen Geſträuche,“ ſagt 
Müller, „in der bergenden Saat, dem Graſe und Geſtrüppe und 
auf kahler Erde, im Felde und im Walde, am hohen Thurme wie an 
niederer Hütte, auf den freien, wolkenhöhnenden Felſen und in enger 
dumpfer Erde und Baumhöhlen wählt ſich die launige Schaar des 
Himmels die Stätten zu ihrem Neſtbau. Hier, umwallt von lauer 
Luft und hellem Sonnenſcheine, läßt ſich der brütende Vogel im Neſt 
auf ſchwankem Zweige oder in künſtlicher Ampelwohnung frei in der 
Luft, ein Spiel der Winde, wiegen; dort, umſpült und getragen von 
der Welle des Sees oder Sumpfes, des Fluſſes oder Baches, vertraut 
er ſeine Wohnung am Strande, in der Uferhöhle und im Schilfe, hart 
an und über der Waſſerfläche und oft auf derſelben, dem launiſchen 
Schwanken an. Wie überall weitſtrebend im ungemeſſenen Raum, ſo 
iſt es die Vogelwelt auch in ihrem Niſten.“ In der Regel iſt das 
Männchen während des Neſtbaues der Handlanger, welcher das Ma— 
terial herbeiſchafft, und das Weibchen der Baumeiſter. Das Mate— 
rial iſt nach der Lebensweiſe der Vögel ſehr verſchieden. Das Thier— 

und Pflanzenreich, ja ſelbſt die todte Natur muß dazu den Stoff lie— 
fern. Wolle und Haare unſerer Hausthiere und des Wildes, der eigene 
Flaum des Vogels dienen zur Ausfütterung des Neſtes, welches zu— 

meiſt aus Reiſern, Baſt, Stroh, Gras, Moos und dergleichen zuſam— 

mengewoben iſt. Wenn die Unterlage fertig iſt, hockt ſich der Vogel 
darauf nieder, ordnet, im Kreiſe ſich drehend, mit Hülfe des Schna— 
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bels, der Füße und des Schwanzes das Baumaterial und giebt dieſem 
durch Andrücken der Bruſt die gefällige Rundung. Doch finden wir 
einen kunſtvollen Neſtbau in der Negel nur bei den Singvögeln (ſiehe 
Tafel IV, Fig. 2, das Neſt des Baltimorevogels). Andere Vögel, 
wie die Fettgänſe, niſten auf den Felſen der Meeresküſte ohne alle 
Neſtbereitung. Viele Vögel, beſonders die Laufvögel, ſcharren nur 
Löcher in den Boden. Die Spechte hacken mit ihrem ſtarken, meißel— 
artigen Schnabel Gänge in den Baum, in denen ſie niſten (ſiehe Tafel 
III, Fig. 6, Neſt des rothköpfigen Spechts). Die Raubvögel errich— 
ten ihren kunſtloſen Horſt auf Felſen oder kahlen Bäumen aus Reiſern 
(ſiehe Tafel I, Neſt des weißköpfigen Adlers). Der europäifche Kukuk 
und unſer Kuh ſtaar (Melothrus pecoris; Cow-bird) bauen kein 
Neſt, ſondern ſchieben ihre Eier andern Vögeln zu. — Die vorherr— 
ſchende Form des Neſtes iſt die kugelige; am meiſten verbreitet iſt 
die Geſtalt der Halbkugel. 

Wer aber lehrt die Vögel den kunſtvollen Neſtbau? — Nicht 
ihre eigene Erfahrung; denn der junge Vogel, der ſein erſtes 
Neſt baut, iſt ein ebenſo geſchickter Baumeiſter als der älteſte ſeines 
Geſchlechts; ja, wenn Vögel im Jahre mehrere Neſter bauen, ſo ſind 
die ſpäteren Neſter auffallend ſchlechter konſtruirt als das erſte! Auch 
nicht der Unterricht der älteren Vögel lehrt die Jun⸗ 
gen; denn noch hat kein Naturforſcher beim Neſtbau eine Unterwei— 
ſung des jungen Vogels durch die Alten jemals wahrgenommen. Wer 
aber lehrt den jungen Vogel die Kunſt? — Gott ſelber, denn in ſeinem 
Auftrage handelt der Vogel, wenn auch unbewußt, in ſeinem Auftrage 
bauet der Vogel das Neſt gerade ſo und nicht anders, ja, muß es ſo 
bauen. Noch nie hat ein Vogel ein anderes Neſt bauen können, als 
ſeine älteſten Vorfahren, noch nie hat ein Vogel den Bau eines Neſtes 
unterlaſſen. Gottes Werk iſt der Vogel, Gottes Werk iſt Alles, was 
der Vogel thut. Der Vogel ſingt, denn er muß ſingen; der Vogel 
niſtet, denn er muß niſten. Er handelt unbewußt in höherem Auf— 
rage. 

Sobald das Neſt vollendet iſt, legt das Weibchen gewöhnlich an 
demſelben Tage das erſte Ei und fährt damit alle 24 Stunden oder 
mit Ausſetzung eines Tages fort, bis die der Vogelart eigenthümliche 
Anzahl von Eiern gelegt iſt. Dieſe Anzahl iſt für die verſchiedenen 
Vogelarten ſehr verſchieden. Vögel, die in Maſſe zur Ungezieferver— 
tilgung nöthig ſind, legen viele Eier; andere Vögel, die ſchon in ge— 
ringer Anzahl ihrer Aufgabe genügen können, nur wenige. Durch 
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fortgeſetztes Wegnehmen der Eier vergrößern wir die Fruchtbarkeit der 
zahmen Hühner, jo daß dieſe 50 bis 60 Eier jährlich legen. Die 
Form der Eier iſt eine elliptiſche, mehr oder minder kugel— 
förmig, zuweilen auch birnförmig. Die Größe der Eier entſpricht 
gewöhnlich der Größe des Vogels und beträgt etwa ein Zehntel des 
Körpergewichts des Weibchens. Das größte Ei legt der Strauß, das 
kleinſte der Kolibri, das erſtere hat die Größe eines Kindskopfes, das 
letztere die Größe einer Erbſe. 

Von der Färbung der Eier, ſo mannigfaltig ſie auch iſt, gilt im 
allgemeinen dasſelbe, was über das Kolorit des Gefieders geſagt iſt: 
die offen liegenden Eier haben die Erdfarbe (Lerchen) oder die 
Farbe des Sandes (Regenpfeifer) oder des Mooſes und Graſes 
(Droſſeln). Dadurch ſind die Eier vor Nachſtellungen geſichert. 
Wo dieſe Vorſicht nicht geboten iſt, alſo bei Vögeln, die 
Tags über auf den Eiern ſitzen oder bei ſolchen, die ihre Eier in 
Höhlen, Baumlöcher legen, fehlt die Bodenfarbe; denn nichts Ueber— 
flüſſiges findet ſich im Haushalt der Natur, in dem bei aller Zweck— 
mäßigkeit die größte Sparſamkeit ſtreng durchgeführt erſcheint. 

Im Ei ruht unter der zierlichglatten Kalkſchale der wunderbare 
Keim eines neuen Lebens. Kunſtvoll gefügt, „ohne Naht und Draht“, 
erregt es ſchon durch ſein Aeußeres die Bewunderung jedes Beſchauers. 
Aber wunderbarer iſt der Inhalt, denn er birgt den geheimnißvollen 
Anfang des Lebens. Unter der kalkigen Schale, die behufs Luft— 
zutritts mikroſkopiſch kleine Poren hat, liegt in zwei dünnen Schichten 
die Eierſchalhaut, welche am ſtumpfen Ende des Eies ſich theilt 
und den Luftſack bildet. Dieſe Häute umſchließen das weißliche, 
zähe Eiweiß. Von dieſem durch die Dotterhaut getrennt und 
mit dieſem durch zwei gallertartige Bänder oder Stränge, die ſoge— 
nannten Dotterſchnüre oder Hagel verknüpft, finden wir im 
Centrum den Dotter oder das Eigelb. Auf der Dotterhaut 
liegt der kleine, weißliche Keimfleck oder Hahnentritt, der den 
Anfang des jungen Vogels bezeichnet. 

Die Entwicklung des Eies geſchieht durch das Brüten. Ein 
unbeſiegbarer Trieb feſſelt den Vogel, den freieſten und unſtäteſten 
aller Lebendigen, an das Ei. Das Brüten dauert nach der Größe der 
Eier und des Vogels längere oder kürzere Zeit. Der Schwan brütet 
5, Gans und Ente 4, die Henne 3 Wochen, die Taube 17 bis 19, die 
kleineren Vögel 14, kürzeſtens 13 Tage. Der Vogel legt ſich, da die 
Wärme allein auf das Ei entwickelnd wirkt und die Federn dieſe nicht 
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leiten, nicht mit dieſen auf die Eier, ſondern er ſchlägt die Federn des 
„Unterleibs auseinander, umfaßt mit dieſen die Eier ſeitlich und ſetzt 
den nackten Unterkörper auf. Wenn Vögel dies nicht vermögen, ſo 
rupfen ſie (Gänſe, Enten und Taucher) die Federn des Unterleibs vor— 
her aus und füttern damit zugleich das Neſt. Freilich thun ſie dies 
nicht aus Liebe zu ihrer Brut, wie manche fabeln, ſondern aus In— 
ſtinkt thun ſie es; ſie thun es auch nicht, weil ſie wiſſen, daß die 
Federn ſchlechte Wärmeleiter ſind, nein, ſie hatten nie ein Handbuch 
der Phyſik vor ſich, und kein Meiſter hat ſie je in dieſer Wiſſenſchaft un— 
terrichtet; ſondern ſie handeln unbewußt im Auftrage ihres Schöpfers, 
ſie müſſen brüten. Davon, daß der Vogel wirklich ohne alles Ver— 
ſtändniß handelt, kann jeder ſich leicht überzeugen. Eine Henne, der 
man die Eier nimmt, hockt ſich auf das leere Neſt, auf fremde Sachen, 
auf Holz, auf Steinchen und brütet! 

Das Brüten geſchieht meiſt durch das Weibchen, welches während 
der Brutzeit vom Männchen gefüttert oder auf kurze Zeit abgelöst 
wird; es geſchieht aber auch bei manchen Vogelarten von beiden Ge— 
ſchlechtern abwechſelnd. Die erſte Spur des neuen Vogels zeigt ſich 
ſchon am Ende des erſten Brüttages. Beim Hühnerei zeigt ſich nach 
zwei Tagen die Bewegung des noch ſehr unvollkommenen, wie ein 
Blutfleck erſcheinenden Herzens, welche am dritten Tage fühlbar wird. 
Am vierten Tage bilden ſich Glieder, und am Ende des fünften Tages 
ſieht man ſchon das gallertartige Thierchen mit großem Kopf und über— 
mäßigen Augen. Am dreizehnten Tage iſt das Skelet vollendet, am 
fünfzehnten ſproſſen die erſten Federn, und das Hühnchen ſchnappt 
ſchon nach Luft; am neunzehnten kann es ſchon einen Laut von ſich 
geben, und am einundzwanzigſten klopft der kleine, mit einem ſpitzen 
Höcker verſehene Schnabel gegen die allmälig morſch gewordene Kalk— 
hülle, die Füße helfen mit, und das Küchlein ſchlüpft aus. 

Bei den Hühnern, Gänſen und Enten ſind die Jungen gleich ſo 
weit entwickelt, daß ſie ſofort oder doch nach wenigen Tagen ihrer 
Nahrung nachzugehen vermögen; man nennt darum ſolche Vögel 
Neſtflüchter. Die Jungen der anderen Vögel, der ſogenannten 
Neſthocker, bedürfen aber noch längere Zeit der Pflege der Alten, 
ehe ſie flügge und erwerbsfähig ſind. Dieſe Pflege der Alten geſchieht 
allerdings mit einer Sorgfalt, die viele bewogen hat, hier eine „auf— 
opfernde Elternliebe“ zu muthmaßen, und es hat nicht an Schriftſtellern 
gefehlt, die dieſe „Elternliebe“ auf das Schönſte auszuſchmücken ver— 
ſtanden. Und die Treue und Sorgfalt, mit der der Vogel, wenn auch 
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unbewußt, ſeine Jungen aufzieht, iſt uns ja allerdings auch zum Vor— 
bild geſtellt. Gebraucht doch unſer Heiland die ſchützende Sorgfalt 
der Henne ſelber als ein Bild, da er klagt: „Jeruſalem, Jeruſalem, 
die du tödteſt die Propheten und ſteinigeſt, die zu dir geſandt werden, 
wie oft habe ich wollen deine Kinder verſammeln, wie eine Henne ihre 
Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!“ — 

Doch man bedenke wohl, daß auch hier das Thier nur aus Na— 
turtrieb handelt, gereizt durch das Geſchrei und Gebahren der Jun— 
gen. Der Vogel liebt nicht, kann nicht lieben; aber er gehorcht dem 
ihm von ſeinem Schöpfer angeborenen Trieb, muß ihm gehorchen. 
Wir wollen das an einem Beiſpiel zeigen. Unſer Kuhſtaar, von 
dem wir ſchon früher ſprachen, niſtet nicht, ſondern legt feine Eier in 
die Neſter anderer Vögel, ſonderlich der Droſſel. Dieſe brütet in der 
That das fremde Ei aus, welches einige Tage früher reift als ihre 
eigene Brut. Der junge Kuhſtaar iſt aber größer als die jungen 
Droſſeln, macht ſich's auch im Neſt bequem und hat einen kaum zu 
ſättigenden Appetit, den die Droſſel emſig zu ſtillen bemüht iſt und 
zwar auf Koſten ihrer eigenen Brut. Die Folge davon iſt, daß dieſe 
erdrückt wird oder verhungert. Das Alles duldet die Droſſel, ja, ſie 
ſchleppt auch die todten Jungen noch aus dem Neſt, um es dem Pfleg— 
ling bequem zu machen. Das zeugt doch wahrlich nicht von „Eltern— 
liebe!“ — Alte Vögel, denen die Jungen genommen ſind, fliegen noch 
Tagelang mit Futter im Schnabel zum Neſt; ſie gehorchen ihrem 
Fütterungstriebe, der alſo noch thätig iſt, wenn auch der Gegenſtand 
ihrer „ſorglichen Liebe“ nicht mehr exiſtirt. Hierzu theilt Altum einen 
höchſt merkwürdigen Fall mit, den er einſt auf dem Schiller-Platze zu Berlin 
beobachtete. „In einem Käfige,“ berichtet er, „ſaßen mit verbunde— 
nen Flügeln einige Lerchen und ein Rothfelchen ; die erſten hockten 
traurig mit etwas geſträubtem Gefieder ruhig in der Ecke, das Roth— 
kehlchen aber war in voller Thätigkeit. Es rannte zum Futternapfe, 
ergriff ſo viele Ameiſenpuppen, als der Schnabel faſſen konnte und lief 
mit denſelben zur nächſten Lerche. Dieſe aber würdigte das ſorgliche 
Rothkehlchen und ſein Futter nicht eines Blickes. Kaum aber hatte 
das Rothkehlchen der Lerche die verſchmähte Nahrung angeboten, als 
es letztere fallen ließ, nach neuem Futter zum Napfe eilte, wieder an— 
bot, wieder hinwarf und wieder neues holte, um das Spiel von neuem 
zu beginnen. So lange ich dem intereſſanten Schauſpiel zuſah, ſo 
lange war das Rothkehlchen in voller Thätigkeit, und gar bald war der 
größte Theil der Ameiſenpuppen aus dem Futterkäſtchen getragen und 
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lag zerſtreut vor den einzelnen Lerchen. Was war denn hier beim 
Rothkehlchen der Beweggrund, ſich ſelbſt kaum Nahrung zu gönnen 
und den anderen Mitgefangenen dieſe zuzutragen? Etwa „Liebe“ zu 
den jede Nahrung hartnäckig verſchmähenden Lerchen, welche ſich das 
gleiche Futter auf ganz gleiche Weiſe mit ganz gleicher Mühe nehmen 
konnten? Das Rothkehlchen war bei ſeinen Jungen fortgefangen, der 
Trieb zu füttern war ſtark erwacht und vorhin ſtark bethätigt, aber 
noch nicht befriedigt; es mußte deshalb weiter füttern, obſchon hier im 
Käfige nichts zu füttern war.“ Dieſer Vorfall beweist klärlich, wie 
unwahr es iſt, wenn man von einer großen, rührenden Liebe des 
alten Vogels zu ſeinen Kleinen fabelt. Faber theilt von den Baß— 
gänſen mit, daß ſie, wenn ihnen das Ei genommen iſt, nicht nur auf 
der leeren Stelle brüten, ſondern auch zur Zeit, wo das Ei ausgebrü— 
tet wäre, nach Futter ausfliegen, welches ſie im Kropf bergen, damit 
nach dem leeren Neſt zurückfliegen und es hier ausſpeien, als ob Junge 
da wären. Iſt ihr Ei faul, ſo verhalten ſie ſich ebenſo, ſie legen dem 
faulen Ei das Futter vor. Man wird doch nicht auch hier von Liebe 
und Mitleid reden wollen. 

Bekannt iſt auch die folgende Thatſache. Nimmt man die Jun— 
gen eines Neſtes und bringt ſie in einen Bauer, ſo kommen die Alten 
herbei und füttern jene durch die Stäbe des Käfigs. Das ſcheint aller— 
dings für eine zärtliche Anhänglichkeit zu ſprechen. Aber man ſetze 
ſeine Beobachtung fort. Das Herbeitragen des Futters wird all— 
mälig ſpärlicher, und genau um die Zeit, da die Jungen in der Freiheit 
im Stande wären, ihrer Nahrung ſelbſt nachzugehen, bleiben die Alten 
aus und laſſen die Jungen verhungern. Und warum erweiſen fie 
ihnen nicht ferner ihre Liebe? Weil nun auch ihr Trieb zur Erhaltung 
der Brut zu Ende iſt. — 

Jeder Vogel kennt genau die Nahrung, die ſeinen Jungen zu— 
träglich iſt, auch wenn ſie eine andere ſein ſollte, als die Alten ſelbſt 
genießen. Bei der Gefräßigkeit der jungen Sproſſen, die ſich ſchon 
durch die übermäßig großen Schnäbel erkennen läßt, fällt es den Alten 
ſchwer genug, hinreichende Nahrung herbeizuſchaffen, ſonderlich, wenn 
fie Inſekten erjagen müſſen. So oft fie zum Neſt zurückkehren, harren 
vier bis ſechs Gelbſchnäbel der Larven und Raupen. Körnerfreſſende 
Junge ſind leichter zu befriedigen. Sie werden mit der im Kropf oder 
dem Schlund bereits aufgeweichten Nahrung geätzt. — Sobald die 
Jungen erwachſen ſind, trennen ſie ſich in der Regel von den Alten 
und löſen die Familienbande. Die Alten ſelbſt locken ſie dann durch 
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allerhand Mittel aus dem Neſt, zerren fie wohl auch heraus, um fie 
zum Verſuchen ihrer Flügel zu veranlaſſen. 

Der Sommer iſt vorüber. Schon färbt ſich das Laub der Bäume 
und Sträucher roth und falb, und rauhe Winde ſtreichen durch die ab— 
geernteten Felder. Die Natur rüſtet ſich zum Winterſchlaf, und hoch 
in der Luft ſehen wir in traulichem Geſchwader die Vögel fern nach 
des Südens Wärme ziehen. Sie jagen dem entfliehenden Sommer 
nach. Nicht alle Vögel ziehen. Ein Theil derſelben bleibt auch im 
Winter bei uns; wir nennen dieſe darum Standvögel. Es ſind 
das ſolche, die durch ihr Federkleid von der Unbill der Witterung ge— 
ſchützt ſind und die ſich das ganze Jahr hindurch ihre Nahrung bei uns 
beſchaffen können. Es ſind dies z. B. die Eulen und Krähen. 
Andere Vögel ſchweifen nomadiſirend, ohne bleibende Stätte umher, 
ohne jedoch weit ſüdlich zu ziehen, wir nennen fie Strich vögel. 
Sie ſind die Vagabunden unter den Vögeln, die nur ſo lange an einem 
Platze bleiben, ſo lange dieſer ihnen Nahrung bietet. Ihr Grundſatz 
iſt: Ubi bene, ibi patria, d. h.: Wo mir's gut geht, da bin ich zu 
Hauſe. Solche Strichvögel ſind z. B. die Raubvögel und die 
Spechte. Diejenigen Vögel endlich, die uns regelmäßig im Herbſt 
verlaſſen und erſt im Frühjahr zu uns zurückkehren, und zwar je früher, 
je ſpäter fie uns verließen, nennen wir Zugvögel. Zu ihnen ge— 
hören vornehmlich die Singvögel, da dieſen ihre vornehmſte Nahrung, 
die Inſekten, im Winter mangeln würde. Der Zug iſt für dieſe Vögel 
Lebensbedingung. Dennoch zieht der Vogel nicht, weil er den Nah— 
rungsmangel empfindet und weil er weiß, daß er in wärmeren Diſtrik— 
ten keine Noth leiden wird. Denn er verläßt uns ſchon, wenn um ihn 

her noch Alles blüht und grünt, und zu einer Zeit, wo er am wohlge— 
nährteſten iſt. Oder wandern ſie etwa deshalb frühzeitig, daß ſie der 
kommende Winter auf ihrem Fluge nicht ereilen möchte? Gewiß nicht; 
denn ſie kennen ja den Winter unſerer Heimath gar nicht, ſind ja nie 
zurückgeblieben, haben ſeine Unbill nie erfahren. Fühlt doch auch der 
gefangene Vogel, dem es zu keiner Zeit an Nahrung und Wärme 
fehlt, im Herbſt gleich ſeinen freien Brüdern den Trieb zum Wandern 
in ſeiner Bruſt. Der Vogel im Käfig wird um die Zugzeit unruhig 
und ſtürmiſch, er frißt wenig, und erſt, wenn die Zugzeit verfloſſen iſt, 
kommt er wieder zur Ruhe. Dasſelbe wiederholt ſich zur Zeit der 
Rückkehr. „Ich hielt,“ erzählt Altum, „eine Reihe von Jahren 
hindurch mehrere Blaukehlchen, denen es geſtattet war, den größten Theil 
des Tages außerhalb des Käfigs bei mir in meinem Studirzimmer 
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umherzufliegen. Sie wurden außerordentlich zahm, nahmen mir die 
Mehlwürmer aus der Hand, ja flogen zu mir herauf, um ſie zwiſchen 
meinen Lippen fortzunehmen. Sie liefen vor mir auf meinem Tiſch 
umher, gar gewöhnlich ſogar auf dem Papierblatte, worauf ich eben 
ſchrieb. Kurz, ſie waren durchaus vollſtändig an meine Perſon und 
ihre ſonſtige Umgebung und Verhältniſſe gewöhnt. Da plötzlich im 
Herbſte wird des Nachts mein Vögelchen im Bauer unruhig, ein lau— 
tes, etwas ſchnalzendes „Tack“ bekundet die Aufregung; es beginnt in 
demſelben hin und her zu laufen, ja flattert, zumal in mondhellen Näch— 
ten, gar arg umher, zerſtößt ſich die Umgebung des Schnabels blut— 
rünſtig, zerſchlägt ſich an den Drahtſtäbchen des Käfigs ſeine Schwin— 
gen; es will fort, um jeden Preis fort. So Nacht auf Nacht; am 
Tage hingegen das zufriedenſte Thierchen, zutraulich wie immer. Nach 
einiger Zeit legt ſich allmälig der nächtliche Ungeſtüm, den ganzen 
Winter hindurch weiß mein liebes Vögelchen nichts mehr von jener 
Unruhe, aber mit gleicher Heftigkeit bricht Anfangs April der nächtliche 
Lärm wieder hervor, und als er aufhört, da ſind draußen die Blau— 
kehlchen angekommen. Ich füge hinzu, daß ich mein erſtes Blaukehl— 
chen bereits im Neſtkleide beſeſſen hatte.“ 

Was alſo treibt die Zugvögel im Herbſt von uns? Nichts Ande— 
res, als das ihnen vom Schöpfer auferlegte Geſetz, nach dem ſie wan— 
dern müſſen. Denn dieſelbe Aufgabe, die fie bei uns während des 
Sommers erfüllt haben, nämlich die Aufgabe, das Gleichgewicht 
zwiſchen Nützlichem und Schädlichem zu erhalten, das Nützliche zu 
ſchützen, das Schädliche zu vermindern, dieſelbe Aufgabe ſollen ſie nun 
auch im Süden erfüllen. Sobald ſie bei uns nöthig ſind, kehren ſie auch 
wieder zu uns zurück. 

Wohin ziehen unſere Vögel? — Diejenigen, welche im Oſten unfe= ° 
res Landes wohnen, wenden ſich ſüdweſtlich. Ein Theil bleibt ſchon 
in Süd⸗Carolina, ein anderer in Georgia, die meiſten in Florida, 
Alabama. Nur wenige ziehen über den Golf von Mexiko, nach Weſt— 
Indien oder nach dem Feſtland von Südamerika. Die in unſeren 
weſtlichen Staaten heimiſchen Zugvögel ziehen ſüdöſtlich. Sie wan— 
dern längs der Alleghanies und folgen auch mit Vorliebe dem Lauf der 
Ströme. Viele von ihnen bleiben in Arkanſas, Miſſiſſippi, Louiſiana, 
andere überwintern in Mexico und Central-Amerika. 

Die Vögel erreichen jedenfalls ein hohes Alter, einige, namentlich 
Papageien und Adler, haben nachweislich mehrere Menſchenalter er= 
lebt. Am 26. Oktober 1844 wurde in Frankreich ein Königsadler ge— 



Die Vögel; Birds. 25 

ſchoſſen, der einen Goldring mit der Inſchrift trug: Caucasus patria, 
Fulgur nomen, Bodeynski dominus mihi est, 1750; und im Jahre 
1783 wurde am Kap der guten Hoffnung ein Falke gefangen, der, 
laut einer Bezeichnung ſeines Halsbandes, im Jahre 1610 dem Könige 
Jakob I. von England angehört hatte. Aber die meiſten Vögel ſter— 
ben wohl frühzeitig eines unnatürlichen Todes. Der Menſch, dieſer 
unerſättliche Zolleinnehmer der Natur, räumt tüchtig unter ihnen auf, 
theils ihres Fleiſches, theils ihrer Federn wegen. Außer den Menſchen 
fordern aber auch die Raubvögel ihren Tribut. Auch hier begegnen 
wir einem bitteren Kampf ums Daſein. Auf der einen Seite fried— 
liche, körner- und inſektenfreſſende Vögel und auf der anderen Seite 
mörderiſche Raubvögel, ausgerüſtet mit den ſcharfſinnigſten Angriffs— 
waffen aller Art. Aber auch die angegriffenen Thiere ſind nicht ſo 
ſchutzlos, als man gewöhnlich denkt. Sie kennen ihre natür— 
lichen Feinde und wiſſen ſich vor ihnen zu ſchützen. Auch hier 
müſſen wir bewundern. 

„Der Waſſerſpiegel eines großen Teiches,“ erzählt ein begabter 
Beobachter der Natur, „war von einer Schaar Enten bewohnt. Ein 
Seeadler kam langſam dahergeflogen. Kaum hatten ihn die Enten 
bemerkt, ſo flogen ſie auf und ſtrichen ſchnell über dem Teiche hin und 
her. Dieſer Flug war, dieſem Feinde gegenüber, das beſte Rettungs— 
mittel für die verfolgten Vögel; denn dieſer ſchwerfällige Jäger iſt 
nicht im Stande, eine Ente im Fluge zu fangen. Nach einer viertel— 
ſtündigen Anſtrengung gab er die Jagd auf und zog ab. Nachdem der 
Adler aus dem Geſichtskreiſe der Enten verſchwunden war, ließen fie 
ſich wieder auf's Waſſer nieder und ſuchten ihre Nahrung wie zuvor. 

Bald darauf erſchien jedoch ein gefährlicherer Feind; es zeigte ſich 
der flugſchnelle Wanderfalke, der ungern auf einen ſitzenden Vogel 
ſtößt, einen fliegenden dagegen mit Leichtigkeit erfaßt. Jetzt flogen 
die Enten nicht auf, ſondern tauchten fortwährend unter, und es ge— 
lang ihnen dadurch vollſtändig, ſich den Fängen des Räubers zu ent— 
ziehen. Nach einem vergeblichen Hin- und Herſtreichen von etwa zehn 
Minuten gab auch der Falke ſeine Hoffnung auf und zog weiter. 

Kaum eine halbe Stunde darauf kam der gefährlichſte Feind, der 
furchtbare Taubenhabicht, welcher eben ſo gewandt den ſitzenden, wie 
den fliegenden Vogel ergreift. Nun ſchien guter Rath theuer, wenig— 
ſtens eine der Enten ſchien ſein Opfer werden zu müſſen. Allein auch 

diesmal ſiegte das Leben über den Tod. Sobald die Enten den Habicht 

ſahen, zogen ſie ſich eng zuſammen und warfen fortwährend mit den 
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Flügeln Waſſer in die Höhe, um einen undurchſichtigen Staubregen zu 
bilden. Der Habicht ſtrich mehrmals durch die künſtliche Wolke, aber 
er bekam Waſſer in die Augen, ſah keine Ente und mußte endlich unbe— 
friedigt abziehen. Kaum hatte er ſich entfernt, ſo fiſchten die Enten 
wieder ruhig und freudig wie zuvor. 

Die ſyſtematiſche Eintheilung der Vögel bietet 
bedeutende Schwierigkeiten, da die Vögel ſich nicht weſentlich von ein— 
ander unterſcheiden. Wir wollen die folgende Eintheilung zu Grunde 
legen. 

Eintheilung der Vögel. 

Raubvögel; Raptores; engl. Raveners. 

Klettervögel; Scansores; engl. Climbers. 

Hocker; Insessores; engl. Perchers. 

Scharrvögel; Rasores; engl. Seratchers, 

Laufvögel; Cursores; engl. Runners. 

Sumpfvögel ; Grallatores; engl. Waders. 

7. Schwimmvögel; Natatores; engl. Swimmers. 

Bonaparte theilte die Vögel in zwei Abtheilungen, in Neſt— 
hocker oder Aetzvögel, bei welchen die faſt nackten, blindgebo— 
renen Jungen von den Alten im Neſte gefüttert (geätzt) werden, bis ſie 

flügge ſind, und in Neſtflücht er oder Pippel, deren Junge 
ſich ihre Nahrung gleich ſelbſt ſuchen. Zu den Neſthockern gehören nach 
der obigen Eintheilung die 1., 2., 3. Ordnung und von der 4. Ord— 
nung die Tauben; zu den Neſtflüchtern gehören die Hühner der 4. Ord— 
nung und die 5., 6. und 7. Ordnung. 

DIE 
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Die Raubvögel. 
Raptores; engl. Raveners. 

2 illig ſtellen wir den Raubvogel an die Spitze der ge— 
N fiederten Wirbelthiere. Er iſt der Herrſcher der Lüfte. 

= Hoch oben zieht er jeine gewaltigen Kreiſe ins Blaue, 
wie ein 1 lebendiges Schlachtmeſſer ſchwebt er über der Erde, das 
ſpähende Auge nach unten gerichtet. Auf einmal ertönt ein heiſerer 
Schrei; er hat ſeine Beute erkannt. Haſtig zieht er die Schwingen 
ein, ſtreckt die Fänge aus und ſchießt pfeilſchnell herab. Faſt meint 
man, die Kraft des Sturzes müßte ihn auf dem Boden zerſchellen. 
Aber noch ehe er dieſen erreicht, breitet er die gewaltigen Schwingen 
zum Fallſchirm aus, die Macht des Stoßes zu brechen. Aengſtlich 
läuft das bedrohte Thier hin und her oder ſucht, wenn flugbegabt, ſich 
emporzuſchwingen — aber vergeblich. Schon haben die grimmen 
Klauen das Opfer gefaßt und kräftige Schläge des Oberſchnabels das— 
ſelbe getödtet. Nun fliegt er mit ſeiner Beute, die ſeine Klauen feſt 

umſchließt, auf und eilt, ſeine Mahlzeit zu halten. Das iſt Raub— 
vogels Art! 

Königlich erſcheint des Raubvogels Geſtalt. Der gedrungene, 
ſtählerne Körper ruht auf dem mit dichter Federhoſe beſetzten Fuß, der 
die haarſcharfen, ſtark gekrümmten Krallen trägt. Unter den ſtarken 
Brauen des abgeplatteten Schädels blitzt das große und feurige Auge 
hervor, das von den höchſten Bergesgipfeln und hoch aus den Lüften 

herab auch die kleinſte Beute erſpäht. Drohend gekrümmt erſcheint 
der Oberſchnabel, deſſen Wurzel mit der Wachs haut bedeckt, und der 
nicht ſelten noch mit einem over zwei Zähnen bewehrt iſt. Ein weiches, 
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grobfederiges Gefieder deckt den Leib, das durch ſeine düſtere Färbung 
mit dem Charakter des Vogels harmonirt. 

Die Raubvögel bilden die hohe Polizei der Vogelwelt; ſie ſind 
die Tyrannen der Lüfte. Ihre Nahrung beſteht in großen und kleinen 
Wirbelthieren, in Vogeleiern, Würmern und Schnecken; einige nähren 
ſich mit Vorliebe von Aas. Zum Fange dienen die ſcharf gekrümmten 
Zehen, zum Zerreißen der Nahrung der kräftige Schnabel. Die Ver— 
dauung iſt lebhaft und energiſch. Selbſt Knochen, Sehnen und Bän— 
der werden zu einem Breie aufgelöst. Unverdauliches, wie Haare und 
Federn, ballen ſich zu Klumpen, dem ſogenannten Gewölle, das 
von Zeit zu Zeit ausgeſpieen wird. In ganz ungeſtörtem Naturzu— 
ſtande würde kein Raubvogel ſchädlich ſein, er würde hier nur ſein 
Amt, das Uebermaß zu tilgen, verrichten. Nur dadurch, daß der 
Raubvogel auch auf unſer Hausgeflügel ſtößt, und daß auch der 
Menſch durch ſeine Jagd auf Waldhühner, Enten, Gänſe und derglei— 
chen den Raubvogel ſpielt, erſcheint er uns als Concurrent und darum 
auch als uns ſchädlich. Manche Raubvögel, wie die Eulen und 
Buſſarde, ſind durch die Verfolgung ſchädlicher Nagethiere und Inſek— 
ten auch den Menſchen von Nutzen und deshalb in manchen Staaten 
geſetzlich vor Nachſtellung geſchützt. 

Auf hohen Bäumen und Felſenzinnen, in Thürmen und altem 
Gemäuer errichten die Raubvögel ihren Horſt. Die Eier, deren Zahl 
zwiſchen eins und ſieben ſchwankt, find entweder rein weiß, grünlich, 
gelblich, oder tragen auf gleichem Grunde dunkle Flecken. Die unbe— 
hülflichen Jungen, die nach drei- bis ſechswöchentlichem Brüten aus— 
kriechen, ſind ſehend, mit dichter Federwolle bekleidet und bleiben 
ſo lange im Neſt, bis ſie flügge ſind. Die Weibchen ſind, der allge— 
meinen Regel zuwider, größer als die Männchen. 

Die Raubvögel find über alle Zonen unſerer Erde verbreitet, find 
aber in der heißen Zone am häufigſten. Man kennt etwa 500 Arten, 
wovon nur 150 auf Amerika kommen. Sie ſondern ſich in Tag— 
raubvögel (Diurnt, Diurnal Birds of Prey) und in Nacht— 
raubvögel(Nocturni; Nocturnal Birds of Prey). Zu den er— 
ſten zählen wir die Familie der Falken (Falconidae; Falcon 
Family) und die Familie der Geier (Vulturidae; Vulture 
Family), zu den letzteren die Familie der Eulen (Strigidae ; Owl 
Family). f 

Die Falken (Falconidae; Falcon Family). Die Falken find 
Tagraubvögel mit kleinem Kopf, der gänzlich von Federn gedeckt iſt, 
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ſeitwärts gerichteten Augen, die von hervortretenden Brauen über— 
ſchattet und zum Theil gedeckt werden. Ihr leichter und pfeilſchneller 
Flug, ihr ſcharfes Geſicht, ihre kräftigen Füße und der hakig gebo— 
gene Schnabel machen ſie zum Ergreifen der Beute ſonderlich geſchickt. 
Sie ſind die muthigſten und kühnſten aller Vögel. 

An die Spitze der Falken ſtellen wir die Adler (Aquilae; 
Eagles). Sie ſind die Löwen, die Könige unter den Vögeln, und 
man hat ſie darum zum Symbol der Kraft und der Majeſtät gemacht. 
Der Adler iſt das kriegeriſche Wappenthier der Fürſten und Völker, 
von den Römern an bis auf unſere Zeit. Er war bei den Griechen 
der Vogel des Zeus, ihres oberſten Götzen, dem er die Blitze zutrug. 
Könige wählten ihn als ihr Emblem. König Agamemnon trug den 
Adler auf der Spitze ſeines Scepters. Die Römer trugen ihn auf 

einer Stange ihren ſiegreichen Legionen voran. Das oſtrömiſche 
Reich und ſpäter das römiſch-deutſche Reich führten einen doppelhäuptigen 
Reichsadler als Wappen, und das neu erſtandene deutſche Reich hat 
dieſes Reichswappen wieder zu Ehren gebracht. Rußland führt einen 
ſchwarzen, dreifach gekrönten Doppeladler, Preußen den ſchwarzen, 
einfachen Adler im Wappen. Und unſere große Republik hat den 
weißköpfigen Adler zu ihrem Emblem erwählt. —Die Dichter aller 
Zeiten haben den Adler beſungen und ihn als ein willkommenes Bild 
der Stärke, des Muths benutzt. Auch in der heiligen Schrift geſchieht 
des Adlers oft Erwähnung. Die Sorgfalt für die Jungen (2. Moſe 
19, 4; 5. Moſe 32, 11), der leichte Flug (2. Moſe 19, 4; 5. Moſe 28, 
49; 2. Sam. 1, 23; Jerem. 4, 13. 48, 40), das blitzſchnelle Herab— 
ſtürzen auf die Beute (Hoſ. 8, 1; Habakuk 1, 8), das ferne Erſpähen 
der Beute (Hiob 39, 29), der Flug in den Wolken und das Niſten auf 
Felſenhöhlen (Sprüche 23, 5; Hiob 39, 27 ff. Jerem. 49, 16), das 
ſtarke Gefieder (Ezech. 17, 3; Daniel 4, 30) iſt in der heiligen Schrift 
hervorgehoben. Doch mögen ſolche und viele neuteſtamentliche Stel— 
len, wo vom Aasfreſſen die Rede iſt, ſich auf den Aasgeier beziehen. 

Wir werden ſpäter bei den einzelnen Arten der Raubvögel auf 
dieſe und andere Stellen heiliger Schrift zurückkommen. 

Von den Adlern nennen wir zunächſt denjenigen, der in unſerem 
Wappenſchilde prangt, es iſt dies der weißköpfige Adler (Haliaetus 
leucocephalus; Bald Eagle oder White-headed Eagle, ſiehe 

Tafel J). Das Weibchen wird 35 bis 40 Zoll lang, die Flügel meſ— 
ſen 23 bis 25 Zoll; das Männchen erreicht nur eine Länge von 30 
bis 34 Zoll. Kopf und Schwanz ſind weiß, das übrige Gefieder iſt 
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dunkelbraun. Schnabel und Füße ſind gelb. Die jungen Vögel ſind 
einförmig braun und erſcheinen, da fie längere Flug- und Schwanz- 
federn als die alten tragen (was übrigens bei den Falken häufig der 
Fall iſt), größer als dieſe. Man hat darum bis in die neueſte Zeit 
hinein dieſe einfarbigen Jungen als beſondere Arten Gray, Black, 
Washington, Sea Eagle beſchrieben. 

Der weißköpfige Adler hat einen weiten Verbreitungskreis; er 
findet ſich in ganz Nordamerika, Grönland und Island. Unabhängig 
von der Temperatur ſcheint er ſeinen Aufenthalt da zu nehmen, wo er 
das ergiebigſte Jagdgebiet findet; am Polarkreis wie an den Flüſſen 
Florida's und Texas' iſt er gleich heimiſch. In ſeiner Nahrung iſt 
unſer Adler keineswegs wähleriſch, er nimmt auch mit Aas verlieb. 
Er liebt es auch —unadelig genug —ſich von den Früchten anderer zu 
nähren. Der Fiſchaar, ein geſchickter und unermüdlicher Fiſcher, 
muß für ihn fiſchen. Wilſon giebt uns hiervon ein anſchauliches 
Gemälde. „Auf dem abgeſtorbenen Gipfel eines alten Rieſenbaumes, 
der eine weite Ausſicht beherrſcht, ſitzt der Adler und ſcheint gleichgül— 
tig die mannigfachen Bewegungen des Federviehes zu betrachten, das 
tief unter ihm ſeiner Nahrung nachgeht. Schneeweiße Möwen wiegen ſich 
behaglich in der Luft, geſchäftig rennen die Strandläufer im Sand 

des Ufers hin und her, Züge von Enten ſchwimmen den Fluß hinab, 
ſchweigſam ſteht da und dort am Ufer ein Reiher auf der Lauer, und 
Schaaren geſchwätziger Dohlen und kleinerer Vögel füllen die 
Luft. Hoch über allen dieſen hängt Einer —wie ein ſchwarzer Punkt in 
der Luft angenagelt,—auf welchen ſein Blick unabläſſig gerichtet iſt. 
Es iſt der Flußaar; jetzt ſtürzt er herab zur Tiefe. Das Auge des 
Adlers erglüht vor Freude; ſchon öffnet er halb die Flügel und wiegt 
ſich, des Erfolges wartend, auf ſeinem Aſt. Wie ein Pfeil vom Him— 
mel iſt der Flußaar mit brauſenden Schwingen herabgeſchoſſen und 
verſchwindet unter dem Waſſer; rings ſchäumt und wogt von ſeinem 
Sturze der Strom. Feuriger blickt nun der Adler, ſein Hals ſtreckt 
ſich, ſeine Federn richten ſich auf, er breitet die Flügel weit aus und 
zittert vor Verlangen — ſiehe! da taucht der Flußadler aus den Wogen 
auf, einen ſchweren Fiſch in ſeinen Krallen, und mit lautem Freuden— 
ruf die gemachte Beute verkündend. Dieſer Ruf iſt das Signal, wel— 
ches der Weißkopf erwartet; bald hat er den Flußadler erreicht, jeder 
bietet alle ſeine Kräfte auf, um über dem anderen zu ſchweben, und 
die mannigfaltigen Wendungen, Kreiſe und Linien, die ſie beſchreiben, 
gewähren das ſchönſte kriegeriſche Schauſpiel der Lüfte. Endlich —in 
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dem Augenblick, da der unermüdliche Kämpfer ſeinen müden Gegner in 
einem raſchen Angriff mit den Krallen zu packen ſucht, läßt dieſer mit 
einem Schrei der Verzweiflung ſeine Beute fallen und entflieht. Der 

Adler, als ob er ſich ſelbſt erſt noch beſänne, was nun zu thun ſei, oder 
um erſt noch einmal ſeine Kräfte zu ſammeln, ſchaut einen Augenblick 
erſt dem Fliehenden nach, dann ſtürzt er wie ein Wirbelwind hinter 
dem fallenden Fiſch her, und ehe dieſer die Oberfläche des Waſſers 
erreicht, faßt er ihn mit ſeinen Fangen und fliegt gemächlich ſeinem 
Neſte zu.“ 

Ein noch unnobleres, dem Emblem einer ſolchen ehrenhaften Re— 
publik, deren Bürger zu ſein wir uns ſo ſehr ſchmeicheln, nicht wohl 
anſtehendes Gebahren zeigt der Adler den Geiern, dieſen efelhaften 
Hyänen der Lüfte, gegenüber. Er jagt auch dieſen ihre ſtinkende 
Beute ab. Auf dem oberen St. Lorenzſtrom ſieht man ihn oft auf der 
Leiche eines von dem Waſſerſturze fortgeriſſenen Wildes ſitzen und von 
demſelben zehrend heruntertreiben. Die Geier fürchten ihn und warten 
in der Ferne, wenn ſie ihn auf dem Aaſe ſitzen ſehen, um, ſobald er 
ſich entfernt hat, mit Heißgier über den Reſt ſeiner Mahlzeit herzufal— 
len. — Ja, der Adler jagt ſogar die vollgefreſſenen Geier und zwingt 
ſie, das Genoſſene wieder auszuſpeien, um dann ſelber das Heraus— 

gewürgte zu verſchlingen. Ein derartiger Fall wurde in der Nähe von 
Natchez am Miſſiſſippi beobachtet. Dort waren viele Geier damit 
beſchäftigt, den Kadaver und die Eingeweide eines todten Gauls zu 
verzehren. Bei dieſem für Geier leckeren Mahle wurden ſie von einem 
Adler geſtört. Alle Geier flogen davon, und dem einen hing das nur 
zum Theil verſchlungene Gedärm noch vier Yard weit aus dem Schna— 
bel. Gerade dieſen Geier verfolgte der Adler. Bald hatte er ihn 
auch erreicht und das freihängende Ende des Gedärms mit dem Schna— 
bel erfaßt. Vergeblich bemühte ſich der geängſtete Geier, das ver— 
knüpfende und unheilvolle Band los zu werden. Der Adler zerrte ihn 
daran auf den Boden hernieder, tödtete mit einem Schnabelhieb den 
Geier, riß dieſem den Schlund auf und verſchlang dann den eklen 
Biſſen.— (Nicht wahr, lieber Leſer, dieſes Gebahren ſteht einem Thiere 
ſchlecht an, welches wir zu unſerem Wappenthier wählten, und das 
noch heute auf allen Soldiers“ Reunions eine Rolle ſpielt!—) 

Wie die meiſten der Raubvögel, folgt auch unſer Adler den 
ziehenden Vögeln, um fie zu jagen. Hierbei übt er fein Handwerk 

gemeinſchaftlich mit dem Weibchen. Der Aar ſitzt lauernd auf einem 
Baume oder einer Felskuppe, während das Weibchen ein Wild auf— 
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jagt. „Verſetzt euch einmal,“ ſagt Audubon, „an den Miſſiſſippi 
in der Jahreszeit, wenn der herrannahende Winter Millionen von 
Waſſervögeln aus den nördlichen Gegenden herbeiführt, welche zum 
überwintern ein milderes Klima aufſuchen. Dort am Ufer des Stro— 
mes, auf dem Gipfel des höchſten Baumes ſitzt in aufrechter Stellung 
der Seeadler; ſein glühendes Auge überſchaut die Ebene, während 

er auf jeden Ton lauſcht, der aus weiteſter Ferne an ſein Ohr dringt; 
hie und da fällt auch ſein Blick in den Wald, in dem ſelbſt der leiſe 
Tritt des Hirſchkalbes ſeinem Aufhorchen nicht entgeht. Auf der ande— 
ren Seite des „Vaters der Ströme“ ſitzt ſein Weibchen auf einer Fel— 
ſenſpitze. Es ſieht Alles ruhig und ſtill und ermuntert von Zeit zu 
Zeit das Männchen durch einen Ruf zum geduldigen Ausharren. Nicht 
ſelten läßt er auf dieſen wohlbekannten Laut ſeinen Unwillen verneh— 
men; er öffnet ſeine breiten Schwingen, neigt ſich mit dem Halſe ein 
wenig gegen die Erde und antwortet in Tönen, die man am eheſten 
dem Gelächter eines Wahnſinnigen vergleichen möchte. Doch ſchon im 
nächſten Augenblick faßt er ſich; er nimmt ſeine gerade Stellung wieder 
an, und Alles umher bleibt ſtill. Enten aller Art ziehen vorüber; die 
Spießente, die Pfeifente, die Stockente und andere gleiten pfeilſchnell 
auf dem reißenden Strom hinunter; aber er achtet ihrer diesmal nicht, 
er wartet auf einen beſſeren Schmaus. Er hat, wiewohl aus weiter 
Ferne, die trompetenartige Stimme des wilden Schwans vernommen. 
Das Weibchen ruft von jenſeits herüber, auch ihm iſt der fernher— 
klingende Ton nicht entgangen. Das Männchen ſchüttelt ſeine Flü— 
gel, fährt ſchnell ein paar Mal mit dem Schnabel durch die Schwung— 
federn und bringt ſein Gefieder in Ordnung. — Jetzt zeigt ſich der 
ſchneeweiße Vogel von weitem in der Luft; er ſtreckt den langen Hals, 
ſein Auge iſt ſo wachſam, als das ſeines Feindes; kaum vermögen die 
großen Schwingen die Laſt des Körpers zu tragen. In ſchwerem 
Fluge naht er heran; der Adler beugt ſich ihm von ſeinem Sitze aus 
entgegen; aber er bezwingt ſeine Ungeduld; der Schwan kommt bis in 
die Mitte des gefürchteten Paars. Jetzt ertönt ein ſchauerlicher Freu— 
denſchrei des Aars, der dem Schwan die Nähe ſeines Feindes verkün— 
det. Wie ein Blitz ſchießt der Adler auf das zitternde Opfer los, 
welches durch die verſchiedenſten Wendungen ſeinen Klauen zu ent— 
gehen ſucht; der Schwan ſteigt, fällt, lavirt, ſucht ſich ſenkrecht hinab 
in den Strom zu ſtürzen; aber der Adler, der wohl weiß, daß er 
nichts mehr gewinnt, wenn einmal der Schwan wieder in ſeinem Ele— 
mente iſt, hält ſich unter ihm und nöthigt ihn, indem er ihm die 
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Klauen in den Bauch zu hacken droht, aufs neue emporzuſteigen. Der 
Kampf iſt bald entſchieden. Der Schwan, vom langen Fluge vorher 
ſchon ermüdet, hat zum Widerſtand nun ſeine letzten Kräfte zuſam— 
mengerafft, die ihm bald gebrechen. Er macht noch einen verzweifelten 
Verſuch, den Strom zu gewinnen; aber der fürchterliche Gegner haut 
ihm die Klauen unter den Flügeln ein und drängt ihn mit unwider— 
ſtehlicher Gewalt ſeitwärts, bis ſie mit einander am nächſten Ufer 
niederfallen. Wer beſchreibt nun aber den Ausdruck der grauſamſten 
Blutgier in dem dieſem Momente ganz eigenthümlichen— Schnauben 
des Adlers, wenn er, nach geendigtem Kampfe, über ſeiner Beute 
frohlockend, das erſte Mal Athem holt! Er ſtemmt ſeinen mächtigen 
Fuß auf den ſterbenden Schwan und drückt ihm die ſcharfen Fänge 
tiefer in das zuckende Herz, und indem er ihm die Schmerzen des Todes 
ſo fühlbar als möglich zu machen ſucht, erfüllt ſein Jauchzen die Luft. 
Unterdeſſen hat das Weibchen kein Auge von dem Männchen verwandt, 
und daß ſie nicht herbeieilte, um ihm den Schwan abfangen zu helfen, 
geſchah bloß, weil ſie ihm die Freude und den Ruhm des Kampfes 
allein laſſen wollte. Jetzt ſetzt ſie über den Fluß, wo ſie von dem 
Männchen begierig erwartet wird, und ſobald ſie angekommen iſt, 
reißen ſie mit einander die weiße Bruſt des Vogels auf und trinken ſein 
Blut.“ 

Daß unſer Adler ſich an Kinder wagt, kommt faſt nie vor, und 
ich finde nur ein Beiſpiel hiervon verzeichnet. In der Nähe von Great 
Egg Harbor, New Jerſey, war eine Frau in ihrem Garten damit 
beſchäftigt, das Unkraut auszujäten. In der Nähe ſpielte ihr Kind auf 
dem Raſen, als plötzlich ein Adler aus der Luft herabſchoß, das Kind 
am Rock faßte und es einige Fuß mit ſich fortſchleppte. Glücklicherweiſe 
riß das vom Schnabel gefaßte Stück des Rockes los, wodurch das 
Kind gerettet wurde. 

Wil ſon berichtet in ſeiner American Ornithology” über die 
Niſtweiſe unſeres Adlers Folgendes: „Im Monat Mai kam ich auf 
einer Jagd an der Seeküſte mit meinem Freund Ord und einem Füh— 
rer in den Wald, um ein Seeadlerneſt zu ſehen. Als ich auf kurze 
Entfernung dem Ort mich näherte, zog ſich der Vogel langſam aus 
dem Neſte zurück, das wir mitten auf dem Gipfel einer großen gelben Fichte 
errichtet fanden. Der Wald war ausgehauen und auf einige Ruthen 
um den Ort gelichtet, welcher Umſtand dem ſtattlichen Stamm, den 
großen und gewundenen Zweigen, mit einer Maſſe von Reiſig und 

Stöcken auf dem Gipfel, eine maleriſche Wirkung ertheilte. Unſer 
3 Illuſtrirtes Thierleben. 
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Führer hatte eine Axt mitgenommen, um den Baum umzuhauen, allein 
mein Gefährte beſtand darauf, das Neſt zu beſteigen und führte dies 

furchtlos aus, während wir unten ſtanden und bereit waren, ihn im 
Fall eines Angriffs der alten Adler zu vertheidigen. Kein Widerſtand— 
aber wurde uns geboten, und als er das Neſt erreichte, war es leer. 
Es war aus großen Stöcken gebaut, wovon einige mehrere Fuß Länge 
hatten; darauf lag Raſen, Riedgras in der Höhe von 5 bis 6 Fuß 
aufgehäuft; es war mit friſchen Rebranken gefüttert und hatte wenig 
oder keine Höhlung. Unter dieſer Fütterung lagen Reſte der 
Jungen dieſes Jahres, wie Federkielſchuppen, Federn, Klauen u. ſ. 
w.; unſer Führer war an dem Ort gegen Ende Februar vorbeigekom— 
men und hatte damals einen großen Lärm der alten Vögel gehört; 
nach dem, was wir ſpäter erfuhren, iſt es wahrſcheinlich, daß es ſchon 
damals Junge enthielt. Das folgende Jahr nahm ein Freund von 
uns drei Eier am Iſten März aus demſelben Neſte, von denen das 
größte 34 Zoll lang, 24 Zoll im Durchmeſſer, 7 Zoll im Umfang 
war und 4 Unzen 5 Drachmen Apothekergewicht hatte; die Farbe war 
ein ſchmutzig gelbes Weiß, bei einem ein hübſches bläuliches Weiß. 
Das Beſtreben des Weibchens, das Neſt zu bewahren, war ſo groß, 
daß es erſt dann fortflog, nachdem der Baum verſchiedene Schläge mit 
der Axt erhalten hatte.“ 

Die Jungen ſind in der erſten Zeit mit weichem Flaum von grauer 
Grundfarbe und brauner Schattirung bedeckt und haben verhältniß— 
mäßig große Schnäbel und Füße. Sie werden bei vollſtändig erlang— 
ter Flugkraft von den Alten vom Horſte getrieben. Beim Raub der 
Jungen wagen ſich nach Wil ſon die Alten nicht in die Schußweite 
des Feuergewehrs. 

Audubon führt einen Fall an, welcher eine große Anhänglich— 
keit an die Jungen bekundet. In einem von Anſiedlern in Brand ge— 
ſteckten Walde, in welchem auf einer Fichte der Horſt eines weißköpfi— 
gen Meeradlers mit Jungen ſtand, ſoll das Weibchen in die Flammen 
des brennenden Baumes zur Befreiung der Jungen geſtürzt ſein und 
von ſeinen rührenden, jedoch vergeblichen Verſuchen ſelbſt dann nicht 
nachgelaſſen haben, als ſein Gefieder von der Hitze ſchon ſtark be— 
ſchädigt war. 

Unſerem weißköpfigen Adler nahe verwandt iſt der See- oder 
Meeradler (Haliaëtus albrieilla ; Gray Sea-Eagle), der in Europa 
und Grönland heimiſch iſt. Der Schwanz iſt weiß, das übrige Gefie— 
der braun. 
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Der Goldadler (Aquila canadensis; Golden Eagle oder 
Ring-tailed Eagle) iſt gleich unſerem weißlöpfigen Adler durch ganz 
Nordamerika verbreitet und ſonderlich in den gebirgigen Partien häufig. 
Er kommt an Größe dem weißköpfigen Adler gleich. Der Rumpf iſt 
dunkelroſtroth, Hinterkopf und Nacken goldbraun. Die untere Seite des 
Schwanzes iſt weiß, das Ende der Steuerfedern tief ſchwarz. 

Der Goldadler iſt weit ſeltener als der weißköpfige Adler. Er 
horſtet nur auf dem unzugänglichſten Rand ſchroffer Abhänge. In 
Maine, New Hampſhire, Vermont und New York hat man fie brütend 
gafunden. Das Neſt beſteht aus trockenen Zweigen, die kunſtlos mit 
einander verbunden ſind. Der Vogel legt im März oder Anfang Mai 
meiſtens drei Eier; dieſe ſind 3 Zoll lang und 24 Zoll breit; die 
Schale iſt dick und glatt, die Farbe iſt ein ſchmutziges Weiß mit unre— 
gelmäßigen braunen Flecken. Früher niſtete der Vogel nicht ſelten auf 
den Klippen am Hudſon; das Geräuſch der Dampfboote und Eiſen— 
bahnen hat ihn aber von dieſen wilden und romantiſchen Felſen ver— 
trieben. In Franconia, New Hampſhire, niſtete ein Paar Jahre lang 

auf einem unzugänglichen Felſen, der unter dem Namen Eagle Cliff 
bekannt iſt. Verſchiedene Male verſuchte man, das Neſt zu erreichen, 
aber immer vergeblich. 

Der Flug dieſes Adlers iſt kräftig, aber nicht ſo ſchnell als der 
des weißköpfigen Adlers. Das Auge iſt vortrefflich und ſichert ihm die 
Beute, auf die er aus großer Höhe mit der Geſchwindigkeit eines Blitzes 
herabſchießt. Oft ſieht man ihn ſtundenlang in der Luft ſeine Kreiſe 
ziehen. Seine Nahrung beſteht in jungen Hirſchkälbern, Hafen, wilden 
Truthühnern und anderen großen Vögeln. Von ihrer Zählebigkeit 
berichtet Audubon. Derſelbe hatte Gelegenheit, einen gefangenen 
Goldadler zu beobachten. „Wenn ich,“ berichtet er, „ſein ſtolzes Auge 
mir Blicke voll Verachtung zuwerfen ſah, fühlte ich mich wohl verſucht, 
ihm ſeine Freiheit wieder zu geben, daß er in ſeine heimiſchen Gebirge 
zurückkehren könne. Ich dachte mir ihn, wie er ſeine großen Flügel 
ausbreiten und ſich zu den Felſen aufſchwingen werde, wo ſein Neſt 
war. Dann aber tadelte mich meine Vorliebe für Naturgeſchichte über 
dieſen Gedanken; ich hatte mir ein großes Vergnügen davon ver— 
ſprochen, dieſen herrlichen Gefangenen zu zeichnen, und ich entſchloß 
mich, ihn zu opfern. 

Als mein grauſamer Entſchluß gefaßt war, brachte ich einen gan— 
zen Tag zu, ſeine Bewegungen zu beobachten; den folgenden Tag 
beſtimmte ich dazu, ſein vollkommen ähnliches Portrait zu zeichnen, in 
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der günſtigſten Stellung, und den dritten Tag dachte ich auf Mittel, 
ihm das Leben zu nehmen, ohne ihn lange leiden zu laſſen. Darüber 
befragte ich mehrere Perſonen, unter andern auch Dr. Parkman, der 
uns täglich beſuchte. Er rieth mir wechſelsweiſe, ihn durch Kohlen— 

dampf zu erſticken, ihn durch Elektricität zu tödten ꝛc., und wir kamen 
überein, die erſte Todesart zu wählen, da ſie für uns die leichteſte und 
für den Adler die ſchmerzloſeſte wäre. Wir brachten ihn daher mit 
ſeinem Käfig in ein kleines Zimmer, bedeckten ihn ſorgfältig mit 
Decken, unter denen wir ein Becken voll glühender Kohlen aufſtellten, 
verſchloſſen ſodann die Fenſter und die Thüre und verließen ihn 
darauf. Ich wartete einige Zeit und horchte dann, in der Erwartung, 
jeden Augenblick ihn von ſeinem Standpunkte herabfallen zu hören; 
aber kein Geräuſch verkündete ſeinen Fall, und nach einigen Stunden 
ging ich in das Zimmer und nahm die Decken vom Käfig ab. Mitten in 
einer dicken Rauchwolke ſah ich den Adler feſt auf ſeinem Sitze, ſein Blick 
ſtolz und ungeſchwächt, voll Kraft und Leben wie immer. Ich ließ 
die Decken wieder auflegen, alle Zugänge verſtopfen und horchte wie— 
der. Der Abend verging, und gegen Mitternacht wollte ich meinen 
Gefangenen zum letztenmal ſehen. Er war immer noch derſelbe, ſtolz 
und ungebeugt, doch war für mich und meinen Sohn die Luft uner— 
träglich, und der Rauch fing ſchon an, in den benachbarten Zimmern 
unangenehm bemerklich zu werden. Zehn Stunden lang hatte ich den 
Verſuch fortgeſetzt, und als ich fand, daß die Kohle den erwarteten 
Erfolg nicht hatte, ging ich ermüdet und getäuſcht zur Ruhe. 

Am folgenden Tage bei guter Zeit verſuchte ich den Kohlen— 
dampf von neuem und fügte etwas Schwefel hinzu; doch nach zwei 
Stunden wurden wir durch den erſtickenden Dampf faſt aus dem Hauſe 
getrieben, während der Märtyrer ſich immer noch feſt auf ſeiner Stange 
zeigte und uns mit trotziger Miene anſah, ſobald wir uns ihm näher— 

ten. Wir mußten alſo auf das Erſticken verzichten, und ich ſah mich 

genöthigt, zu einem letzten Mittel, dem wirkſamſten von allen, meine 
Zuflucht zu nehmen. Ich nahm einen langen, ſpitzigen Stahl und 
ſtieß ihm dieſen in's Herz .. .. ſogleich fiel mein Gefangener todt 
herab, ohne nur eine Feder zu ſträuben.“ 

Der gewaltigſte unter allen Adlern iſt die Harpyie (Harpyia 
destructor; Harpy) des tropiſchen Amerika. Die Schärfe und Ge— 
walt ihres ſchwarzen Schnabels iſt ſo groß, daß ſie mit wenigen 

Schlägen den Schädel eines Hirſches zerſchmettert. Ein ſchwarzer 

Schopf, den ſie im Zorn aufrichtet, erhöht ihre Furchtbarkeit. Die 
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Fänge ſind außergewöhnlich groß, die Krallen dick, ſtark gebogen und 
ſcharf. „Kein Raubvogel,“ ſagt Tſchudi, „wird von den Indianern 
ſo ſehr gefürchtet, wie die Harpyie. Ihre Größe, ihr Muth und ihre 
Verwegenheit machen ſie in der That zu einem der gefährlichſten Feinde 
der Pflanzungen Peru's, und ſie wird deshalb, wo ſie ſich nur blicken 
läßt, mit der größten Wuth verfolgt. In vielen Waldgegenden iſt es 
den Indianern ganz unmöglich, Federvieh oder kleine Hunde zu halten, 
da dieſer unerſättliche Raubvogel dieſelben mit bewunderungswürdi— 
ger Kühnheit entführt. Wir haben geſehen, daß eine Harpyie neben 
einem Indianer, der kaum drei Schritte von ſeinen Hennen entfernt 
ſtand, auf eine derſelben herunterſtürzte und ſie mit ſich forttrug.“ 

Die Federn der Harpyie gelten den Indianern als ein vorzügli— 
cher Schmuck, weshalb ſie Junge aus dem Neſt nehmen und dieſe auf— 
füttern, um ihnen von Zeit zu Zeit die Federn des Schwanzes und 
der Flügel auszurupfen. — 

Kleiner als die vorigen, aber noch gewandter im Flug iſt unſer 
Flußadler oder Fiſchaar (Pandion canadensis, American 
Fish-Hawk oder Osprey), der bereits als ein Uebergang zu den 
Habichten zu betrachten iſt. Er bewohnt das gemäßigte Nordamerika 
bis zur Landenge von Panama. Sein Rumpf mißt 25 Zoll, ſeine 
Schwingen 21 Zoll. Er hat einen weißlichen, ſchwarzbraun ge— 
ſtreiften Kopf und Nacken; der Untertheil des Körpers iſt weiß, die 
Oberſeite dunkelbraun. Schnabel und Füße ſind bleigrau, Zehen 
grüngelb. Seine Nahrung beſteht ausſchließlich in Fiſchen, darum 
beobachten wir ihn auch nur an den Seeküſten und an den Ufern grö— 
ßerer und kleinerer fiſchreicher Flüſſe. Im nördlichen Indiana iſt er 
vom Frühjahr bis zum Herbſt nicht gerade ſelten. Im Winter verläßt 
er die kalten Gegenden und wendet ſich ſüdlich. Da der weißköpfige 
Adler, wie wir oben ſchon berichteten, ſich der Beute der Fiſchadler zu 
bemächtigen weiß, ſo ſchaaren ſie ſich bei ihrer Ankunft im Frühjahr zu— 
weilen zuſammen, um mit vereinten Kräften den Adler zu verjagen. 

Unſer Vogel iſt ein vorzüglicher Fiſcher auch ohne Netz und Angel. 
Mit leichten Flügelſchlägen hält er ſich ſchwebend hoch über dem Waſ— 
ſer und augt ſcharf nach unten. Wenn er einen Fiſch erſpäht hat, 
ſchießt er ſchräg abwärts, taucht in das Waſſer, ſo daß er manchmal 
in den Wellen verſchwindet, greift mit eherner Kralle die Beute, erhebt 
ſich, ſchüttelt das Waſſer aus dem Gefieder und fliegt auf einen Baum, 
um ſich dort in Muſe ſeines Fanges zu freuen. 
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Das Neſt befindet ſich gewöhnlich auf einem in der Nähe des 
Waſſers ſtehenden Baum. Es mißt einen Fuß im Durchmeſſer, iſt 
ebenſo tief und iſt ganz wie das des Adlers gebaut. Das Weibchen 
legt drei oder vier gelblichweiſe Eier, die unregelmäßige rothbraune 
Flecken tragen. 

Der Fiſchaar wird in der heiligen Schrift an zwei Stellen er: 
wähnt, nämlich 3. Moſe 11, 13 und 5. Moſe 14, 12, und zwar beide 

Male als eine den Israeliten verbotene Speiſe. Er kommt noch heute, 
wenn auch ſpärlich, in Paläſtina vor. : 

Nur erwähnen können wir hier den mexikaniſchen Adler 
(Polyborus tharus ; Mexican oder Caracara Eagle), im ſüdlichen 
Nordamerika und in Südamerika heimiſch, der feine Nahrung, nach 
Art der Geier, in deren Geſellſchaft er ſich häufig findet, auch auf dem 
Boden aufſucht und gewandt zu ſchreiten vermag. 

Wir wenden uns nun zu der Gattung der Edelfalken (Fal- 
cones ; Falcons). Sie find gekennzeichnet durch lange, ſchmale Flü— 
gel, ſtarke Füße, kräftige Zehen und durch zwei Zähne, je einen auf 
jeder Seite des Oberkiefers, die in entſprechende Ausſchnitte des Un— 
terkiefers paſſen. Ihr Flug iſt ausgezeichnet; ſie fangen darum auch 
ihre Beute im Fluge. Man hat ſie ſeit alter Zeit zur Jagd oder 
Baize abgerichtet. Schon ums Jahr 400 v. Chr. fand ſie Kteſias bei 
den Indern. Ums Jahr 480 n. Chr. führte des römiſchen Kaiſers 
Avitus Sohn Hecdicius die Falkenbaize bei den Römern ein. Daß 
aber dieſe Liebhaberei ſich bald verbreitete, geht daraus hervor, daß 
Jagdfalken und Jagdhunde im Jahre 506 auf der Kirchenverſamm— 
lung zu Ogda den Geiſtlichen verboten wurden. Karl der Große (um 
800 n. Chr.) jagte mit Falken und erließ Geſetze gegen Stehlen und 
Tödten derſelben. Kaiſer Friedrich Barbaroſſa richtete ſelbſt Falken, 
Pferde und Hunde ab. Kaiſer Friedrich II. (geboren 1194) war der 
geſchickteſte Falkenier feiner Zeit und ſchrieb ſelbſt ein Werk über die 
Falkenierkunſt (“de arte venandi cum avibus”), welches aber erſt 
ſpäter in Augsburg im Jahre 1596 gedruckt wurde. Franz I. von 
Frankreich (1494) hatte 300 Falken, und Karl V. übergab die Inſel 
Malta den Johannitern unter der Bedingung zum Lehen, daß ſie 
jährlich einen weißen Falken lieferten. Mit der Verbeſſerung der 
Schußwaffen kam die Falkenbaize ab, zuletzt erhielt ſie ſich noch in den 
20er Jahren dieſes Jahrhunderts in England beim Herzog von Bed— 
ford, der große Summen für die Falken zahlte; erſt in unſeren Tagen 
hat man wieder angefangen, die Falkenbaize in England einzuführen. 
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Von den Beduinen der Sahara, von den Perſern und Indern wird 
noch heute die Falkenjagd eifrig betrieben. Dr. Landau ſchreibt: 

„Die zur Falkenjagd gehörigen Geräthſchaften ſind: Eine lederne 
Haube, die ſo eingerichtet iſt, daß ſie die Seher nicht drückt; eine 
Kurzfeſſel und eine Langfeſſel, beide aus Riemen, die letztere gegen 
fünf Fuß lang; ſie werden an dem Geſchüh, das heißt der ledernen 
Fußumkleidung, des Baizvogels befeſtigt. Das Federſpiel iſt ein mit 
ein 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 Falkeniers 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 traktirt 
wird. Will er nicht kröpfen (freſſen), ſo wird er wieder verkappt und 
erſt nach 24 Stunden wieder vorgenommen, und ſollte er auch fünf 
Tage lang auf der Fauſt nicht freiwillig kröpfen wollen, ſo wird er 

unbarmherzig jedesmal wieder verkappt und hungrig angefeſſelt. 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.—Iſt er jo weit, jo beginnen nun die eigentlichen Lehr— 
übungen, vor deren jeder er erſt lange abgekappt auf der Fauſt getra- 
gen und nach jeder verkappt angefeſſelt wird, damit er das Vorgetra— 
gene in Ruhe einſtudiren kann. Die erſten beſtehen darin, daß der 
Vogel abgekappt auf eine Stuhllehne geſetzt wird und von da, um zu 
kröpfen, auf die Fauſt des Falkeniers erſt hüpfen, ſpäter immer weiter 
fliegen muß; daſſelbe wird dann im Freien wiederholt, wobei er aber 
durch einen langen, an der Langfeſſel angebrachten Faden am Ent— 
wiſchen gehindert wird; der Falkenier 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 ſoweit gut, jo wird er 
des Abends verkappt in einen ſchwebenden Reif geſetzt und die ganze 
Nacht hindurch geſchaukelt, ſo daß er gar nicht ſchlafen kann; am fol— 
genden Morgen werden die früheren Uebungen wiederholt, er bekommt 
auf der Fauſt zu kröpfen, wird dann bis zum Abend getragen und 
dann wieder die ganze Nacht im Reife geſchaukelt; ebenſo wird am 
dritten Tage und in der dritten Nacht verfahren; am vierten Tage 
wird wieder Alles wiederholt und ihm nun erſt nächtliche Ruhe ge— 
gönnt. —Am folgenden Tage wird er ohne Bindfaden, nur mit Beibe— 
haltung der Langfeſſel, frei auf den Boden geſetzt, und muß, um zu 
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kröpfen, auf die Fauſt fliegen; fliegt er an dieſer vorbei, ſo geht man 
ihm nach und lockt ihn ſo lange, bis er doch endlich kommt. Dieſe 

Uebung wird nun oft im Freien wiederholt, auch der Vogel gewöhnt, 
dem zu Pferde ſitzenden Jäger auf die Fauſt zu fliegen und weder 
Menschen noch Hunde zu ſcheuen. — Jetzt kommen die eigentlichen Vor— 
übungen zur Baize ſelbſt: man wirft eine todte 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 Uebung wird an den folgenden Tagen mit lebenden 

Vögeln, deren Schwingen verſtutzt ſind, wiederholt; darauf ſucht man 
mit dem Hühnerhunde Rebhühner, wo möglich 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 ſind, oder mit dem Federſpiele zurück. Um ihn 
zu gewöhnen, auch ſtärkere Vögel, wie z. B. Reiher und Kraniche an— 
zugreifen, übt man ihn erſt an jungen Vögeln der Art oder alten, 
deren Schwingen verſtutzt ſind und deren Schnabel in einem Futteral 
ſteckt; auch läßt man ihn anfangs, wo möglich, in Geſellſchaft eines 
guten alten Falken daran. Den zu dieſer Uebung beſtimmten Reihern 
und Kranichen macht 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 machen ſchnell die Falken los, reichen 
ihnen zur Belohnung einen guten Fraß und berauben den Reiher ſei— 
ner ſchönſten Federn. Es wird ihm dann ein metallener Ring um den 
Fuß gelegt, auf welchem die Jahreszahl und der Ort des Fanges ein— 
gegraben iſt, und darauf die Freiheit geſchenkt. Manche Reiher find 
öfters, oft nach langen Jahren, wieder gebaizt und ſo mit mehreren 
Ringen geziert worden. —Soll ein Falk gut auf Haſen ſtoßen, wozu man. 
ſich hauptſächlich des Habichts bedient, jo ſtopft man einen Haſenbalg, 
gut aus, läßt den Falken mehrmals darauf ſeine Mahlzeit verzehren, 
bindet dann Fleiſch daran und läßt den ausgeſtopften, auf Rädern 
ſtehenden Haſen von einem Manne erſt langſam, dann ſchnell auf 
einem Boden hinziehen, ſpannt auch endlich gar ein flinkes Pferd 

— 



1. Baltimore-Vogel (Baltimore Oriole) Männchen. 
2. 15 15 5 10 Weibchen. 
3. Eisvogel oder Gürtelfischer (Kingfisher). 
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davor, jagt mit dem Hafen fort und läßt den Falken hinterdrein. 
Zur Falkenjagd gehört eine ebene, waldloſe Gegend.“ 

Zur Baize wurde mit Vorliebe der Jag d- oder Gierfalke 
(Falco gyrfalco ; Gerfalcon) benutzt, der auch den Norden Amerikas 

bewohnt, und der während der Sommermonate bis zum 50. nördlichen 

Breitengrad zieht. Er wird etwa 24 Zoll lang, die Flügel meſſen 16 
Zoll. Der reinweiße Grund ſeines Gefieders iſt mit aſchbraunen 

Flecken gezeichnet, die Unterſeite trägt vereinzelte und ſchmale braune 
Streifen. Mit zunehmendem Alter wird das Gefieder weißer. 

Während des Sommers zeigen ſich dieſe Falken am Strande der 
Buchten und ziehen im Herbſt an der Küſte entlang nach dem Süden. 

Die auf den ſogenannten Vogelbergen in der Nähe des Strandes 
brütenden Seevögel ſind ihnen eine willkommene Beute. Im Winter 

verfolgen ſie die Schneehühner. Ihr Horſt ſteht auf hoher Felswand 

oder im Gipfel hoher Tannen. Sie pflegen an dem einmal gewählten 
Wohnſitz mit Zähigkeit feſtzuhalten. Ihre Brut vertheidigen ſie mit 

großer Kühnheit. Richard ſon fand ein Neſt an dem Ufer des 
Point Lake. Als er ſich dem Neſt näherte, zogen die Alten über ihm 

ihre Kreiſe und bedrohten ſogar ſeinen Kopf mit ihren Fängen, ſo daß 
er mit der Flinte um ſich ſchlagen mußte, um ſich ihrer zu entwehren. 

Einen noch weiteren Verbreitungskreis hat unſer Wander— 
falk (Falco anatum; Peregrine Falcon oder Duck Hawk), der 

ſich über ganz Nordamerika, öftlich vom Felſengebirge, verbreitet. Er 
wird 18 bis 20 Zoll lang. 
Die Oberſeite iſt hellſchie— 
fergrau mit dunkelbrau— 
nen, bandartig zuſam— 
menſtehenden Flecken. Die | 
Unterſeite iſt röthlichgelb * 
mit dunklen herzförmigen 
Flecken. DieKehle, welche 
durch ſchwarze Backen— 
ſtriche eingefaßt iſt, und Der Wanderfalk; Peregrine Falcon. 

die Oberbruſt ſind gelb— 

lich. Der Schnabel iſt hellblau, Füße und Zehen ſind gelb. — Ein 
gewandter Flieger und kühner Räuber, iſt er ein grimmer Feind der 

kleinen Vogelwelt bis zur Größe der Ente. Seine Kraft, Gewandt— 
heit und Entſchloſſenheit werden von bedeutender Schärfe der Sinne 
und trefflicher Waffenrüſtung unterſtützt. Oft wagt er ſich weit übers 



42 Illuſtrirtes Thierleben. 

Meer hinaus. Grayſon traf auf ſeiner Reiſe von Mazatlan nach 
Kalifornien dieſen Vogel in einer Entfernung von 100 Meilen von der 
Küſte Niederkaliforniens. Er hockte zwei Tage lang auf dem Topmaſt 
und ſtieß von hier aus mit ſolcher Schnelle und Gewandtheit auf vor— 
überſchwimmende Waſſervögel, daß er nur ſelten ſeines Zieles fehlte. 
Die Beute trug er nach dem Maſt zurück, um ſie hier zu verzehren. 
Nach zwei Tagen ſtieg er hoch auf, zog in der Luft große Kreiſe und 
flo iſ j 
in den Taubenſchlag eindrang. — Im Walde hockt er, wie auf einer 
Warte, auf hohen Bäumen, um Auslug ins Land zu halten. g 

Der Horſt iſt dürftig aus Reiſern zuſammengeſetzt und befindet 
ſich auf ſteilen, ſchwer zugänglichen Felswänden. Die Eier ſind auf 
gelbröthlichem Grund braun gefleckt. 

Der Taubenfalk (Falco columbarius; Pigeon Hawk, 
Americau Merlin) bewohnt gleichfalls ganz Nordamerika, hält ſich 
aber etwas ſüdlicher. Er wird 12 bis 14 Zoll lang. Die Oberſeite 
iſt blauſchwarz, Stirn und Kehle ſind weiß, die Unterſeite iſt gelblich— 

weiß mit ſchwarzen Längsflecken. Schnabel blau, Wachshaut und 
Füße gelb. — An Gewandtheit und Muth ſteht er dem vorigen nicht 
nach. Seine gewöhnliche Beute bilden die Krähen, Sumpfhorden— 
vögel, Wanderdroſſeln und Tauben. In der Gefangenſchaft beträgt 
er ſich gleich dem vorigen ſehr liebenswürdig. 

Der Prairiefalk (Falco polyagrus,; Prairie Falcon, 
American Lanner) findet ſich weſtlich vom Miſſiſſippi bis an die 

Küſte des ſtillen Oceans. Er wird 18 bis 20 Zoll lang. Die Ober— 
ſeite iſt braun, Unterſeite weiß mit braunen Flecken und Längsſtreifen. 

Wir nennen noch den Sperlingsfalken (Falco sparverüus ; 
. Hawk, American Kestrel), der 55 in ganz Nordamerika 
findet. Im nördlichen Indiana beob— 5 
achtete ich ihn vom April bis zum 
Spätherbſt. Er wird nur 11 bis 

12 Zoll lang. Die Färbung des Ge— 
fieders iſt ſehr veränderlich. Die Ober— 
ſeite iſt im allgemeinen zimmetbraun, 
die Unterſeite etwas fahler und mit 
ſchwarzen Flecken beſetzt. Zu beiden 
Seiten des Kopfes ſtehen ſchwarze 
Streifen. Der Sperlingsfalk nährt . 
ſich vornehmlich von kleinen Vögeln, Der Sperlingsfalk; Sparrow Hawk. 
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Mäuſen und Eidechſen. Des Morgens beobachtet man ihn häufig in 
der Nähe unſerer Farmhäuſer, wo er nach Mäuſen und jungen Hüh— 
nern auslugt. Heuſchrecken ſind ihm eine Lieblingsſpeiſe. Ein Neft 
baut er nicht; er benutzt ein Specht- oder Krähenneſt, oder traut ſeine 
Eier einem hohlen Baum an. 

Die Hab ichte (Aceipitres; Hawks) bilden eine andere große Gat— 
tung der Falken. Sie haben einen gedrungenen Leib, einen ziemlich 
kleinen Kopf, kurze und abgerundete Schwingen und einen ſehr lan— 
gen Schwanz. Der Zahn des Oberſchnabels iſt minder deutlich als 
bei den vorhergehenden und ſteht in der Regel weiter nach hinten. 

Wir nennen zuerſt den gemeinen oder Gänſehabicht 
(Astur atricapillus; American Goshawk, Blue Hen Hawk). 
Das Weibchen wird 22 bis 24 Zoll lang, die Flügel meſſen 14 Zoll. 
Das Männchen iſt etwas kleiner. Der Oberkopf, der Nacken und ein 
Strich hinter dem Auge ſind ſchwarz; die Oberſeite iſt dunkel aſchblau. 
Ueber dem Auge zeigt ſich ein leichter Streifen; die Unterſeite iſt weiß 
mit hellaſchbraunen Flecken. —Dieſer Habicht findet ſich durch ganz 
Nordamerika. In Kalifornien iſt er ſeltener, häufig aber in Oregon 
und Waſhington Territorium. Im nördlichen Indiana wurde er im 
Frühjahr und Herbſt nicht ſelten von uns beobachtet. 

Der Gänſehabicht iſt auffallend fluggewandt. Leicht erhaſcht er, 
wenn er an dem Saum des Waldes dahinſchwebt oder durch das Ge— 
büſch ſtreicht, ſeine Beute. Auch Kaninchen und Eichhörnchen weiß er 
zu erjagen. An der atlantiſchen Küſte folgt er den zahlreichen Enten— 
ſchaaren, welche ſich hier im Herbſt und Winter aufhalten. Auch dem 
Zuge der Wandertaube zieht er nach, und es ſchützt dieſe auch der dich— 
teſte Wald nicht vor den Fängen ihrer Feinde. Audubon beobach— 
tete, wie der Gänſehabicht eine Schaar über einen Fluß ziehender 
Krähen verfolgte. Aengſtlich drängten ſich die verfolgten Vögel zu einem 
dichten Knäuel zuſammen. Als der Habicht die Vögel erreichte, faßte 
er eine Krähe mit ſeinen Klauen, drückte dieſe in ihren Leib, und 

ließ ſie in das Waſſer fallen. In dieſer Weiſe verfuhr er mit vier 
oder fünf, ließ ſich dann in ſchönen Flugkreiſen auf das Waſſer nieder, 
fiſchte die Beute einzeln auf und brachte ſie ans Ufer. — Auch dem 
Hühnerhof pflegt unſer Habicht einen Beſuch abzuſtatten. Nur wenige 
Fuß hoch ſchießt er über den Hof hin, erfaßt die Beute und trägt ſie, 
ohne im Flug innezuhalten, auf einen benachbarten Baum. Es ge— 
ſchieht dies Alles mit ſolcher Geſchwindigkeit, daß es faſt unmöglich 
iſt, den Räuber zu ſchießen. 
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Der Horſt dieſes Habichts befindet ſich in der Regel auf dem 
Zweig eines Baumes unweit des Stammes. Derſelbe iſt verhältniß— 
mäßig groß, iſt aus Reiſern zuſammengefügt und ſpärlich mit Gras 
ausgefüttert. Die Eier ſind blauweiß mit ſpärlichen röthlichbraunen 
Flecken. — 

Cooper's Habicht (Aceipiter Cooper, Cooper's Hawk) 
wird 18 bis 20 Zoll lang. Die Oberſeite iſt dunkel aſchbraun, der 
Oberkopf braunſchwarz. Kehle und Unterſeite ſind weiß, letztere mit 
hellroſtrothen Querſtreifen. Die Schwanzſpitze iſt weiß. Dieſer Habicht 
iſt durch die ganzen Vereinigten Staaten verbreitet. In den mitt— 
leren Staaten iſt er häufig, ſonderlich an den Ufern des Potomac. 
Gleich dem vorigen iſt auch dieſer Habicht ein kühner Räuber, der auch 
Vögel angreift, die größer und muthiger ſind als er. Sein Horſt gleicht 
dem des Gänſehabichts. 

Der roſtbraune Habicht (Aceipiter fuscus; Sharp- 
shinned Hawk) iſt einer der verbreiteſten ſeines Geſchlechts. Er 
findet ſich von Ocean zu Ocean und von der Hudſons-Bai bis zum 

Golf von Mexiko. Im nördlichen Indiana wird er von uns vom Früh— 
jahr bis Herbſt beobachtet. Er wird nur 12 bis 14 Zoll lang. Die 
Oberſeite iſt braunſchwarz und aſchgrau geſprenkelt. Kehle und Unter— 
ſeite des Schwanzes ſind weiß, erſtere iſt mit ſchwarzen Längslinien 

gezeichnet. Bruſt und Bauch ſind lichtroſtroth mit weißen Querſtreifen. 
Die charakteriſtiſchen Kennzeichen dieſes Habichts ſind ſeine dünnen 
Beine und Zehen. Er kann als ein Gänſehabicht en miniature (im 
Kleinen) betrachtet werden, da er dieſem in vieler Beziehung, nament— 
auch in der Flugart, ähnelt. Wie jener, wagt er ſich auch an 
Vögel, die ihm an Größe gleichkommen. Au du bon erzählt, daß 
er einſt unſern Habicht in aufrechter Stellung auf einer Fence ſitzend 
fand. Er lugte offenbar nach einer Beute aus und ſah bald auf 
Audubon, bald an dieſem vorbei auf eine gegenüberſtehende Hecke. 
Plötzlich, mit der Schnelligkeit eines Pfeiles, ſchoß der Habicht an 
Audubon vorbei, tauchte in die Dornen und erſchien gleich darauf mit 
einer braunen Droſſel in ſeinen Fängen. Doch ſchien die Droſſel zu 
ſchwer für ihn zu ſein, denn er fiel mit ihr zu Boden. Als Audubon 
nun herbeieilte, verſuchte der Habicht vergeblich, ſich mit der Beute 
wieder aufzuſchwingen, und noch ehe er ſeine tiefeingeſchlagenen Klauen 
aus der Beute ziehen konnte, hatte Audubon ihn erlegt. Die Droffel 
war bereits todt. 
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Die Nahrung dieſes Habichts beſteht vornehmlich in Vögeln von 
den kleinſten Waldſängern bis zur Wandertaube und jungem Hühnchen. 

Die Gattung der Buſſarde (Buteones; Buzzards) umfaßt 
große, etwas plump geſtaltete Raubvögel mit dickem Kopf und kurzem 
Schnabel. Der Oberſchnabel iſt zahnlos, die Flügel ſind ziemlich 
lang und rundlich, die vierte und fünfte Schwinge ſind gewöhnlich die 
längſten. 

Wir nennen zuerſt den Rothſchwanzbuſſard (Buteo borealis; 
Red-tailed Hawk). Das Weibchen wird 22 bis 24 Zoll lang, das 
Männchen mißt 19 bis 21 Zoll. Die Oberſeite iſt ſchwarzbraun, der 
Schwanz hellroſtroth, weiß getüpfelt und mit einem ſchwarzen Querſtreifen. 
Die Unterſeite iſt blaß gelblicht mit rothbraunen Flecken und Streifen; 
die Unterſeite des Schwanzes ſilberweiß. — Unſer Buſſard iſt durch 
ganz Nordamerika verbreitet. Im nördlichen Indiana fanden wir 
ihn das ganze Jahr hindurch, wenn auch im Winter etwas ſpärlich. 
Dieſer Buſſard, der ſich durch ſeinen rothen Schwanz leicht von ſeinen 
Verwandten unterſcheiden läßt, iſt überaus ſcheu, ſo daß man ſich ihm 
nur zu Pferde oder auf einem Wagen nähern kann. Sein Flug iſt 
kräftig und ſchnell. Oft ſieht man mehrere in der Luft weite Kreiſe 
ziehen und ihr ſchrilles Kikiki ausſtoßen. Dieſe Buſſarde leben übri— 
gens nicht gerade geſellig, wie es ſonſt bei den Eheleuten unter den 
Raubvögeln zu ſein pflegt, ſondern führen in der Luft oft bittere 
Kämpfe um ihre Beute. Auf ihrer Speiſekarte ſpielen in den Som— 
mermonaten die Schlangen eine bevorzugte Rolle, während in den 
Wintermonaten wildes und zahmes Geflügel von ihnen vorgezogen 
wird. Unſere Farmer wiſſen auch, warum ſie gerade dieſe Buſſarde 
Hen Hawks nennen. — Beim Schlangenfang kommen ſie aber doch 
zuweilen an den Unrechten. Ein Farmer, der gerade damit beſchäf— 
tigt war, ſeine Wieſe zu umzäunen, bemerkte etwa 40 Ruthen von ſich 

entfernt unſern Rothſchwanz, der mehrere Male etwa drei Fuß hoch 
aufflog und dann immer wieder zur Erde niederfiel. Als der Farmer 
hinzueilte, ſah er, daß der Schwanz einer großen ſchwarzen Schlange 
ſich um den Hals des Buſſards gewunden hatte, und daß der übrige 
Theil der Schlange in der Erdhöhle ſteckte. Der Buſſard war ſchon 
dem Erſticken nahe. Mit einem Arthieb zerſchnitt der Farmer die 
Schlange und nahm den Vogel mit ſich in ſeine Scheune, wo er ihn 
noch längere Zeit hielt. Jedenfalls hatte der Buſſard die Schlange 
ergriffen, als ſie zum Theil in ihrer Höhle ſteckte und war nicht im 
Stande, die Schlange vollends aus dem Loche zu ziehen. 
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Wenn die Alten für die junge Brut Nahrung herbeiſchaffen, jagen 
ſie zuweilen gemeinſchaftlich. Während der eine auf ein Eichhörnchen 
ſchießt, lauert der andere auf der anderen Seite des Baumes, um das 
dorthin, alſo aus dem Regen in die Traufe, fliehende Hörnchen zu 
greifen. — Oft ſitzen die Buſſarde ſtundenlang auf einem Baumgipfel, 
um ſich zu ſonnen oder nach Beute auszuſpähen. Wehe dem Kanin— 
chen, Eichhörnchen, dem Vogel oder der Maus, auf welche das ſcharfe 
Auge fällt! Mit unfehlbarem Stoß fällt der Buſſard auf ſeine Beute 
und faßt fie mit tödtlichem Griff. — Wird unſer Buſſard verwundet, jo 
wirft er ſich, wie dies faſt alle Raubvögel zu thun pflegen, auf den 
Rücken und vertheidigt ſich muthig mit Fängen und Schnabel. Einen. 
vorgehaltenen Stock faßt er jo feſt, daß man ihn daran in die Höhe 
heben kann. 

Der Horſt iſt groß und flach, beſteht aus Zweigen und Reiſern 
und befindet ſich auf hohen Bäumen. Der Buſſard legt 4 bis 5 weiße 
mit braunen und dunkelbraunen Flecken ſpärlich beſetzte Eier. — 

Der rothſchultrige Buſſard (Buteo lineatus; Red- 
shouldered Hawk) wird 21 bis 23 Zoll lang. Das Männchen mißt: 
nur 18 bis 20 Zoll. Dieſer Buſſard iſt von allen anderen leicht durch 
ſeine roſtrothen Schultern zu unterſcheiden. Die Oberſeite iſt im 
übrigen braun, die Unterſeite blaß orange-roſtroth. Die Schwingen 
ſind braunſchwarz und tragen weiße Endflecken. Der Schwanz iſt 
braunſchwarz und hat fünf weiße Querſtreifen. — Dieſer Buſſard hat 
einen weiten Verbreitungskreis von Florida bis Nova Scotia und vom 
atlantiſchen bis zum ſtillen Ocean. Im nördlichen Indiana iſt er nicht 

ſelten. Er liebt den Aufenthalt im friſchen grünen Wald und belä— 
ſtigt unſern Hühnerhof nicht. Fröſche und Inſekten ſpeist er mit Vor— 
liebe und wagt ſich nur ſelten an größeres Wildpret. Wilſon fand 
im Magen eines dieſer Buſſarde nicht weniger denn 10 Fröſche. Er 
fliegt gewöhnlich in einer Höhe von nur wenigen Yards durch den 
Wald, hockt ſich dann auf einen niedrigen Baumzweig, nimmt eine 
aufgerichtete Haltung an und ſchaut nach Beute aus. Ein Eichhörn— 
chen verzehrt er in einer Mahlzeit, füllt ihn aber ſo übermäßig an, 
daß der Kropf unſchön wie ein Ballen hervortritt, und daß er kaum auf— 
fliegen kann. 

Die Eier, deren Zahl 4 bis 5 beträgt, find blaßblau und tragen 
an dem ſpitzen Ende ſchwach gefärbte bräunlich rothe Flecken. 

Der breitflüglige Buſſard (Buteo pennsylvanicus ; 
Broad-winged Hawk) bewohnt das öſtliche Nordamerika, die Küſte 
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des Golf von Mexiko, Centralamerika und die Nordküſte Südame— 

rikas. Er wird 17 bis 18 Zoll lang. Die Oberſeite iſt umberbraun, die 
Unterſeite weiß mit zahlreichen röthlichen, pfeilförmigen Flecken. Kehle 
weiß mit braunen Linien. Schwanz dunkelbraun mit weißen Spitzen und 
weißen Querſtreifen. Seine Lebensweiſe iſt die der übrigen Buſſarde. 

Swainſon's Buſſard (Buteo Swainsoni ,;, Swainson’s 
Buzzard) wird 20 Zoll lang. Er bewohnt das weſtliche Nordamerika. 
bis zum Miſſiſſippi. Die Oberſeite iſt braunſchwarz, die Ober— 
ſchwanzſeite mit weißen Querſtreifen. Kehle gelblicht. Die Unter— 
ſeite braun ſchattirt. 

Der Rauchfußbuſſard (Archibuteo lagopus ; Rough legged 
Hawk, Black Hawk) unterſcheidet ſich von den vorhergehenden durch 
ſeine wie bei den Adlern befiederten Fußwurzeln. Die Färbung iſt ein 
Gemiſch von Weiß, Gelblichweiß, Rothgrau, Braunſchwarz und 
Braun. Andere Individuen ſind von Jugend auf ſchwarz und galten 
früher als eine beſondere Art (Archibuteo sancti-johannis ; Black 
Hawk). 

Der Rauchfußbuſſard bewohnt alle Staaten der Union und unſere 
arktiſchen Regionen. In der Nähe der Niagarafälle iſt er im Früh— 
jahr und Herbſt ziemlich häufig. Einzelne Paare ſind von uns im 
nördlichen Indiana beobachtet worden. — Der Vogel erſcheint ziemlich 
langſam und träge, auch wenn er fliegt. Er hält ſich vornehmlich auf 
Wieſen auf und jagt hier Maulwürfe, Mäuſe und andere kleine Vier— 
füßler. Niemals ſah man ihn Enten im Fluge angreifen. Er benutzt 
die Dämmerung zur Jagd, und ihr weiches Gefieder geſtattet ihnen 

einen geräuſchloſen Flug. Auch wenn der Jäger naht, machen ſie ſich 
nur träge davon. Sie errichten ihren Horſt auf hohen Bäumen, ſelten 
auf Felswänden. Derſelbe iſt aus Reiſern und Zweigen roh zuſam— 
mengefügt und ſpärlich mit Heu, Moos und dergleichen ausgefüttert. 
Die ſchmutzigweiße Grundfarbe der Eier, deren Zahl drei bis fünf iſt, 
trägt wenige kaum ſichtbare hellbraune Flecken. — 

Die Weihen (Cirei, Kites) bilden eine andere Gattung der 
Falken. Sie ſind geſtreckt gebaut, die Flügel ſind lang, ſchmal 
und ſpitz, der Schwanz iſt gewöhnlich ſehr lang und bei vielen tief 
gegabelt, der Fuß iſt kurzzehig, der Schnabel ſchwach und vom Grunde 
an gebogen. Die das Ohr umgebenden Federn bilden einen Schleier, 
wie ihn die Eulen zeigen. 

Zu ihnen zählen wir den Wieſenweih (Circus hudsonius ; 
Marsh Hawk, American Harrier). Das Weibchen wird 19 bis 
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21 Zoll, das Männchen 16 bis 19 Zoll lang. Der Schleier iſt un— 
deutlich, die Flügel ſind ſehr lang, Kopf, Oberſeite und Vorderbruſt 
ſind aſchblau, Unterſeite weiß mit rothen Strichen. — Der Wieſen— 
weih bewohnt ganz Nordamerika, Cuba und die Bahamainſeln und 
iſt überall, außer in den ſüdöſtlichen Staaten, häufig. 

Der Flug des Wieſenweih iſt, wenn auch leicht und gefällig, 
doch weder ſchnell noch kräftig. Aber er iſt ausdauernd, wie man das 
ſchon aus den überaus langen Flügeln und dem verhältnißmäßig ſehr 
leichten Körper ſchließen kann. Wenn er nach Beute ſpäht, ſegelt er 
unregelmäßig durch die Luft. Mäuſe, Fröſche und andere Lurche bil— 
den ſeine Hauptnahrung. Nur ſelten jagt er Vögel im Flug. Wäh— 
rend er ſeine Mahlzeiten hält, kann man ſich ihm leicht nahen, ihn 
überraſchen und ſchießen; denn er kann, wenn er ſich vollgefreſſen hat, 
nur langſam und ungeſchickt auffliegen. 

Der Wieſenweih, der in vielen Staaten brütend gefunden wird, 
niſtet auf dem Boden. Der Horſt iſt aus Reiſern, Gräſern und der— 
gleichen zuſammengeſetzt und mit Thierhaaren, Federn, Moos und 
anderen weichen Stoffen ausgefüttert. Die Eier, drei bis fünf an der 
Zahl, ſind blauweiß und häufig mit blaſſen, röthlichbraunen Flecken 
beſetzt. 

Der Schwalbenweih (Nauclerus furcatus, Swallow- 
tailed Hawk, Fork-tailed Kite) zeichnet ſich vor ſeinen Verwandten 
durch ſchwalbenartige Flügel und durch ſeinen ſehr langen, tief gegabel— 
ten Schwanz aus. Er iſt ein in jeder Hinſicht auffallender Vogel. 
Das ganze Gefieder iſt, mit Ausnahme der Flügelenden und des 
Schwanzes, weiß; letztere ſind ſchwarz. Die Länge beträgt 23 bis 
25 Zoll, die Flügel meſſen 16 bis 17 Zoll. — Der Schwalbenweih 
bewohnt unſere Südſtaaten öſtlich bis zum Miſſiſſippi, und Süd— 
und Mittelamerika. An der Küſte des atlantiſchen Oceans findet 

er ſich bis Pennſylvanien, doch tritt er hier nur ſelten auf. Auch 
in Minneſota und Wisconſin iſt er, wenn auch nur ſelten, beobachtet 
worden. Im nördlichen Indiana iſt er mir erſt einmal begegnet. 

Seine Ausdauer im Flug geht ſchon daraus hervor, daß er ſich 
wiederholt nach Europa verflogen hat. Seine außerordentliche 
Fluggewandtheit feſſelt aber auch Jedermanns Aufmerkſamkeit. 
Seine Nahrung beſteht in Inſekten, die er jedoch merkwürdiger Weiſe 
nicht mit dem Schnabel, ſondern mit den Füßen ergreift und im Fluge 
zum Maul führt. Heuſchrecken ſuchen ſie mit den Füßen vom Boden 
auf. Auch kleine Schlangen, Fröſche und Eidechſen greifen ſie auf. 
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Der Schwalbenweih errichtet ſein Neſt auf hohen Bäumen, deren 
Zweige über das Waſſer reichen. Die Eier, vier bis ſechs an der 
Zahl, ſind grünlichweiß mit einigen dunkelbraunen Flecken an dem 
ſtärkeren Ende. 

Der weißſchwänzige oder ſchwarzſchultrige Gleitaar 
(Elanus lemcurus; White-tailed Kite, Black-shouldered Kite) 

wird 15 bis 17 Zoll lang. Der Kopf, Schwanz und die Unterſeite 
ſind weiß, die Oberſeite iſt ſchön aſchblau. Die Schultern ſind 
ſchwarz. Der Gleitaar bewohnt Südamerika und unſere ſüdlichen und 
ſüdweſtlichen Staaten. Ju Californien iſt er ſehr häufig. Seine 
Nahrung beſteht in Mäuſen, Erdeichhörnchen, kleinen Vögeln und 
Schlangen. 

Der Schwebeweih des Miſſiſſippi (Ictimia mississip- 
piensis, Mississippi Kite, Blue Kite) wird 14 Zoll lang. Kopf, 
Nacken, die zweiten Schwungfedern und die ganze Unterſeite ſind 
aſchfarben. Die Spitzen der zweiten Schwungfedern ſind graulichweiß. 
Das übrige Gefieder iſt bleifarben. Der Schwanz iſt ſchwarz. Die— 
ſer Weih bewohnt die ſüdlichen und ſüdweſtlichen Theile der Golfſtaa— 
ten. Nördlich von Südcarolina hat man ihn noch nicht beobachtet; 
er folgt aber dem Miſſiſſippi bis hinauf nach Illinois, Jowa und 
Wisconſin, wo er aber nur vereinzelt angetroffen wird. Wilſon 
entdeckte dieſen Weih zuerſt in der Nähe von Natchez. Er ſah ihn in 
Gemeinſchaft mit dem Truthahnbuſſard ganz wie dieſen in der Luft 
ſeine Kreiſe ziehen. Die Nahrung des Schwebeweih beſteht in Inſekten 
und kleinen Lurchen. Wilſon verwundete einen dieſer Weihe, und 
obwohl derſelbe aus großer Höhe herabſtürzte, zeigte er doch noch eine 
große Widerſetzlichkeit. Als Wilſon ſich ihm nahte, um ihn aufzu— 
nehmen, ſchlug er mit ſeinen Fängen um ſich und rollte ſich herum, 
während aus ſeinen dunkelrothen Augen die größte Wuth ſprühte. 
Als Wilſon ihn dennoch aufnahm, ſchlug er ſeine Krallen mit ſolcher 

Gewalt in des Angreifers Hand, daß Wilſon ſie nicht aus der Wunde 

zu ziehen vermochte und ſich genöthigt ſah, dem Weih die Sehnen des 
Fußes mit dem Meſſer zu zerſchneiden. 

Das in Luther's Bibelüberſetzung mit Geier wiedergegebene 
Wort Daah bezeichnet wahrſcheinlich die in Paläſtina noch heute über— 
aus häufigen Weihe, da das heute von den Arabern für dieſe Vögel 

gebrauchte Wort mit dem hebräiſchen Daah ſtammverwandt iſt. 
Die Geier (Pulturidae; Vulture Family). Die Geier, ob— 

wohl auch Tagraubvögel, unterſcheiden ſich doch auf den erſten A 
Illuſtrirtes Thierleben. 
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dadurch von den Falken, daß ein mehr oder minder beträchtlicher Theil 
ihres Kopfes und Halſes entweder ganz nackt oder doch nur von ſpärli— 
chem Flaum bedeckt iſt. Der mit langer Wachshaut oft bis über die: 
Hälfte bedeckte Oberſchnabel iſt nur an der Spitze gekrümmt. Aus den 
großen Naſenlöchern an der Wurzel des Oberſchnabels fließt eine ſtin— 
kende Flüſſigkeit. Die Nägel find von mäßiger Länge, ſtumpf und nur 
ſchwach gekrümmt. Den Geiern fehlt der Muth und die Stärke der 
Falken, weshalb ſie auch nur ausnahmsweiſe lebendige Beute erjagen 
und ſich vorzugsweiſe von Aas nähren. 

Aber jo widrig dieſe Geſchmacksrichtung fie uns auch erſcheinen 
läßt, jo werthvoll find fie doch im großen Haushalte der Natur, na- 
mentlich für die tropiſchen Länder. Hier fällt der von den heißen 
Sonnenſtrahlen geſengte Körper überraſchend ſchnell der Verweſung 
anheim; würde er nicht ſchnell entfernt, ſo würden Miasmen ſich durch 
die Luft verbreiten, und ein Heer von Seuchen würde die Länder der 
heißen Zone für Menſchen unbewohnbar machen. Hie erweiſen ſich 
die Geier als Wächter und Reiniger, als die Straßenpolizei der ſüdli— 
chen Städte und Dörfer; durch ihren ſcharfen Geruch und durch ihr 
weittragendes Auge geleitet, erſcheinen ſie in ſtaunenswerther Schnel— 
ligkeit, wo immer ſich ein Aas befindet, und in wenig Augenblicken iſt 
der Leichnam des Thieres vertilgt und unſchädlich gemacht. Hier muß 
alſo auch ihre unerſättliche Freßgier, die ihr Name ſchon kennzeichnet, 
dienſtbar werden. 

Alle Geier ſind ausgezeichnete Flieger. Sie ſchrauben ſich in 
Höhen empor, daß ſie uns nur noch als Punkte erſcheinen, und ſchwim— 
men hoch oben im Blau ohne Flügelſchlag. Sie ſind mit Ausnahme 
Neuhollands über die ganze Erde verbreitet, ſind aber nur in der heißen 

Zone häufig. 
Wir nennen zunächſt den Kondor (Sarcorhamphus gryphus; 

Condor), den größeſten unter allen Raubvögeln, der 4 bis 5 Fuß lang 
wird, und deſſen ausgeſpannte Flügel 9, ja in manchen Fällen auch 
noch mehr Fuß klaftern. Sein Gefieder iſt glänzend ſchwarz, die Flü— 
gelfedern ſind weiß gerandet. Den nackten, rothen Hals ziert ein wei— 
ßer Flaumkragen. Den Oberkopf des männlichen Vogels zeichnet 
überdies ein rother, knorpeliger Fleiſchkamm aus, und unter dem 
Schnabel hängt ein Kehllappen wie bei unſerem Huhn. Das Auge iſt 

karminroth, der Schnabel hornfarben, der Fuß dunkelbraun. 
Das Andengebirge mit ſeinen Verzweigungen iſt die Heimat des 

Kondors. Hier, 10 bis 15,000 Fuß über dem Meeresſpiegel horſtet 
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und ſchläft unſer Rieſengeier. Aber weit höher hinauf trägt ihn ſein 
Flug. Humboldt erzählt, daß er vom Kotopaxi aus den Vogel in 

einer Höhe von 22,000 Fuß ſah. Er erſchien nur als ein ſchwarzer 
Punkt. Beim Auffliegen erheben ſich die Kondoren wie alle Geier ruck— 
weiſe durch einige Flügelſchläge; dann aber fliegen ſie gleichmäßig, 
getragen und gehoben von der Luft, ohne die Flügel zu rühren. — Ein 
Aas lockt in weniger als einer Viertelſtunde Schaaren von Kondoren 
herbei. Aber auch auf lebende Thiere ſtoßen ſie, auf Hirſche, Kälber, 
Schafe, Llamas. Kinder greifen ſie nicht an. 

Den Indianern gewährt es ein beſonderes Vergnügen, dieſe Vö— 
gel lebendig zu fangen und auf alle Art zu peinigen. Sie füllen den 
Leib eines Aaſes mit betäubenden Kräutern, ſo daß der Kondor nach 
dem Genuſſe dieſes Köders wie betrunken umhertaumelt und leicht er— 
griffen werden kann. Oder ſie legen Aas in Gruben oder Gehegen 
nieder und warten, bis der Geier ſich vollgefreſſen hat. Vom eklen 
Fraße übervoll ſitzt er dann wie gelähmt, unfähig ſich aufzuſchwingen, 
und kann leicht mit der Schlinge gefangen werden. Tſchu di berich- 
tet noch eine andere Fangweiſe. Die Eingeborenen legen eine friſch 
abgezogene Ochſen- oder Pferdehaut auf die Erde, und darunter verſteckt 
ſich ein mit Schnüren verſehener Indianer. „Dieſer ſchiebt das Stück 
des Felles, auf welches ein Kondor ſich ſetzt, an deſſen Füßen wie einen 
Beutel in die Höhe und legt um dieſen eine Schnur. Sind einige ſo 
gefeſſelt, ſo kriecht er hervor, andre Indianer ſpringen herbei, werfen 
Mäntel über die Vögel und tragen ſie in's Dorf, woſelbſt ſie für Stier— 
hetzen aufgeſpart werden. Eine Woche vor Beginn dieſes grauſamen 
Vergnügens erhalten die Kondoren nichts zu freſſen. Am beſtimmten 
Tage wird je ein Kondor einem Stier auf den Rücken gebunden, nach— 
dem dieſer mit Lanzen blutig geſtochen worden. Der hungrige Vogel 
zerfleiſcht nun mit ſeinem Schnabel das gequälte Thier, das zur großen 
Freude der Indianer wüthend auf dem Kampfplatze herumtobt.“ 

Dem Kondor an Größe faſt gleich und der größeſte aller nordame— 
rikaniſchen Vögel iſt der californifche Geier (Sarcorhamphus 
californieus ; California Vulture). Er wird 45 bis 50 Zoll lang, 
und ſeine Flügel klaftern 9 bis 10 Fuß. Sein Gefieder iſt ſchwarz, ein 
dreieckiger Fleck unter den Flügeln und die Enden der Schwanzfedern 
find ſchmutzigweiß. Kopf und Hals find orangeroth, der Schnabel iſt . 
hellgelb. Sein Verbreitungskreis beſchränkt ſich auf die Küſte des ſtil— 
len Oceans vom Columbia-Fluß bis zum Colorado, öſtlich bis an die 
Sierra Nevada. In dieſem Diſtrikt, namentlich in den Thälern Cali— 
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fornien's, iſt der Geier häufig. Auch er zieht hoch in der Luft ſeine 
weiten Kreiſe, ohne die Flügel zu bewegen. Sobald die Jäger ein 
Wild getödtet haben, ſtellen ſich dieſe Geier ein, um auch ihren Antheil 
zu erhaſchen. Wenn der Jäger das Wild auch nur auf kurze Zeit ver— 
läßt, muß er es ſorgfältig bedecken, denn dieſe Geier ſind ungemein 
kräftig. Vier von ihnen zerrten einen getödteten jungen Grislibären, 

Der caliſorniſche Geier; California Vulture. 

der über 100 Pfund wog, 200 Yards weit fort. Ihre Gefräßigkeit iſt 
ganz die ihres Geſchlechts. Man hat beobachtet, wie ſie in einer 
Stunde einen ganzen Hirſch verzehrten, und ein Jäger, der einen Gris— 
libären getödtet hatte und nach Hauſe zurückgekehrt war, um ſich Bei— 
ſtand für die Wegſchaffung ſeiner Beute zu holen, fand nach nur zwei 
Stunden nur noch die Haut und die Knochen des großen Thieres vor. 
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Der californiſche Geier baut entweder ein aus Zweigen roh zu— 
ſammengefügtes Neſt oder er legt die Eier auf die bloße Erde. Die— 
ſelben find ſchmutzig grünweiß und etwa 44 Zoll lang und 23 Zoll breit. 
Sie halten 10 Unzen Waſſer. 

Als den dritten im eklen Bunde nennen wir den Königsgeier 
(Sarcorhamphus papa, King of Vultures), der ſeinem lebhaften und 
zierlichen Gefieder, wie wir es bei keinem andern Raubvogel finden, 
ſeinen Namen verdankt. Er trägt ein röthlich-gelbes Kleid, einen grau— 
ſchwarzen Kragen um den Hals, ſchwarze Schwung- und Schwanzfe— 
dern. Scheitel und Geſicht ſind fleiſchroth. Rundliche, dunkelrothe 
Warzen zieren Geſicht und Hinterhaupt. i 

Der Geierkönig verbreitet ſich vom 32. Grad ſüdlicher Breite an 
über alle Tiefländer Südamerika's. Eigenthümlich verhält er ſich, 
wenn er ein Aas erſpäht hat. Er ſtürzt zwar darauf mit Haſt nieder, 
hockt ſich aber in einer kleinen Entfernung davon auf dem Boden nieder, 
zieht Hals und Kopf tief zwiſchen die Flügel und wirft dann und wann 
einen verlangenden Blick nach dem lockenden Mahl. Faſt ſcheint es, 
als wolle er durch dieſe Enthaltſamkeit ſeine Gier auf den höchſten 
Grad ſteigern. Oft ſind aber auch ſchon andere, kleinere Geier, der 
Urubus und Auras vor ihm bei dem Aaſe angelangt, aber ſie müſſen 
ihm, dem Könige, weichen. „Mögen auch“, ſagt Schomburgk, 
„hunderte von Aasgeiern in voller Arbeit um ein Aas verſammelt ſein: 
ſie werden ſich augenblicklich zurückziehen, wenn ſich der Königsgeier 
nähert. Auf den nächſten Bäumen oder, wenn dieſe fehlen, auf der 
Erde ſitzend, warten ſie dann mit gierigen und neidiſchen Blicken, bis 
ihr Zwingherr ſeinen Hunger an der Beute geſtillt und ſich zurückgezo— 
gen hat. Kaum iſt dies geſchehen, ſo ſtürzen ſie wieder mit wilder und 

geſteigerter Gier auf ihr verlaſſenes Mahl, um die von jenem ver— 
ſchmähten Ueberbleibſel zu verſchlingen. Da ich ſehr oft Zeuge dieſes 
Hergangs geweſen bin, kann ich verſichern, daß ſich kein anderer Vogel 
einer gleichen Achtung und Aufopferung von Seiten der kleinen Aas— 
geier rühmen kann.“ 

Weit zahlreicher und verbreiteter als die Vorhergehenden iſt der 
Truthahnbuſſard oder Urubu (Cathartes dura; Turkey Bus- 
sard oder Turkey Vulture), der einzige Geier, der in un— 
ſeren nördlichen und mittleren Staaten heimiſch iſt. 
Er wird 27 bis 30 Zoll lang, ſeine Flügel klaftern 6Fuß. Sein Gewicht 
beträgt 4 bis 5 Pfund. Der nackte Kopf und Hals ſind fleiſchfarben. 
Das Gefieder iſt braunſchwarz mit grünlichblauem Metallglanze. Der 
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röthliche Schnabel trägt eine weit hervorragende Wachshaut. Die 
großen, länglichrunden Naſenlöcher ſind durchgehend. 

Kein Vogel hat einen ſo weiten Verbreitungskreis als dieſer 
Geier. Er findet ſich vom Saskatchewan ſüdlich durch ganz Nordame— 
rika, vom atlantiſchen Meer bis zum ſtillen Ocean, und iſt auch in Süd— 
amerika bis zur Magellanſtraße häufig. Nördlich vom mittleren New 
Jerſey iſt er ſehr ſelten. Im nördlichen Indiana haben wir ihn brü— 
tend gefunden. Er verläßt uns hier mit dem Einbruch des Winters. 
Häufiger als bei uns iſt er an der Küſte des ſtillen Oceans und in allen 
Südſtaaten. 

Sein Flug iſt ganz dem ſeiner großen Verwandten ähnlich. Ohne 
Flügelſchlag, die Flügel etwas über der Horizontallinie erhoben, ſegelt 
er gleichmäßig durch die Lüfte. Dieſe Geier ſind geſellig und ziehen in 
Trupps von zehn und mehr. Ein Aas zieht ſie aus weiter Ferne her— 
bei. Ueber dem Aaſe entſteht ein wüſter Streit um die leckerſten Biſ— 
ſen, und nicht ſelten verſucht einer ſeinem Nachbar das ſchon Gefaßte 
wieder aus dem Schnabel zu zerren. Daß die Geier ſo ſchnell und aus 
ſo weiter Ferne herbeikommen können, verdanken ſie übrigens nicht nur 
ihrem Auge, ſondern auch ihrem Geruchsorgan. So wurde einſt eine 
Schaar dieſer Geier durch den Geruch von faulenden Lebensmitteln 
herbeigezogen, die ein am Fieber Erkrankter in ſeinem Hauſe hatte, und 
die er nicht hatte entfernen können. Hier leitete ſie offenbar nur ihre 
ſcharfe Witterung. Taylor in Kingston warf getrocknete Vogelbälge, 
die er mit Watte ausgeſtopft, vor ſein Haus, und auch hier ſtrömten die 

Geier herbei, die doch nur durch ihr Auge angezogen ſein konnten. 
Später wickelte er die Leichen von Vögeln in Papier und verbarg die— 
ſes Paquet in dem dichten Laub eines Baumes; auch hierdurch wurden 
die Geier und zwar in dieſem Falle doch lediglich durch den Geruch 
angezogen. 

Sobald Geier überraſcht oder erſchreckt werden, ſpeien ſie die noch 

im Kropfe befindliche Nahrung aus und verbreiten dadurch begreiflicher 
Weiſe einen großen Geſtank. Dasſelbe thun auch die Jungen, wenn 

man ſie aus dem Neſte nehmen will. Denn „früh übt ſich, wer ein 

Meiſter werden will“. Ein Mann in Delaware ſah mehrere Trut— 
hahngeier ſich an einem Pferdekadaver delektiren und beſchloß einen der 
ganz niedlichen Vögel für ſeine Kinder mit ſich zu nehmen. Er ſchlich 
ſich deshalb vorſichtig näher, ſprang dann plötzlich und hurtig zwiſchen 
die Gruppe, ergriff einen beſonders ſchmucken Geier mit den Händen, 
um ihn triumphirend nach Hauſe zu tragen, — als der erzürnte Burſche 
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eine ſolche Maſſe ſtinkenden Unrathes ausſpie und zwar gerade in das 
Geſicht des Vogelfängers, daß ſie ganz den Effekt eines energiſchen 
Brechmittels an ihm übte. — 

Die Truthahnbuſſarde konſtruiren ein ſehr kunſtloſes Neſt und 
legen auch die Eier auf faule, ausgehöhlte Baumſtämme oder auf 
den Boden. Sie legen 2 oder 3 Eier von ſchwach hellrother Färbung, 
auf der rothbraune Flecke ſtehen und die 22 Zoll lang und nahezu 
2 Zoll breit ſind. 

Dieſem Vorgänger würdig zur Seite ſtellt ſich die Aas krähe 
oder der Gallinazo (Cathartes atratus; Black Vulture oder 
Carrion Crow). Sie hat ein mattſchwarzes Gefieder mit dunkelroſt— 
braunem Glanz. Der nackte Kopf und Vorderhals ſind dunkel ſchie— 
fergrau. Vom Schnabel aus laufen zum Hals und Nacken ſtarke Haut— 
runzeln. In der Größe kommt ſie dem Truthahnbuſſard etwa gleich. 

Die Aaskrähe findet ſich in unſeren Südſtaaten und in ganz Süd— 
amerika. Man ſieht ſie häufig in Geſellſchaft mit dem Truthahnbuſ— 
ſard, dem ſie in der Lebensweiſe ganz und gar gleicht. Sie iſt an der 
Küſte des atlantiſchen Oceans von Nordcarolina an und am Golf von 
Mexiko häufig. An der Küſte des ſtillen Oceans, ſo weit ſie zu den 
Vereinigten Staaten gehört, kommt ſie indeſſen nicht vor. Die Aaskrähe 
wie auch der Truthahnbuſſard ſind in vielen unſerer Staaten und in ganz 
Südamerika durch Geſetze geſchützt. Eine hohe Strafe bedroht denjeni— 
gen, der dieſe Straßenreiniger tödtet. In Folge dieſes Schutzes ſind ſie 
ſo zahlreich und zutraulich geworden, daß ſie auf den Dächern der Häuſer 
hocken und in den Straßen mitten unter den Leuten herumſpazieren. 
„Ohne dieſe Vögel“, ſagt Tſchudi, „würde die Hauptſtadt von Peru 
zu den ungeſundeſten des ganzen Landes gehören, indem von Seiten 
der Behörden durchaus nichts für das Wegſchaffen des Unraths gethan 
wird. Viele Tauſende von Gallinazos leben in und um Lima und ſind 
ſo wenig ſcheu, daß ſie auf dem Markte in dem dichteſten Menſchenge— 
wühl herumhüpfen.“ Burmeiſter ſchildert eine Mahlzeit dieſer 
Geier. „Die großen ſchwarzen Vögel“, ſagt er, „welche auch in 
Braſilien das Aas aus dem Wege räumen müſſen, finden ſich überall 

ein. Wo ein Thier gefallen iſt, laſſen ſie ſich zu zwanzig, dreißig, vier— 
zig und mehr auf das todte Geſchöpf nieder, hacken ihm die Augen aus 
und warten mit einer Sehnſucht, die unverkennbar in allen ihren Mie— 
nen ſich ausdrückt, auf den köſtlichen Augenblick, wo die unter den Ein— 
wirkungen der Sonne ſchnell im Körper gebildeten peſtartigen Gaſe die 
faulige Bauchdecke ſprengen und den duftigen Inhalt ihrem leckeren 
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Gaumen darbieten werden. Ein furchtbares Gedränge entſteht, wenn 

endlich der langerſehnte Augenblick eingetreten iſt. Jeder packt ein 

Stück der hervorquellenden Eingeweide; im Nu iſt das weiche, halb 

verfaulte Gedärm zerriſſen und hinunter geſchluckt. Dann ſitzen die 

Geier vollgefreſſen und dicht an einander gedrängt auf dem nächſten 

hohen Baume, unverwandt nach dem Aaſe ſpähend, bis es ſoweit faul 

und erweicht worden iſt, um weiter verzehrt werden zu können. Von 

Zeit zu Zeit läßt ſich ein Gieriger, der beim erften Imbiß nicht genug 
bekommen hat, auf den ausgeweideten Körper herab, verſucht hier und 
da einzuhauen, zauſt an den Wundrändern und bahnt der um ſich grei— 
fenden Verweſung einen Weg. Sehen die Andern, daß ſein Unterneh— 
men Erfolg hat, ſo fliegen ſie bald nach, hacken und zerren auf dem 
Körper herum und verzehren einen Theil nach dem andern, bis die 
Knochen vollſtändig rein und zernagt find. In zwei Tagen ſind fie 
fertig mit dem Geſchäft, und wenn fie nichts mehr zu finden wiſſen, jo: 
betheiligen ſich die Fliegen an der Ausführung der Arbeit.“ 

Die Aaskrähe iſt ungeſchickter im Flug als ihr Vetter, der Trut— 
hahnbuſſard. Ihre Niſtweiſe iſt die nämliche. Doch niſten ſie auch 
auf Hausdächern, Kirchen, Ruinen und dergleichen. Die Eier ſind 
etwas größer, denn fie find 34 Zoll lang und 2 Zoll breit. 

Von den Geiern der alten Welt nennen wir den Läm— 

mergeier oder Bartgeier (Gypaktos barbatus; Laemmer- 

geier), der nur um ein Geringes kleiner iſt als unſer Kondor. Sein 
ſchwarzbrauner Rücken iſt weißgefleckt, der Unterleib iſt ſchmutzig, 

orangegelb. Der Schnabel iſt lang geſtreckt, ſtark gehakt und trägt 

an der Wurzel ſchnurrbartähnliche Borſten. Der Lämmergeier iſt der 
größte und mächtigſte Vogel der alten Welt. Er bewohnt das ſüdliche 
Europa, das nördliche Afrika, und einen großen Theil Aſiens. Die 
Bewohner der Alpen wiſſen manchen Kinderraub zu berichten, den der 
Lämmergeier ausgeführt oder doch verſucht haben ſoll. Einige 
Forſcher behaupten, daß dem Steinadler, dem kräftigſten Adler 

der alten Welt, dieſe Angriffe zuzuſchreiben ſeien. Der neueſte bekannt 
gewordene Angriff richtete ſich auf den 14jährigen Jo hann Betſchen. 
Dieſer ging am 2. Juni 1870, Nachmittags um 4 Uhr, von Kien 
hinauf nach Avis. Als Hans noch ungefähr 1000 Schritt von den 
Häuſern entfernt iſt, ſtürzt ein gewaltig großer Vogel auf ihn, ſchlägt 
ihm ſeine beiden Flügel um den Kopf und wirft ihn ſogleich zu 

Boden. Der Knabe liegt etwas ſeitwärts auf dem Rücken und ſieht. 

mit Entſetzen, daß ihn der Vogel mit den Krallen in der Flanke und 
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auf der Bruſt packt, nochmals mit den Flügeln auf ihn einhaut, daß 
ihm ſchier der Athem vergeht, und mit dem Schnabel ſeinen Kopf zu 
bearbeiten beginnt. Wacker wehrt ſich der Knabe mit Händen und 
Füßen. Plötzlich erhebt ſich der Vogel über Hans, vermuthlich um 
den Angriff zu wiederholen. Jetzt aber fängt dieſer mörderiſch zu 
ſchreien an. Eine Frau, die in der Nähe arbeitete, eilt mit der Kar— 

toffelhacke herbei, da endlich läßt der Vogel den Knaben, der ſich blu— 
tend und taumelnd aufrafft, los. Der Knabe hatte drei bedeutende 
Kopfwunden und auf der Bruſt und in der Seite von den Krallen— 
griffen blaue blutige Flecken. Nachdem am 25. Juli ſeine Wunden 
geheilt waren, reiste der Ortspfarrer Blaſer mit ihm nach Bern, um 
ihm im dortigen Muſeum die großen Raubvögel der Schweiz zu zeigen. 
Erſt führte er ihn zum Steinadler, ſodann zum Lämmergeier im dunk— 
len Jugendkleide, der ihn ſtutzen machte, und endlich vor einen alten 
gelben Bartgeier. Wie Hans den anſchaut, ruft er aus: „Der iſt's 
jitzt, das iſt dä Schnabel, grad däwäg ſy d'Fedre greiſet g'ſy und fo 

dä Ring um e Hals, und das iſt jitzt's G'ſtrüpp!“ Dabei zeigte er auf 

den Bart. Er konnte ihn in großer Aufregung nicht genug betrachten 
und rief immer wieder: „Das iſche, grad jo iſch er g'ſy. Däs iſch 
das wüſt G'ſtrüpp!“ 

Nordmann erzählt von einem Steinadler eine recht 
ergötzliche Hiſtorie. „Ich erhielt,“ ſagt er, „einen Steinadler, deſſen 
Gefangennahme mit folgenden ungewöhnlichen Umſtänden verknüpft 
war: Der hungrige und tollkühne Vogel ſtürzte mitten in einem Dorfe 
auf ein großes umhergehendes Schwein, deſſen lautes Schreien die 
Dorfbewohner in Bewegung ſetzte. Ein herbeieilender Bauer verjagte 
den Adler, welcher ſeine ſchwere Beute nur ungern fahren ließ und, 
von dem fetten Schweinerücken ſich erhebend, ſogleich auf einen Kater 
ſtieß und ſich, mit demſelben beladen, auf einen Zaun ſetzte. Das 
verwundete Schwein und der blutende Kater ſtimmten einen herzzer— 
reißenden Zweiſang an. Der Bauer wollte nun zwar auch die Katze 
retten, getraute ſich aber nicht, dem grimmigen Vogel unbewaffnet nahe 
zu treten und eilte in ſeine Wohnung nach einem geladenen Gewehre. 
Als aber der Adler ſeinen Mahlzeitſtörer zum dritten Male wieder 
erblickte, ließ er die Katze fallen, packte und klammerte ſich mit ſeinen 
Fängen an den Bauer, und nun ſchrieen alle drei, der überrumpelte 

Jager, das fette Schwein und der alte Kater, um Hülfe. Andere 
Bauern eilten herbei, packten den Adler mit den Händen und brachten 
den Miſſethäter zu einem Freunde von mir.“ — 
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Der Lämmergerer liebt das Mark der Knochen. Um zu 

dieſem zu gelangen, wenn die Knochen zu feſt find, fliegt er mit den⸗ 

ſelben auf und läßt ſie aus großer Höhe auf den Fels fallen. Ebenſo 

macht er es mit Schildkröten. Die Spanier nennen ihn deshalb auch 

den Knochenzerbrecher (Queberantahuesos). Es iſt darum auch ſehr 

wahrſcheinlich, daß in der Bibel mit dem hebräiſchen Worte peres, 

womit Jemand, der etwas bricht, bezeichnet wird, und welches von 

Luther mit Habicht überſetzt iſt, nicht dieſer, ſondern der Lämmer— 

geier bezeichnet iſt. Dies Wort findet ſich 3. Moſe 11, 13 und 

5. Moſe 14, 12. 
Es unterliegt wohl auch keinem Zweifel, daß unter dem „Adler“ 

der Luther'ſchen Ueberſetzung ein Geier, und zwar der in Paläſtina 

noch jetzt häufige Gänſegeier (Gyps fulvus; Fulvous oder Griffin 

Vulture) zu verſtehen iſt; denn nur auf dieſen paſſen die zahlreichen 

Stellen der heiligen Schrift. Adler freſſen nur in der höchſten Noth 

Aas und ſammeln ſich nie um dieſes; denn die Adler führen ein Einſied— 

lerleben. Es heißt aber Matthäi 24, 28: „Wo aber ein Aas iſt, da 

ſammeln ſich die Adler“, und Hiob 39, 30: „Seine Jungen ſaufen 

Blut; und wo ein Aas iſt, da iſt er.“ 

Eine verſchieden aufgefaßte Stelle findet ſich Pſalm 103, 5, wo 

es heißt: „Der deinen Mund fröhlich machet, und du wieder jung 

wirſt, wie ein Adler.“ Manche beziehen dieſe Stelle auf den Gold— 

adler, deſſen Feuerkleid mit dem Alter immer glänzender wird. 

Andere glauben, daß hierbei an die lange Lebenszeit der Adler oder 

Geier zu denken iſt. Noch andere beziehen dieſe Stelle auf die Mauſer 

des Vogels, durch die er ein neues Kleid anlegt. Hierher gehört denn 

auch Micha 1, 16, wo es heißt: „Laß die Haare abſcheren, und gehe 

kahl über deine zarten Kinder; mache dich gar kahl wie ein Adler; denn 

ſie ſind von dir gefangen weggeführt“. Hier iſt offenbar an den kahlen 

Kopf der Geier zu denken und nicht an die Mauſer; denn die Mauſer 

geht bei allen Vögeln ſo allmälig vor ſich, daß von einem Kahlwerden 

nicht geredet werden kann. 
Ueber den „Geier“ der Luther'ſchen Ueberſetzung (3. Moſe 

11, 14; 5. Moſe 14, 13; Hiob 28, 7; Jeſaia 34, 14) findet der 

Leſer das Nöthige bei der Beſchreibung der Weihe. 

Das von Luther mit „Storch“ wiedergegebene hebräiſche Wort 

Racham, welches Jemand, der liebt, bezeichnet, bezieht man auf den 

Schmuzgeier. Dieſe Geier brüten nachbarlich neben einander 

und nehmen ſich ihrer Jungen ſorgſam an. 
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Die Eulen (Strigidae; Owl Family). Die Eulen find Nacht: 
raubvögel. Sie zeichnen ſich durch einen großen, runden Kopf, durch 
die nach vorn gerichteten und von einem Federkranze (Schleier) umge— 
benen großen Augen und durch eine geſpaltene Zunge aus. Der 
Schnabel trägt eine nur angedeutete Wachshaut und wird von ſtarken 
Borſten faſt ganz bedeckt. Der kurze, dichtbefiederte Fuß trägt vier 
mit ſcharfen Krallen verſehene Zehen. Obwohl in der Regel eine Zehe 
nach hinten gerichtet iſt, ſo vermögen die Eulen doch auch zwei Zehen 
nach hinten zu richten. Des Tages über hocken ſie in irgend einem 
Verſteck und werden dann zuweilen von kleinen Vögeln umſchwärmt 
und geneckt, wie es auf Tafel II naturgetreu dargeſtellt iſt. Wenn die 
Dämmerung herabſinkt, dann ändert ſich freilich die Scene. Nun 
verrichten die großen, nächtlich ſehenden Augen und das äußerſt ſcharfe 
Gehör, das auch das leiſeſte Geräuſch der Maus erlauſcht, ihre 
Dienſte. Unhörbar leiſe ſchwebt die Eule über dem Boden dahin. — 
Dieſe nächtliche Lebensweiſe, das unmerkliche Beſchleichen der Beute, 
mehr aber der unheimliche Ruf, der auch den Beherzten aufſchreckt, 
hat die Eule den Abergläubigen zu Unglücksboten geſtempelt. Aber 
dies Finſter-Sagenhafte verliert ſich, wenn man bedenkt, von welchem 
unberechenbaren Nutzen die Eulen für die Vertilgung der überaus 
ſchädlichen Nagethiere find. Man kennt etwa 200 Arten von Eulen. 
Davon finden ſich zwei in allen Theilen der Erde, ſechs kommen auf 
der ganzen nördlichen Halbkugel vor, und von den übrigen iſt die eine 
Hälfte Amerika, die andere Hälfte der alten Welt eigenthümlich. In 
den Vereinigten Staaten finden ſich 18 Arten. Unterſuchungen der 
Gewölle, d. i. der von den Eulen ausgeworfenen unverdaulichen 
Gegenſtände, ergeben die hohe Nützlichkeit dieſer Vögel. Paſtor 
Jaeckel in Windesheim hat 4579 Gewölle der Schleiereule unterſucht 
und folgenden Inhalt gefunden: In allen 4579 Gewöllen fanden ſich 
die Reſte von zuſammen 15,289 Thieren und zwar von 14,756 Säuge— 
thieren, 340 Vögeln, 63 Fröſchen, 121 großen und einer ungeheueren 
Anzahl von kleinen Kerbthieren. Unter dieſer Geſammtzahl rechnet 
Jaeckel 4794 der verzehrten Thiere zu den nützlichen und 10,465 zu 
den ſchädlichen, unter denen z. B. 4750 Mäuſe und Ratten, 5623 Wühl— 
mäuſe, 72 Maikäfer, 182 Maulwurfsgrillen ſich befinden. Lenz rechnet, 
daß eine Schleiereule täglich mindeſtens 10 Mäuſe verzehrt, alſo jähr— 
lich 3650 Mäuſe! — 

„Nichts ſieht ekelhafter aus,“ ſagt Brehm, „als das Freſſen 
einer Eule, weil ſie ungeheure Stücken und dieſe mit großer Anſtrengung 
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verſchlingt. Wenn andere Thiere ein gewiſſes Wohlbehagen beim 
Freſſen zeigen, ſo ſcheint die Eule eine wahre Frohnarbeit zu verrichten, 
wenn ſie ihren großen Biſſen hinunterdrückt. Die Verdauung iſt ſehr 

lebhaft; der ſcharfe Magenſaft zerſetzt alle Nahrung in kurzer Zeit. 
Knochen, Haare und Federn ballen ſich zu Kugeln zuſammen und wer— 
den dann unter höchſt ergötzlichen Bewegungen ausgeſpieen, gewöhnlich 
an beſtimmten Orten. Dabei ſperren ſie den Schnabel weit auf, 
nehmen den Kopf tief herab, treten von einem Bein aufs andere, kneifen 
die Augen zuſammen, würgen, ſchütteln und entladen ſich endlich des 
gedachten Balles oder Gewölles.“ 

Wir nennen zunächſt die große Ohreule oder den Uhu (Budo 
virginianus; Great Horned Owl; ſiehe Tafel II, Fig. 6). Sie 
findet ſich in ganz Nordamerika, von den eiſigen Regionen bis zum 
Golf von Mexiko, von Ocean zu Ocean. Ein Thier, das einen ſo 
ausgedehnten Verbreitungskreis hat, iſt auch im Kolorit nicht überein- 
ſtimmend, und wir finden darum ſehr verſchieden gefärbte Ohreulen, 
ohne daß wir deshalb genöthigt wären, verſchiedene Arten anzu— 
nehmen. Der Uhu bleibt das ganze Jahr hindurch bei uns, iſt alſo 
Standvogel. 

Der Habitus dieſer großen Eule hat durchaus etwas Adlerartiges. 
Der Vogel iſt zwei Fuß lang, die Flügel meſſen bis zu 16 Zoll. Die 
Größe und die zu beiden Seiten des Kopfes wie Ohren aufrecht ſtehen— 
den Federbüſchel laſſen dieſe Eule ſofort erkennen. 

Will man dieſe Eule in ihrem Treiben belauſchen, ſo muß man 
während einer ſchönen, mondhellen Sommernacht den benachbarten 
Wald aufſuchen. In tiefem Schlaf liegt die Natur, und nur die Eule 
ſchwebt unhörbar leiſe durch die Schatten der Bäume hin. Jetzt hockt 
fie auf einem modernden Baumſtamm, ſchüttelt und ordnet das Gefieder 
und ſtößt einen ſo ſchaurigen, im Walde widerhallenden Ton aus, daß 
wir aufſchrecken. Jetzt klingt's wie das Bellen eines Hundes, jetzt 
wie die letzten gurgelnden Töne eines Ermordeten oder Erſtickenden, jetzt 
endlich ertönt der Eule Lieblings-Nocturno, das weithinſchallende 
Uh! Uhu! Wohl werden durch dieſe Töne die Vögel des Waldes auf— 
geſchreckt, aber ſie fliehen vergebens, denn dem großen Auge entgeht 
keine Bewegung und der ſcharfen Kralle keine ängſtlich ſich ſträubende 
Beute. 

Aber auch unſerem zahmen Hausgeflügel ſtellt dieſe Eule nach, ſie 
hat ſchon mancher Henne die Küchlein geraubt. Wird ſie dabei ertappt 

und verwundet, ſo zeigt ſie ihre ganze natürliche Wildheit. Sie ſetzt 
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ſich dem Angreifer zur Wehre, greift nach ihm mit ihren ſcharfen 
Krallen und ſchnappt wüthend mit dem Schnabel. Ihre ohnehin 
großen Augen reißt ſie weit auf und ſträubt das Gefieder, daß ſie dop— 
pelt ſo groß als ſonſt erſcheint. | 

Das verhältnißmäßig umfangreiche Net dieſer Eule befindet fich 
nicht weit vom Stamm entfernt auf einem ſtarken wagerechten Aſt des 
Baumes. Es iſt aus dicken Zweigen geformt und mit Gras und 

Federn dürftig ausgefüttert. Die Zahl der ſchmutzig-weißen Eier 
variirt zwiſchen drei und ſechs. Das Männchen unterſtützt das Weib— 
chen beim Brüten. Die Jungen folgen, auch wenn ſie flügge geworden 
ſind, noch eine Zeitlang den Alten und fordern dieſe durch klagende 
Töne zum Füttern auf. — Gefangene Uhus werden nie zutraulich. Die 
„Gattenliebe“ bethätigte ſich bei einem gefangenen Paare in ſehr eigen— 
thümlicher Weiſe dadurch, daß das Weibchen das Männchen tödtete 
und dann verzehrte. 

Der amerikaniſche Schleierkauz oder die Scheu: 
neneule (Strix pratincola, Barn Owl) wird nur 16 Zoll lang. 
Das durch den ſtark entwickelten Federkranz herzförmig erſcheinende 
Geſicht iſt weiß. Der Oberkörper iſt hellgrau mit ſchwarzen und 
weißen Punkten. Der Unterkörper iſt roſtfarben mit kleinen dunklen 
Tupfen. Der Verbreitungskreis dieſer Eule iſt beſchränkter als der 
des Uhus. An der atlantiſchen Küſte iſt ſie nördlich von Pennſylva— 
nien ſehr ſelten. Nach Süden zu wird ſie häufiger; in Californien 
kommt ſie in großer Anzahl vor. Hier niſten ſie namentlich in den 
alten katholiſchen Miſſionen, deren einſt ſtattliche Gebäude jetzt nur noch 
Ruinen find. Hier nähren fie ſich von den zahlloſen Fledermäuſen 
und Reptilien, die mit ihnen denſelben Wohnungsort theilen. Leider 
iſt der Schleierkauz, namentlich in den öſtlichen Staaten, ſelten. Auch 
im nördlichen Indiana iſt er von uns nur ausnahmsweiſe beobachtet 
worden. Er iſt durch ſeine Vertilgung der Mäuſe ein hochnützlicher 
Vogel und ſollte überall, wo er ſich anſiedelt, geſchont werden. Nach 
der Zerſtörung des Gebäudes des Smithſonian Inſtituts in Waſhington 

durch Feuer, niſtete ein Paar in der Spitze eines vom Feuer verſchonten 
Gebäudes zwei Jahre lang. 

Die drei oder vier Eier dieſer Eule ſind ſchmutzig weiß. Die 
Jungen werden reichlich mit Mäuſen verſorgt. 

Die amerikaniſche Waldeule oder dielangohrige 
Eule (Otus americanus; Long-eared Owl oder Long-horned 
Owl) erreicht eine Länge von 14 bis 15 Zoll und trägt 14 bis 2 Zoll 
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lange Ohrbüſchel, an denen ſie am ſicherſten zu erkennen iſt. Der 
Oberkörper iſt roſtgelb und weiß mit grauen und braunen Flecken und 
Streifen, die Bruſt iſt heller und trägt dunkle Linien. 

Dieſe Eule iſt eine der häufigſten und verbreitetſten Eulen Nord— 
amerikas. Sie wurde von uns im nördlichen Indiana vom Herbſt bis 
zum Winter beobachtet. Die Nahrung der Eule beſteht in Ratten, 
Mäuſen und anderen kleinen Säugethieren. Auch kleine Vögel jagt ſie. 
Sie niſtet auf Bäumen, benutzt aber gern die Neſter anderer Vögel, 
der Krähen, Habichte oder der Fiſchreiher. Die Eier ſind weiß mit 
röthlichem Farbenton. 

Der vorhergehenden ähnlich und in der Größe gleich iſt die 
Sumpfeule oder kurzohrige Eule (Otus brachiotus,; Short- 
eared Owl, Marsh Owl). Sie unterſcheidet ſich von der vorher— 
gehenden durch die nur kurzen, wenig hervortretenden Ohrbüſchel. 
Sie iſt über ganz Nordamerika verbreitet und gleicht in der Lebensweiſe 
der Waldeule. 

Die Zwergohreule oder Schreieule (Scops asio; 
Mottled Owl, Screech Owl, Little Red Owl) wird nur 9 bis 10 
Zoll lang. Auf der Oberſeite herrſcht ein Aſchgrau und Rothbraun 
vor. Die Färbung der Unterſeite iſt ein Gemiſch von Grauweiß und 
Braunroſtgelb. Die Zwergeule bewohnt die gemäßigten Diſtrikte von. 

Nordamerika. Sie führt eine nächtliche Lebensweiſe und kommt wäh— 
rend des Tages nur zum Vorſchein, wenn andere Vögel ſie aus ihrem 
Schlupfwinkel getrieben haben. Weil ihre nächtlichen Augen das 
Tageslicht nicht wohl ertragen können, ſo verbirgt ſich dieſe Eule wäh— 
rend des Tages in hohlen Bäumen, im tiefen Walddunkel oder in 
dunklen Scheunenecken. Während der Nacht läßt ſie ſonderbar 
klagende Töne hören, die an das winſelnde Gebell eines jungen Hundes 
erinnern. In der Gefangenſchaft zeigt ſich dieſe Eule bald zutraulich. 
Während des Tages zeigt ſie ſich hier ſchläfrig und dumm, hat auch 
das Auge nur halb offen; ſobald aber der Abend hereinbricht, wird ſie 
lebhaft, zeigt guten Appetit, hüpft fröhlich umher, läßt aber doch 
dabei ihr wehmüthig tönendes Geſchrei hören. Die Nahrung der 
Zwergohreulen beſteht vornehmlich in kleinen Vierfuͤßlern, Inſekten und 
nur gelegentlich, wenn ſie ihre Jungen zu verpflegen haben, auch in klei— 
nen Vögeln. Da ſie eine große Menge von Mäuſen und Käfern 
vertilgen, jo erweiſen ſie ſich dem Farmer als überaus nützlich; fie 
ſollten darum auch nicht, wie es leider häufig geſchieht, verfolgt, ſon— 
dern geſchont werden. 
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Die Zwergohreule niſtet in hohlen Bäumen, gewöhnlich in der 
Nähe der Farmhäuſer, und meiſt nur 6 bis 7 Fuß über dem Boden. 
Die Höhle iſt nur mit einigen Blättern, etwas Gras und mit wenigen. 
Federn ausgefüttert. Die Eier, fünf bis ſechs an der Zahl, ſind rein 
weiß und nahezu rund. Sie ſind etwa 13 Zoll lang und 13 Zoll breit. 

Die große Graueule (Syrnium cinereum, Great Gray 
Owl) iſt die größte aller unſerer Eulen. Sie wiro 25 bis 30 Zoll 
lang. In ihrem Gefieder herrſcht Grau und Dunkelbraun vor. Sie 
hat einen großen runden Kopf ohne Federohren, aber mit außerge— 
wöhnlich großer Ohröffnung und entſprechend großem Schleier. Der: 
Verbreitungskreis dieſer Eule beſchränkt ſich auf den nördlichen Theil 
unſeres Continents und wird im Winter dann und wann in den Verei— 
nigten Staaten angetroffen. In der Pelzregion um die Hudſonbay ift 
dieſelbe häufig. 

Die geſtreifte Eule (Syrnium nebulosum ; Barred Owl, 

Hoot Owl) iſt der vorigen eng verwandt, wird aber nur 29 Zoll 
lang. Die Oberſeite iſt hell aſchbraun mit ſchmalen weißen Streifen; 
die Bruſt trägt braune und weiße Querſtreifen, der Bauch iſt weiß 
mit braunen Längsſtreifen. Dieſe Eule findet ſich in allen Staaten 

Nordamerikas, vom 50. Breitengrad bis Texas. Im nördlichen In— 
diana iſt ſie das ganze Jahr hindurch häufig. Minneſota iſt der 
nördlichſte Staat, den ſie erreicht. In den ſüdlichen Staaten, ſonderlich 
in Louiſiana, iſt ſie am häufigſten. — Ihr Flug iſt unhörbar leiſe. 
Sie gelten als gefährliche Feinde des Hühnerhofes. — In Louiſiana 
niſten ſie im März. Sie benutzen dazu einen hohlen Baumſtamm oder 
ein verlaſſenes Krähenneſt. 

Die Sperlingseule (Myctale Richardsonii ,; Sparrow 
Owl, Richardson’s Owl) wird etwa 104 Zoll lang. Die Oberſeite 
iſt olivenbraun mit weißen, zum Theil verdeckten Flecken, die Unterſeite 
iſt graulich weiß. Dieſe Eule findet ſich nur in dem nördlichen Theil 
unſeres Kontinents und wird nur ſehr ſelten in den Vereinigten Staaten 
angetroffen. 

Die weißköpfige Eule (Myctale albifrons, White. fronted 
Owl, Saw-whet Owl, Kirtland’s Owl) wird 8 Zoll lang. Kopf und 
Oberſeite ſind chokoladenbraun, Stirn und Kehle weiß, Unterſeite ocker— 
gelb. Dieſe Eule iſt über ganz Amerika verbreitet, iſt aber nirgends 

häufig. Ueberdies führt ſie eine ſtreng nächtliche Lebensweiſe. Ihr 
Schrei ähnelt dem Kreiſchen, welches entſteht, wenn eine Säge geſchärft 
wird. Man hält dieſe Eulen nicht ſelten in der Gefangenſchaft. Sie 
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werden ziemlich zahm, laſſen ſich ſtreicheln, gerathen aber bei dem An- 
blick von Mäuſen oder Ratten in eine gewaltige Aufregung. 

Die Prairie- oder Höhleneule (Spheotyto hypogaea ; 
Burrowing Owl) zeichnet ſich durch ihre ſonderbare Lebensweiſe vor 
allen übrigen Eulen aus. Sie bewohnt die Höhle des Prairiehundes 
oder anderer höhlengrabender Säugethiere. Sie wird 9 bis 10 Zoll 
lang. Die röthlichgraue Oberſeite iſt überall ſchön weiß gefleckt. Die 
vorn leicht gefiederten Beine ſind hoch und ſchlank. Dieſe Eule iſt in 
den Prairiedörfern eine häufige Erſcheinung. Sie hauſt nicht nur in 
der verlaſſenen Wohnung jener intereſſanten Nager, ſondern auch in 
ſolchen, in denen der Erbauer noch wohnt. Selbſt in der Geſellſchaft 
der den Prairiehunden ſo verderblichen Klapperſchlange hat man ſie in 
den Höhlen gefunden. Des Tags über ſieht man unſere Eule außer— 
halb des Baues ſich ſonnen oder nach Nahrung auslugen. Dieſe be— 
ſteht in Mäuſen, Schlangen, Eidechſen und Heuſchrecken. Auch Krabben 
und andere Waſſerthiere werden, wenn ſie ſich ans Land wagen, von 
ihr weggefangen. Ihr Gang iſt leicht und gewandt, ihr Flug wellen— 
förmig und ſehr niedrig. Das Neſt bereitet ſie am Ende der Höhle, die 
ſie bewohnt, aus feinem Gras. Hier bettet ſie vier blaßblauweiße Eier, 
welche den Taubeneiern an Größe gleichkommen. Ob die Eulen, wenn 
ſie fertige Höhlen nicht vorfinden, ſelber bauen, darüber ſind die Anſich— 
ten noch getheilt. 

Die Schneeeule (M ne nivea ; Snowy Owl, White Owl) 
bewohnt den Norden der ganzen Erde. So weit die Nordpolfahrer 
auch vordrangen, immer noch fanden ſie die Schneeeule nicht blos auf 
dem Feſtlande, ſondern auch auf dem ſchwimmenden Eiſe hocken. Sie 
wird in den Vereinigten Staaten nur im Winter und nur ſpärlich ange— 
troffen. Im nördlichen Indiana kommt ſie manchen Winter vor, fehlt 
dann aber auch wieder. Die Länge dieſer Eule beträgt 26 bis 27 Zoll. 
Die Färbung ändert ſich mit dem Alter. Alte Vögel ſind weiß und nur 
am Vorderkopfe und auf den großen Schwingen braun gefärbt; jüngere 
Vögel ſind mehr mit braunen Flecken gezeichnet. Die Schneeeule jagt 
während des Tages und auch in der Dämmerung. Ihr Flug iſt ſchnell 
und geräuſchlos. Sie fliegt niedrig, ſtürzt ſich jäh auf die Beute und 

verzehrt dieſe auf der Stelle. Sie ſtiehlt auch dem Pelzjäger die in die 
Falle gegangenen Moſchusratten. Auch Fiſche weiß ſie zu fangen und 
zwar ganz in der Weiſe unſerer Wildkatzen. Sie liegt lauernd der Länge 

nach auf dem Felſen, den niedergedrückten Kopf dem Waſſer zugekehrt. 
Kommt nun ein unvorſichtiger Fiſch in ihre Nähe, ſo taucht ſie blitz— 



1. Singsperling (Song Sparrow). 

2. Zirpsperling (Chipping Sparrow). 

3. Fuchsammerfink (Fox-colored Sparrow). 

4. Bäffchenammerfink (Golden-crowned Sparrow). 
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Schnell ihren Fuß in die Welle und zieht den glücklich erfaßten Fiſch ans 
Land. Ihre gewöhnliche Nahrung beſteht in Kaninchen, Ratten und 
Eichhörnchen. 

Obwohl die Schneeeule 
ſehr wachſam und ſcheu iſt, ſo 
iſt ſie doch auch neugierig und 
läßt ſich durch auffällige Zei: 
chen leicht herbeilocken und 
überliſten. Holboell er— 
zählt, daß er einmal eine 
Schneeeule eine Meile weit 
im Mondſchein dadurch hinter 
ſich herlockte, daß er ſeine 
Mütze wiederholt in die Luft 
warf. Die Jäger binden 1 
wohl auch ein Bündel dunkler 
Lumpen an ein längeres 
Stück ſtarker Schnur und be— 
feſtigen dieſes an einem ihrer 
Schneeſchuhe. Die hungrige 
Eule ſtürzt ſich dann auf das 
hinterhergeſchleppte Bündel, 

und der Jäger wendet ſich um 
und ſchießt den überliſteten Vogel. Da die Eulen zuweilen ſehr fett 
ſind und ein zartes Fleiſch haben, ſo werden ſie von den Indianern 
fleißig gejagt. 

Die Schneeeule niſtet in der Regel auf einem Felſen; ſie brütet 
im Mai. Auffallender Weiſe legt dieſe Eule nicht weniger denn 5 bis 
10 Eier. 

Einen Uebergang von den Eulen zu den Falken bildet die Sper— 
ber⸗ oder Falkeneule (Surnia ulula, Hawk Owl, Day Owl), 
die gleichfalls die ganze Erde bewohnt. Das Geſicht des 16 bis 17 
Zoll langen Vogels iſt weißgrau, ein halbmondförmiger Streifen vor 
und hinter dem Ohr iſt ſchwarz. Die Oberſeite iſt braun und weiß ge— 
fleckt. Unterbruſt, Bauch und Seiten ſind weiß und ſchwarzbraun in 
der Quere geſtreift. Die Falkeneule hält ſich vorwiegend nördlich und 
wurde nur ſelten in den Vereinigten Staaten beobachtet. In den Pelz— 
ländern ſind ſie häufig. 
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Die Schneeeule; Snowy Owl. 
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Die Zwerg eule (Glaueidium gnoma, Pygmy Owl) iſt die 
kleinſte und niedlichſte unſerer Eulen; ſie wird nur 7 Zoll lang. Sie 
bewohnt die Staaten des ſtillen Oceans und nährt ſich vorzugsweiſe 
von Inſekten. Man ſieht ſie auch am Tage beim Sonnenlicht flink 
herumfliegen. 
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Die Kletterpögel. 
Scansores; engl. Climbers. 

NR 
| 

„Tie unter dem Namen der Klettervögel zuſammengefaßte 
Ordnung charakteriſirt ſich durch die eigenthümliche Stel— 
lung der Zehen, von denen zwei nach vorne und zwei 

nach hinten gerichtet ſind. Man bezeichnet dieſen Fuß mit Recht als 
den Kletterfuß, da der Vogel mit einem ſolchen Fuß, der ſtets auch 
lange, ſtarke und hakenartige Krallen trägt, ſich ſehr wohl auch in ſenk— 
rechter Stellung feſthalten kann. Ueber die Geſtalt des Schnabels 
läßt ſich nichts allgemein Gültiges ſagen, ſie iſt eine ſehr mannigfaltige. 
Dasſelbe gilt auch von der Nahrung. 

Wir unterſcheiden fünf Familien: die Papageien (Psittacidae; 
Parrot Family), die Pfefferfreſſer (Ramphastidae; Toucan 
Family), die Bartvögel (Trogonidae,; Trogon Family), die 
Kukuke (Ouculidae; Cuckoo Family) und die Spechte (Pici- 
due; Woodpecker Family). 

Die Papageien (Psittacidae ; Parrot Family). Man hat die 
Papageien nicht mit Unrecht befiederte Affen genannt. Wie 
dieſe find fie Kletterer, ſuchen kletternd in den Bäumen ihre Nahrung; 
wie dieſe bedienen ſie ſich ihrer handartigen Greiffüße, um die Nahrung 
zum Munde zu führen; wie dieſe ſind ſie ungeſchickte Gänger. Hält 
man hierzu den geſelligen Waldaufenthalt der Papageien, denkt man 

an ihren Nachahmungstrieb, an ihre Naſchhaftigkeit, an ihren Eigen— 
ſinn, ſo wird man durch ſie immer wieder an die Affen erinnert. Das 
vornehmlichſte Kennzeichen unſerer Familie aber iſt die Form und 
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Structur des Schnabels. Ein kurzer, aber breiter, von der Wurzel 
an gekrümmter Oberſchnabel wölbt ſich dachartig über den beträchtlich 
kürzeren, dicken, korbartigen Unterſchnabel. Obgleich kurz und anſchei— 
nend plump, iſt der Schnabel doch kräftig und gelenkig, ſo daß er zu 
einer Art Hand wird und auch harte Körner mit Leichtigkeit zu knacken 
vermag. Die Zunge iſt dick und fleiſchig und trägt mitunter am Rande 

hornige Zacken oder Stacheln. — Das Gefieder glänzt in der vollen 
Pracht der tropiſchen Zone, und dieſe Farbenpracht zuſammen mit ihrer 

in der That wunderbaren Sprachfertigkeit machte den Vogel ſchon ſeit 
alter Zeit zu einem Gegenſtand des Luxus und der Liebhaberei. Be— 
reits Alexander der Große brachte zahme Papageien mit aus 
Indien. Die römiſchen Damen hielten ihre Papageien in goldenen 
Käfigen, die Herren trugen ſie mit ſich auf der Hand herum, ſo daß der 
ſtrenge Cenſor Cato ausrief: „O unglückliches Rom, in welche Zei— 
ten ſind wir verfallen, da die Weiber Hunde auf ihrem Schooße nähren 
und die Männer Papageien in der Hand tragen!“ Dichter beſangen 
ſie und der verſchwenderiſche Kaiſer Heliogabal brachte ſie auf 
ſeine ſchwelgeriſche Tafel. Um die Zeit der Kreuzzüge kamen die Vö— 
gel auch nach Deutſchland. In Amerika fanden die erſten Entdecker 
gezähmte Papageien in den Hütten der Indianer, wie dies auch heute 
noch der Fall iſt. Schomburgk erzählt: „Auffallend iſt die Zunei— 
gung 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 Stim— 
men ihrer Umgebungen nachahmen, das Krähen der Hähne, das Bellen 
der Hunde, das Weinen der Kinder, Lachen u. ſ. w.“ 

Der Nachahmungstrieb der Papageien ſtreift allerdings an das 
Wunderbare. Sie nehmen menſchliche Geberden an, räuſpern ſich, 
gähnen, nieſen, lachen, ſeufzen, lernen Wörter, ja ganze Sätze 
ſprechen. Wie weit dieſe Nachahmungsfähigkeit geht, davon mag der 
berühmt gewordene Jako, der rothſchwänzige Pagagei des Domcere— 
monienmeiſters Hanikl zu Salzburg Zeugniß geben: Er ahmte das 
Sprechen, Singen und Pfeifen genau nach, legte auch in jedes Wort 
die richtige Betonung der Begrüßung, Drohung, Zärtlichkeit, Furcht 
oder Freude, wie er's eben gehört hatte. Sehr oft ſprach er für ſich, 
und es ſchien zuweilen, als hörte man mehrere Menſchen, indem er 
erſt eine Frage that und dann in einem anderen Tone die Antwort 
folgen ließ. Will man in Salzburg Jemand dumm nennen, ſo braucht 
man nicht ſelten den Ausdruck: „Du biſt ein Hex“, und bekommt dann 
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natürlich die Antwort: „Ich bin kein Her”. Das hatte fich der Papagei 
ebenfalls gemerkt, und als einmal Jemand zu ihm ſagte: „Der Papperl 
iſt ein Hex“, bekam er die Antwort: „Ich bin kein Hex“. Einmal 
wollte ihn ſein Herr in Gegenwart des Grafen Gourcy etwas lehren 
und ſchrie ihm ſtark zu; da bekam er vom Papagei die Weiſung: 
„Schrei nicht ſo, ich hab's eh' gehört!“ Des Morgens bekam er in 
der Regel Cacao und verfehlte nicht, ſich dazu zu melden, indem er 
rief: „Kakau, Kakau, bekommſt ſchon was.“ Sobald er das Cacao— 
ſtück hatte, nahm er es in den rechten Fuß und brachte es mit dieſem 
zum Schnabel. Ward zu Mittag gedeckt, ſo rief er jedesmal: „Gehen 
wir zum Eſſen, allons zum Eſſen.“ Beim Klange der Glocke der 
Domkirche, welche ſeinen Herrn zum Chore rief, ſchrie er jedesmal: 
„Ich geh', pfiet (behüt') Gott, ich geh’. Ging fein Herr zur Thür 
hinaus, ſo rief er immer recht gutmüthig: „Pfiet Gott!“ Gingen 
aber fremde Leute hinaus, ſo rief er: „Pfiet Ihnen Gott!“ So oft 
an die Thür geklopft wurde, rief er laut und einer Männerſtimme 
täuſchend ähnlich: „Herein!“ Beim Eintreten der Fremden ſprach er 
dann: „Befehl' mich, gehorſamer Diener, gehorſamer Diener, freut 
mich, daß ich die Ehr' hab'“. Hatte er an ſeinem Käfig durch Beißen 
Schaden angerichtet, ſo pflegte er zu ſagen: „Nicht beißen! Gieb 
Ruhe! Was haſt du gethan? Wart' du Spitzbube du, du Kerl du! 
Wart', ich hau' dich!“ An ſeinem Käfig war eine Schelle angebracht, 
an welcher er öfters ſchellte und dann laut ſagte: „Wer läut'? Der 

Papperl!“ Wenn ſein Herr fragte: „Wie ſpricht's Hunderl?“ ſo 
bellte er laut wie ein Hund; dann pfiff er dem Hunde und fügte hinzu: 
„Das Hunderl iſt da, gar e ſchönes Hunderl.“ Rief man ihm zu: 
„Schieß', Papperl!“ ſo ſchrie er „puh“. Auch kommandirte er für 
ſich: „Halt! richt' euch! habt Acht! macht euch fertig! ſchlagt an! 
Feuer! puh! bravo, braviſſimo!“ Er rief ferner: „Es lebe unſer 

Kaiſer, er lebe recht lang’! „Wo kommſt du her?“ „Verzeihen Ihr' 
Gnaden, ich hab' geglaubt, Sie ſei'n e Vogel.“ „Gieb mir e Buſſerl, 
e ſchönes Buſſerl“ und er warf mit dem Schnabel einen lauten Kuß 
zu. — Er ſtimmte auch Akkorde an und pfiff eine Skala hinauf und 
herunter ſehr geläufig und ſehr rein, pfiff auch andere Stückchen und 
Triller.— Der Papagei ging ſpäter in den Beſitz des Präſidenten von 
Kleinmayrn über, der im Jahre 1853 ſtarb. Jako begann nun, wie 
es ſchien, aus Sehnſucht nach ſeinem geliebten Herrn, zu kränkeln, 
wurde im Jahre 1854 ganz matt in ein kleines Bettchen gelegt, ſorg— 
fältig verpflegt, ſchwatzte da noch fleißig, ſagte oft mit trauriger 
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Stimme: „Der Papperl iſt krank, armer Papperl iſt krank“, und 
ſtarb. — 

Die Papageien bewohnen, mit e Europa's, alle Erd— 
theile, ſind aber Tropenvögel. In Nordamerika findet ſich nur eine 
Art, in den tropiſchen Wäldern Amerika's, Afrika's, Aſien's aber 
machen ſie den größten Theil der befiederten Schöpfung aus. Die 
Früchte der Felder und der Bäume ſind ihre Nahrung. Plaudernd 
fallen ſie in großen Schaaren darüber her, aber vorſichtig gehen ſie 

dabei zu Werke. „In Flügen,“ berichtet Pöppig, „fallen die 
großen grünen Araras auf die hochrothen Erythrinen und gelben 
Tachien nieder, deren Blüthen 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 vor— 
ſchreitet. 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 Ruf der geſtörten 
Räuber, beim zweiten Krächzen entflieht unter betäubendem Geſchrei 
der ganze Haufen, nur um nach der Entfernung ihres Feindes ſogleich 
ihre verderbliche Thätigkeit von neuem zu beginnen.“ — Nach einge— 
nommener Mahlzeit lieben es die Papageien, ein Waſſer- oder doch 
ein Sandbad zu nehmen. 

Ihr Neſt errichten ſie mit Vorliebe in hohlen Bäumen oder hacken 
mit ihrem kräftigen Schnabel wohl ſelber ein Loch in den morſchen 
Baum. Sonſt bewohnen ſie auch Felſenhöhlen, Höhlungen alter 
Gebäude und dergl., einige legen ihre Eier 0 den nackten Boden. 
Das Weibchen pflegt allein zu brüten. 

Umfang und Zweck unſeres Buches geſtatten eine Beſchreibung 
der einzelnen Arten nicht. — Man unterſcheidet Papageien oder 
Kurzſchwänze (Parrots), Kakadus (Cockatoos) mit einem 
Federkamm auf dem Kopfe, und Sittiche oder Langſchwänze 
(Long-tailed Parrots). 

Zu den letzteren gehört auch der caroliniſche Sittich oder 
Carolinaperikitt (Conurus carolinensis; Carolina Parrot, 
Parakeet, Illinois Parrot), der einzige Vertreter der Papageien im 
Gebiet der Vereinigten Staaten, auf den wir deshalb etwas näher 

eingehen wollen. Er wird 13 Zoll lang, die Länge des Schwanzes 
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beträgt 6, die der Flügel 8 Zoll. Die Hauptfarbe iſt ein ſchönes 
Grün, welches auf dem Rücken dunkler und auf der Unterſeite gelblich 
iſt. — Dieſe Sittiche waren früher in den Vereinigten Staaten ſehr 
häufig, man fand fie im Miſſiſſippithal bis nördlich an die großen 
Seen. Heutzutage iſt ihr Verbreitungskreis ein ſehr beſchränkter. In 
Florida ſind ſie noch höufig. Im weſtlichen Louiſiana, in Arkanſas, 
im Indianer-Territorium kann man fie häufig noch in großen Schwär— 
men antreffen; ſie verbreiten ſich wohl auch noch über die angrenzenden 
Staaten, aber ziehen nur ausnahmsweiſe noch nördlich über die Mün— 
dung des Ohio hinaus. In wenigen Jahrzehnten werden ſie ganz 
ausgeſtorben ſein. Die nördlichen Ufer des Miſſiſſippi und der ſumpfigen 
Seen mit ihrem reichen Baumwuchs, ihren Cypreſſen und Buchen find 
ihr Lieblingsaufenthalt, auch ſtatten ſie den Feldern und Gärten der 
Farmer unliebſame Beſuche ab. „Doch man bilde ſich nicht ein,“ 
ſagt Audubon, „daß alle die Uebergriffe, welche ſich die Papageien 
zu Schulden kommen laſſen, ſeitens der Pflanzer ohne ernſte Vergel— 
tung hingenommen werden. Im Gegentheil! — Die Vögel werden 
während ihrer räuberiſchen Einfälle in das Beſitzthum des Bauern von 
dieſem maſſenhaft hingeſchlachtet. Mit dem geladenen Gewehr in der 
Hand ſchleicht ſich der erboſte Landmann herbei, und acht oder zehn 
von den Räubern erliegen dem erſten Schuſſe. Die Ueberlebenden 
erheben ſich, ſchreien laut auf, fliegen vier oder fünf Minuten lang im 
Kreiſe umher, kehren zu den Leichen der Gefallenen zurück, umſchwär— 
men ſie mit lautem klagenden Geſchrei und fallen als Opfer ihrer 
Anhänglichkeit, bis ſchließlich ſo wenige übrig bleiben, daß ſie der 
Bauer nicht für zahlreich genug hält, ſein Pulver und Blei fernerhin 
an ſie zu wenden. Ich habe im Laufe weniger Stunden mehrere Hun— 
derte von ihnen in dieſer Weiſe vertilgen ſehen und habe mehrere Körbe 
mit den Erbeuteten gefüllt. Die Angeſchoſſenen wiſſen übrigens ſich 
ihrer Haut zu wehren; ſie bringen mit ihrem ſcharfen Schnabel gefähr— 
liche Wunden bei. — Ihr Schlafplatz iſt ein hohler Baum oder die von 
den größeren Spechtarten ausgemeißelten Niſtlöcher, falls dieſe nicht 
von den rechtmäßigen Eigenthümern ſelbſt bewohnt ſind. In der 
Dämmerung kann man ſtarke Flüge der Papageien um alte hohle 
Sykomoren und ähnliche Bäume ſich verſammeln ſehen. Unmittelbar 
vor der Höhlung hängen ſich die Vögel an die Rinde, und einer nach 
dem andern ſchlüpft ins Innere, um hier die Nacht zu verbringen. 
Wenn ſolch eine Höhle für die Menge nicht ausreicht, hängen ſich die 
übrigen mit Klaue und Oberſchnabel vor dem Eingang an die Rinde an. 



72 Illuſtrirtes Thierleben. 

Es ſieht dann aus, als wenn der Schnabel allein die Laſt des Leibes 
tragen müßte; ich habe mich aber zu meiner Beruhigung mit Hülfe 
des Fernglaſes von dem Gegentheil überzeugen können.“ 

In dieſe Baumhöhlen legen die Papageien auch ihre Eier, die 
lichtgrünweiß gefärbt ſind. 

Die Pfefferfreſſer (Rhamphastidae,; Toucan Family). Die 
Pfefferfreſſer gehören zu den abenteuerlichſten Thiergeſtalten. Bei 
keinem Vogel erreicht der Schnabel eine ſolche monſtröſe Größe als bei 

Der Toko; Toco. 

und iſt an der Wurzel ſo umfangreich, daß es faſt ſcheint, als verſtecke 
der Vogel den Kopf zur Hälfte in der großen Hornmaske. Dennoch iſt 
der Schnabel ſehr leicht, da er aus einer bloßen Schale beſteht, die 
nicht viel dicker iſt als Schreibpapier. Die dünne hornartige Zunge 
iſt am Rande mit Borſten beſetzt. Der größte dieſes ſonderbaren Ge— 

ſchlechts iſt der To k o (Rhamphastus Toco; Toco), der die hochgele— 
genen Theile Südamerika's von Guiana bis Paraguay bewohnt und 
22 Zoll lang wird. Das Gefieder iſt gleichmäßig ſchwarz, Kehle und 
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Vorderhals ſind weiß, der Bürzel iſt hellblauroth. Der Schnabel iſt 
orangeroth, die Spitze des Oberſchnabels ſchwarz gefärbt. Der Toko iſt 
trotz feines enormen Schnabels ein gewandtes und munteres Thier. 
Seine Nahrung beſteht in Früchten und wohl auch in Vögeln, Eiern 
und Fiſchen. An Muth fehlt es ihm nicht. „Beſonders Vergnügen“, 
erzählt Schomburgk, „machte mir unter den vielen zahmen Thie— 
ren, die ich in Watu-Ticaba fand, ein Pfefferfreſſer, der ſich zum un— 
beſchränkten Herrſcher nicht allein des geſammten Geflügels, ſondern 
ſelbſt der größeren Vierfüßler emporgeſchwungen hatte, und unter deſ— 
ſen eiſernem Scepter ſich Groß und Klein willig beugte. Wollte ſich 
Streit unter den zahmen Trompetenvögeln, Hokos, Jakus und anderen 
Hühnern entſpinnen, ohne Zögern eilte Alles aus einander, ſowie ſich 
der kräftige Tyrann nur ſehen ließ; war er in der Hitze des Zankes 
nicht bemerkt worden, einige ſchmerzhafte Biſſe mit ſeinem unförmlichen 
Schnabel belehrten die Erhitzten, daß ihr Herrſcher keinen Streit unter 
ſeinem Volke dulde; warfen wir Brot oder Knochen unter den dichten 
Haufen, keiner der zwei- und vierfüßigen Unterthanen wagte auch nur 
das kleinſte Stück aufzuheben, bevor ſich jener nicht ſo viel ausgeſucht, 
als er für nöthig hielt. Ja, ſeine Herrſchſucht und Tyrannei ging ſo 
weit, daß er alles Völkerrecht aus den Augen ſetzte und jeden fremden 
Hund, welcher vielleicht mit den aus der Nachbarſchaft-herbeieilenden 
Indianern herankam, unbarmherzig fühlen ließ, was in ſeinem Reiche 
Rechtens ſei, indem er dieſen biß und im ganzen Dorfe umherjagte. 
Die gequälten Unterthanen ſollten noch am Tage meiner Abreiſe von 
dieſem Tukan befreit werden. Ein großer Hund, welcher am Morgen 
mit ſeinem Herrn angekommen und zu mehreren hingeworfenen Knochen 
ebenſo viel Recht wie der hab- und herrſchſüchtige Pfefferfreſſer zu 
haben glaubte, ſetzte ſich ruhig in Beſitz derſelben, ohne erſt abzuwarten, 
ob ſie dem in der Nähe ſitzenden Vogel gefällig ſein könnten. Kaum 
war dies aber von letzterem bemerkt worden, als er auch zornig auf den 
Frechen ſprang und den Hund einigemal in den Kopf biß. Der Ge— 
züchtigte fing an zu knurren, der Vogel ließ ſich dadurch nicht abſchrecken 
und hackte ohne Erbarmen mit ſeinem ungeſchickten Schnabel auf den 
Frevler, bis dieſer ſich plötzlich herumwandte, nach dem erzürnten Vo— 
gel ſchnappte und ihm ſo in den Kopf biß, daß er nach kurzer Zeit ſtarb. 
Das Thier dauerte uns ungemein, da es wirklich mehr als lächerlich 

ausſah, wenn es ſich ſelbſt vor dem größten Hunde nicht fürchtete, oder 
einen anderen kleineren ungehorſamen Unterthan nachdrücklich zur Ruhe 
verwies. Zu dieſer letzteren Klaſſe gehörte namentlich ein Naſenbär.“ 
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Die Bartvögel (Trogonidae ; Trogon Family). Die Bartvö⸗ 
gel verdanken ihren Namen den borſtenartigen Federn, die an der 
Wurzel des Schnabels ſtehen. Sie ſind über die Wendekreisländer der 
alten und neuen Welt verbreitet und zeichnen ſich durch eine wunderbar 
ſchöne Färbung des Gefieders aus. Der prachtvollſte unter ihnen iſt 
der Duejal(Trogon parudiseus; Quesal). Die Oberſeite und die 
Oberbruſt ſind glänzend goldgrün, die Unterſeite karminroth. Die 
Länge beträgt 16 Zoll, die längſten Schwanzfedern ſchwingen ſich in 

ſchöne Bogen 25 Zoll hinab. Er findet ſich in Mexiko und Central— 
amerika. 

Die Kukuke (Cuculidae; Cuckoo Family). Die Familie der 
Kukuke iſt gekennzeichnet durch einen mehr oder weniger zuſammenge— 
drückten, etwa kopflangen, ſanft gebogenen Schnabel, durch lange, kurz— 
zehige Füße und durch einen langen aus 8 bis 42 Federn beſtehenden 
Schwanz. 

Die Ferſenkukuke (Ooceygi; Cuckoos), welche Amerika be— 
wohnen, unterſcheiden ſich dadurch von den Kukuken der alten Welt, 
daß die äußere Zehe zwar auch eine Wendezehe iſt, d. h. ſich nach vorn 
und hinten ſtellen läßt, daß dieſelbe aber häufiger nach vorn oder wenig— 

ſtens mehr ſeitwärts als nach hinten geſtellt wird, und ferner dadurch, daß 
ſie lange und nackte Läufe, ſtatt kürzere und befiederte haben. Auch 

brüten die amerikaniſchen Kukuke ihre Eier ſelbſt 
aus, ſtatt dieſelben, wie die Kukuke der alten Welt, 
in fremde Neſter zu legen, um ſie von fremden Vö⸗ 
geln ausbrüten zu laſſen. Es thut dies von unſern Vögeln 

nur der Kuhſtaa r. — Wir unterſcheiden zwei Arten von Ferſenkuku— 
ken: den Gelbſchnabelkukuk und den Schwarzſchnabel— 
kukuk. 

Der Gelbſchnabelkukuk (Coceygus americanus ; Yellow- 
billed Cuckoo, ſiehe Tafel VI, I) wird 12 Zoll lang. Die Oberfeite 
iſt olivengrünbraun mit bronzefarbenem Metallſchimmer, die Unterſeite 
milchweiß. Die äußeren Schwanzfedern ſind glänzendſchwarz mit brei— 
ten weißen, die beiden mittelſten mit ſchmalem ſchwarzen Endrande. 
Der Oberſchnabel iſt dunkelbraun, der untere orangegelb. Er bewohnt 
ganz Nordamerika von Canada bis Florida und von der Küſte des 
atlantiſchen Oceans bis Californien. Er zieht nach Weſtindien und 
Braſilien und wurde als Irrgaſt auch ſchon in England erlegt. Ju 
Indiana iſt er häufig. 
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Unſer Kukuk iſt ein ſcheuer Waldfreund. Schnell, geräuſchlos 
ſegelt er im wagerechten Fluge von Gipfel zu Gipfel. Tiefe Kehllaute, 
die wie „kau, kau“ klingen und raſch auf einander folgen, verrathen ſeine 
Gegenwart, ohne daß man jedoch im Stande wäre, den im dichteſten 
Gebüſch hockenden Einſiedler zu erſpähen. Er ernährt ſich von Inſek— 
ten und Beeren, ſonderlich Maulbeeren, und fliegt auch wohl auf den 
Boden nieder, um Käfer und Waldſchnecken aufzupicken. Das Neſt, 
flach und liederlich angelegt, beſteht aus roh zuſammengefügtem Reiſig 
und groben Halmen und iſt inwendig mit Pflanzenwolle nachläſſig aus— 
gelegt. Es ruht auf einem horizontalen Zweig in der Höhe von nur 
wenigen Fuß. Der Kukuk legt 4 bis 5 Eier von hellgrüner Farbe. 
Die Eier werden vom Kukuk nicht immer auf einmal ausgebrütet, wie 
es ſonſt bei allen Vögeln der Fall iſt, ſondern auch nach einander. 

Audubon war der erſte, der dies beobachtete. „Als ich mich 
im Jahre 1837“, berichtet dieſer, „im Anfang Juni in Südcarolina 
befand, wurde ich von Herrn James Smith Rhett in einer 
Vorſtadt eingeladen, auf ſein Grundſtück zu kommen, um daſelbſt ein 
Neſt dieſes Vogels zu beſichtigen. Ich begab mich in Begleitung eines 
Freundes, Dr. Samuel Wilſon, alsbald dorthin; und wir waren 
beide hocherfreut, eine Gelegenheit zu haben, folgende Beobachtungen 
zu machen: Ein Neſt, welches nahezu in der Mitte eines Baumes von 
mäßiger Höhe ſtand, wurde von dem Sohne des genannten Herrn, 
des Beſitzers des Grundſtückes, leicht erreicht. Einer der alten Vögel, 
welcher darauf ſaß, verließ ſeinen Platz erſt, nachdem ihm der Kletterer 
mit der Hand bis auf wenige Zoll nahe gekommen war; dann flog er 
ſchweigend fort auf einen benachbarten Baum. Zwei junge Kukuke, 
die faſt ſchon im Stande waren zu fliegen, krochen eiligſt von ihrem 
Neſte weiter zwiſchen die Aeſte hinaus, wurden hier aber nach einiger Zeit 
von uns gefangen. Das Neſt ſelbſt wurde heruntergenommen und 

mir ſorgfältig gereicht. Es enthielt noch drei junge Kukuke, jedoch alle 
von verſchiedener Größe. Der kleinſte davon war augenſcheinlich 
ſoeben erſt ausgekrochen und der nächſte an Größe wahrſcheinlich auch 
nur einige Tage alt, während der größte von ihnen, da er ſchon mit 

Kielfedern bedeckt war, wohl im Laufe einer Woche fähig geworden 
wäre, auszufliegen. Zugleich waren im Neſte jedoch auch noch zwei 
Eier vorhanden: eines, welches bereits ein Vögelchen enthielt; das 
andere friſch oder kürzlich erſt gelegt. Jene beiden anderen dem Neſte 
entſchlüpften jungen Kukuke klammerten ſich mit den Füßen ſo gut an 
den Zweigen feſt, daß unſere Verſuche, fie herunterzuſchütteln, vergeb- 
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lich waren. Wir ſahen uns daher genöthigt, fie mit den Händen zu 
erhaſchen.“ | 

„Indem wir nun alle dieſe jungen Kukuke neben einander betrach— 
teten, war in der That unſere Verwunderung groß, da auch nicht 
zwei von gleicher Größe erſchienen. Eben dies bekundete deutlich, daß 
ſie zu verſchiedenen Zeiten ausgebrütet ſein mußten, und ich glaube 
annehmen zu dürfen, daß die älteſten volle drei Wochen älter waren, 
als einer der übrigen. In der That verſicherte uns Herr Rhett, 
daß er ein Gleiches bei einem andern Neſte wahrgenommen habe, 
welches wir auf einem Baume wenige Schritte von ſeinem Hauſe ange— 
bracht ſahen. Er erzählte, daß in demſelben von dem nämlichen Paare 
alter Kukuke binnen einer Brutzeit nach und nach elf junge Kukuke ausge— 
brütet und groß gezogen worden ſeien, indem ebenfalls mehrere Wochen 
lang hinter einander gleichzeitig junge Vögel und Eier darin vorhanden 
waren.“ 

„Ich bat Herrn Rhett, mir ſpäterhin Weiteres über dieſen 
Gegenſtand zu ſchreiben. Dies geſchah auch; aber zu meinem großen 

Leidweſen kann ich den Brief jetzt nicht wiederfinden.“ 

Brewer von Boſton, der, von Audubon aufgefordert, gleich— 
falls die Niſtweiſe der Kukuke beobachtete, berichtete an Audubon 
Folgendes: 

„Die Thatſache, mit welcher Sie mich im letztverfloſſenen Juli 
bekannt machten, habe ich nun auch ſelbſt beobachtet. Das Weibchen 
beginnt offenbar mit dem Brüten ſchon, ſobald es das erſte Ei gelegt 
hat. So habe ich denn im Neſte unſerer beiden Arten von Kukuken 
ein Ei noch ganz friſch gefunden, während in einem andern ein Junges 
ſoeben im Begriff ſtand, die Schale zu ſprengen; und wiederum ge— 
wahrte ich dann ein Ei, das nahezu gezeitigt war, während die Aus— 
brütung bei andern ſchon ſtattgefunden und während von den Jungen 
manche ſogar beinahe flugfähig waren. Beide Arten ſind hier in 
Maſſachuſetts nicht ungewöhnlich, brüten auch beide hier. Doch 
kommen beide in manchen Jahren zahlreicher vor, als in andern.“ 

Mit großem Muth vertheidigt der Kukuk ſeine Jungen, die er 
auch mit großer Treue füttert. Das brütende Weibchen verläßt die 
Eier erſt, wenn der Verfolger dicht herangetreten iſt. Dasſelbe fliegt 
dann auf den Boden nieder, hüpft auf dieſem, als ob es lahm wäre, 
herum, wie das auch andere Vögel zu thun pflegen, um dadurch die 
Aufmerkſamkeit des Verfolgers vom Neſt ab auf ſich zu lenken. Wäh⸗ 
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rend der Brutzeit hockt das Männchen in der Nähe und läßt Alarm— 
laute hören, ſobald ſich ein Feind nähert. 

Nutall behauptet, ein Ei des Kukuk in dem Neſt einer Katzen— 
droſſel und ein Ei in dem Neſt einer Wanderdroſſel gefunden zu haben. 
Doch hat noch kein anderer Beobachter ein Gleiches beſtätigen können. 

Der Kukuk taugt zur Gefangenſchaft ganz und gar nicht. Alt 
eingefangene toben ſich gewöhnlich zu Tode und nehmen auch keine 
Nahrung an, jung dem Neſt entnommene laſſen ſich allerdings bei 
einiger Sorgfalt auffüttern, man hat aber doch keine Freude an ihnen, 
da ſie nie ganz zahm und zutraulich werden. 

Der Schwarzſchnabel- oder Rothaugenkukuk (Coceygus 
erythrophthalmus; Black- billed Cuckoo) hat die Größe des vorher— 
gehenden und iſt ihm ſehr ähnlich gefärbt. Der Schnabel iſt aber 
einfarbig ſchwarz, und ein nackter Ring um das Auge iſt roth. Er iſt 
ſeltener als der vorhergehende, gleicht dieſem aber völlig in der Lebens— 
und Niſtweiſe. Die Eier ſind dunkler gefärbt. — 

Ob das von Luther mit Kukuk überſetzte hebräiſche Schachaph 
(3. Moſe 11, 16 und 5. Moſe 14, 15) wirklich den Kukuk bezeichnet, 
darüber ſind die Gelehrten nicht einig. Einige wollen darunter die 
Seemöwe, noch andere den Jagdfalken verſtehen. — 

Die Spechte (Picidae; Woodpecker Family). Die Spechte 
ſind mehr als andere Vögel an den Wald gebunden. Wo Waldungen 
gedeihen, wie in unſerem Amerika, da finden wir auch den fleißigen 
Specht als einen häufigen Gaſt. Schon die regelmäßige Forſt— 
wirthſchaft vertreibt ſie indeſſen; denn modernde Bäume ſind ihr 
Lieblingsaufenthalt. Dieſe bieten ihnen am reichlichſten die Nah— 
rung, der ſie bedürfen, nämlich Würmer, Puppen und Käfer, die 
ſie unter der Rinde hervorholen. Die morſchen Bäume machen es 
dem Specht auch möglich, eine paſſende Höhlung auszumeißeln, in der 
er ungeſtört ſeine Nachtruhe halten und ſeinem Brutgeſchäft obliegen 
kann. Der Bau des Spechtes iſt völlig ſeiner Lebensweiſe angepaßt. 
Schnabel, Zunge, Füße und Schwanz ſind ganz ſo, wie ſie dieſer 
Handwerker gebraucht. Der Schnabel iſt ſcharf, kantig wie ein 
Meißel, ganz geeignet, das Holz zu ſpalten. Der muskulöſe Hals 
treibt den Schnabel wie einen Hammer in kräftigen Hieben bald in 
langſamerem, bald in ſchnellerem Tempo in die Borke der Bäume. Der 

Schnabel iſt zunächſt der Anſchlagehammer, deſſen heller oder dumpfer 
Ton dem Specht verräth, ob der Baum geſund oder krank, ob er noch 
feſt, oder ob er bereits morſch und alſo von Kerbthieren durchwühlt iſt. 
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Dann aber iſt der Schnabel auch der Bohrer, der die Rinde durchlö— 
chert, und der Meißel, der ſie losbricht. Erſchreckt flieht das Heer der 
bis daher verborgenen Inſekten, aber das ſcharfe Auge des Vogels hat 
ſie erblickt, und die wurmförmige, klebrige, vorn mit Widerhaken ver— 
ſehene Zunge, ſchießt mehrere Zoll weit aus dem Schnabel hervor und 
ſichert das Inſekt. Aber dieſe Arbeit am ſenkrecht aufſtrebenden 
Stamm verlangt, daß der Vogel ſich feſtklammern und ſtützen kann. 
Hierzu dienen ihm auf das vortrefflichſte die ſtämmigen Füße mit den 
kralligen, derben Zehen, von denen zwei nach vorn und zwei nach hin— 
ten gerichtet ſind, und vor allem auch der Schwanz. Dieſer beſteht 
aus zwölf elaſtiſchen, ſteifen, zugeſpitzten Federn und iſt darum eine 

vorzügliche Stütze, die er feſt anſtemmen kann, wenn er, ſenkrecht am 
Stamm haftend, ſeinem Zimmermannsgewerbe nachgeht. Dem Specht 
iſt ein harter und mühevoller Beruf zugefallen; denn ſeiner Inſekten— 
nahrung wegen muß er tagtäglich einen großen Theil ſeines Gebietes 
abſuchen. Wer hätte nicht ſchon ſein fleißiges Hämmern im Walde 
gehört! Raſchen und leichten Fluges ſieht man dieſe Vögel von Baum 
zu Baum eilen. Sie hängen ſich an den Untertheil des Stammes und 
klettern ſprungweiſe, von dem elaſtiſchen Schwanz unterſtützt, in Schrau— 
benlinien aufwärts, hierbei beſtändig hämmernd und meißelnd. 

Zu ihrer Brutſtätte meißeln die Spechte mittels des Schnabels, 
kreisrunde Höhlen in fernfaule Bäume. Dieſelben haben einen zirkel— 
unden, wagerecht in den Baum führenden Eingang, welcher genau dem 
Leibesumfang des Erbauers entſpricht, und führen dann abwärts in 
eine beutelförmige Niſtkammer, auf deren Boden ſie auf einige Holz— 
ſpäne ihre 3 bis 8 glänzenden, reinweißen Eier betten. Männchen und 
Weibchen brüten abwechſelnd und ſorgen fleißig für die häßlichen, dick— 
köpfigen Jungen. 
Die Spechte verbreiten ſich über die ganze Erde mit Ausnahme 
Madagaskar's, Auſtraliens, der Molukken und der Inſeln des ſtillen 

Oceans. In Nordamerika giebt es gegen 30 Arten. Die Spechte 
ſind, da ſie nur morſche Bäume angreifen und dieſe von den dem Walde 
ſo ſchädlichen Kerbthieren ſäubern, eine vorzügliche Waldpolizei, die 
überall geſchont werden ſollte. Schon 1812 ſchrieb der vogelkundige 
Wilſon, „daß für den Ruin von Tauſenden von Quadratmeilen des 
koſtbarſten Hochwaldes nicht die ewigen Todfeinde der wahren Wald: 
verwüſter, die Spechte, ſondern die Gedankenloſigkeit, die Unwiſſenheit 
und das gründliche Vorurtheil der die Spechte verfolgenden Menſchen 
verantwortlich zu machen ſeien.“ 
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Wir nennen zunächſt den Herren- oder Elfenbeinſpecht 
(Campephilus principalis ; Ivory billed Woodpecker, ſiehe Tafel 
III, 2) unſerer Südſtaaten. Er wird 21 Zoll lang. Sein Gefieder 
iſt glänzend ſchwarz, ein Streifen, der auf der Mitte der Backe beginnt 
und ſich an den Schultern herabzieht, iſt weiß. Die Haube iſt bei den 
Männchen brennend ſcharlachroth, beim Weibchen ſchwarz. Dee kräf— 
tige Schnabel iſt weiß und hart wie Elfenbein. Wilſon berichtet 
über ein gefangenes Exemplar Folgendes: „Er war am Fenſter faſt 
bis an die Decke geklettert und hatte ein wenig unter derſelben ange- 
fangen, durch die Wand zu brechen. Das Bett war mit großen Stücken 
Kalk bedeckt, der Balken wenigſtens 15 Zoll im Geviert entblößt, und 
das ausgehöhlte Loch, welches groß genug war, um eine Fauſt einzu— 
laſſen, öffnete ſich nach der Windſeite, ſo daß es ihm noch vor Ablauf 
einer zweiten Stunde geglückt ſein würde, zu entkommen. Ich legte 
ihm nunmehr eine Schlinge um den Fuß und befeſtigte ihn an den. 
Tiſch, worauf ich ihn abermals verließ. Da ich ihn am Leben zu 
erhalten wünſchte, ſuchte ich mir ein paſſendes Futter für ihn zu ver— 
ſchaffen. Als ich die Treppe wieder hinaufſtieg, hörte ich ihn von 
neuem mit großer Thätigkeit arbeiten; wie groß war aber mein Aerger, 
als ich bei meinem Eintritt in's Zimmer bemerkte, daß der Mahagoni— 
tiſch, woran ich ihn befeſtigt, und an welchem er ſeine ganze Wuth 
ausgelaſſen hatte, faſt völlig ruinirt war!“ 

Der Haarſpecht (Picus villosus; Hairy Woodpecker, 
Larger Sapsucker, ſiehe Tafel III, I) verbreitet ſich vom Felſenge— 
birge an über alle Vereinigten Staaten und Canada. Im nördlichen 
Indiana iſt er das ganze Jahr hindurch von uns beobachtet worden. 
Die Oberſeite iſt kohlſchwarz, ein breiter Streifen auf dem Rücken weiß. 
Ein Querband um den Hinterkopf iſt roth. Die Unterſeite, die Spitzen 
der Flügeldecken und die äußerſten Schwanzfedern ſind weiß. Das 
Weibchen trägt keinen rothen Nackenſtreifen. Der Haarſpecht wird 8 
bis 11 Zoll lang. Er iſt einer der verbreitetſten und bekannteſten 
Spechte. Er ſcheut aber auch unſere Nähe keineswegs. In den be— 
lebteſten Straßen unſerer Städte kann man ihn beobachten. Ich ſelbſt 
ſah ihn auf einem Baume des Courthausplatzes in Milwaukee, unbe— 
kümmert um die Volksmenge, die dort verſammelt war. Während des 
Winters, wenn die Noth ihn drängt, kommt er auch auf die Farm, um 
Körner aufzupicken. Durch ſein raſtloſes Umherſtreifen, ſowie durch 
fein oft ausgeſtoßenes „klink, klink“ oder „klinks, klinks“ und auch 
„Glück, Glück“ trägt er zur Belebung der Wälder bei. 
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Im Süden klammert er ſich auch an das Zuckerrohr und genießt 
den ſüßen Inhalt. — Wird er angeſchoſſen, ſo macht er es wie alle 
andern Spechte, er klammert ſich feſt an den Stamm und fällt erſt 
mehrere Minuten nach ſeinem Ableben herunter. 

Die Niſthöhle iſt in der Regel etwa zwei Fuß tief. Die Eier, 
ſechs und bei der zweiten Brut vier an der Zahl, ſind ſchön weiß. 

Der Dunenſpecht ( Pieus pubescens; Downy Woodpecker, 
Lesser Sapsucker) ſtimmt in der Färbung faſt ganz mit dem Haar— 
ſpecht überein und unterſcheidet ſich von dieſem nur durch ſeine weiße 
Stirn und dadurch, daß die drei äußeren Schwanzfedern auf den weißen 
Endhälften durch zwei ſchmale ſchwarze Querbänder gezeichnet ſind. 
Er kann, weil er nur 6 bis 7 Zoll lang wird, als eine Duodezausgabe 
des Haarſpechtes gelten. Auch ſein Verbreitungskreis fällt mit dem 
des Haarſpechtes zuſammen. Er iſt auch gleich jenem ohne Furcht vor 
der Nähe des Menſchen, und meiſtens dient ihm ein Apfel-, Birnen— 
oder Kirſchbaum in der Nähe eines Farmhauſes als Niſtplatz. 

Der Kappenſpecht (Picus borealis; Red-cockaded Wood- 
pecker) wird etwas größer als der vorhergehende. Er bewohnt unfere 
ſüdöſtlichen Staaten. Ueber den Schläfen trägt das Männchen einen 
ſchmalen rothen Strich. 

Auch die Gruppe der Dreizehenſpechte (Picoides; Three- 
toed Woodpeckers) hat in Amerika drei Vertreter, die unſeren hohen 
Norden bewohnen. Sie haben nur drei Zehen, wovon zwei nach vorn 
gerichtet ſind, was übrigens auf ihre Lebensweiſe gar keinen Einfluß 
at. 
ö Der Gelbbauchſpecht (Sphyrapicus varius; Yellow- 
bellied Woodpecker, ſiehe Tafel III, 4) wird 84 Zoll lang. Ober: 
kopf, Kinn und Oberkehle ſind roth, Unterkehle ſchwarz. Bruſt und 
Bauch ſind blaßgelb. Im übrigen Gefieder wechſeln Schwarz und Weiß. 
Das Weibchen hat eine weiße Kehle. 

Der Gelbbauchſpecht iſt einer unſerer häufigſten Spechte, der 
unſere Staaten weſtlich bis zum Felſengebirge bewohnt. Er kommt 
etwa Mitte April zu uns in das nördliche Indiana und iſt um dieſe 
Zeit ſehr häufig. In milden Wintern haben wir ſie hier vereinzelt 
beobachtet. Man hört ſie weithin durch den Wald gegen die Zweige 
hämmern oder eigentlich trommeln. Sie ſcheinen ſelber daran großen 
Gefallen zu haben. Ein Farmer, der im Walde, wo er Maplezucker 
bereitet hatte, zwei Eimer zurückgelaſſen hatte, fand bei ſeiner Rückkehr 
unſere Spechte auf dem Rande der Eimer hocken und kräftig dagegen 
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trommeln. Der dadurch hervorgebrachte weithinſchallende Ton ſchien 
die Vögel höchlichſt zu vergnügen. Dieſe Spechte leben nicht gerade 
vornehmlich von Inſekten, ſondern verzehren mit Vorliebe die innere 

ſaftige Baumrinde, wodurch die Bäume häufig zu Grunde gehen. 
Der Hauben- oder Klotzſpecht (Hylotomus pileatus ; 

Black Woodcock, Log-Cock) wird etwa 18 Zoll lang. Das Gefie— 
der iſt mattbraunſchwarz, ein weißer Streifen zieht ſich an der Kopf— 
und Halsſeite abwärts. Der Ober- und Hinterkopf, deſſen Federn ſich 
zu einer buſchigen Haube verlängern, ſind hochſcharlachroth. Das 
Weibchen iſt nur auf dem Hinterkopf roth. Dieſe unter allen ameri— 
kaniſchen Spechten am weiteſten verbreitete Art findet ſich vom atlanti— 

ſchen bis zum ſtillen Weltmeer und vom 63. nördlichen Breitengrade 
bis zum Golf von Mexiko. Im nördlichen Indiana wurde er von uns 
im Herbſt und Winter nur ſehr ſpärlich beobachtet. Er iſt ein ſcheuer, 
das Dickicht des Waldes liebender Vogel. 

Wohl der bekannteſte und gemeinſte unter allen Spechten iſt der 
Rothkopfſpecht (Melanerps erythrocephalus; Red-headei 
Woodpecker, ſiehe Tafel III, 6). Kopf und Hals des 9 bis 10 Zoll 
langen Vogels ſind hochroth, der Mantel, die Schwingen und der 
Schwanz ſind ſchwarz, die Hinterſchwingen und Unterſeite weiß. Er 
bewohnt die öſtlichen Vereinigten Staaten bis zum Fuße des Felſenge— 
birges. Im nördlichen Indiana iſt er im Frühjahr und Herbſt häufig, 
auch während milder Winter fanden wir ihn in großer Anzahl. Leider 
nährt er ſich nicht ausſchließlich von Inſekten, ſondern naſcht auch 
Früchte jeder Art, insbeſondere Kirſchen, weshalb ihm die Farmer gar 
nicht beſonders „grün“ ſind. Seine Niſthöhle baut er in abgeſtorbe— 
nen Bäumen und legt hier zwei bis ſechs weiße, durchſcheinende Eier. 
Wilſon beobachtete im Jahre 1808, daß mehrere Paare innerhalb 
der Stadtgrenze von Philadelphia niſteten. „Die alten Vögel“, 
erzählt er, „machen, wie mich meine Beobachtung gelehrt hat, ihre 
Exkurſionen regelmäßig nach den über Schußylkill hinaus liegenden 
Wäldern, ungefähr eine Meile von der Stadt, und beobachten beim 
Beſuchen ihrer Neſter große Stille und Vorſicht, Maßregeln, welche 
von ſolchen, die tiefer in den Wäldern niſten, nicht ſo ſtreng beobachte: 
werden, weil das Späherauge des Menſchen daſelbſt weniger zu fürch— 
ten iſt. Allein trotz der Sorgfalt, welche dieſer Vogel ſowie die ande— 
ren Arten der nämlichen Gattung, anwendet, um ſeine Jungen durch 
die Auswahl einer ſicheren Lage gegen die Nachſtellungen von Verfol— 
gern zu ſichern, hat er es doch mit einem Todfeinde zu num gegen 
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deſſen Räubereien ihm weder die Höhe des Baumes, noch die Tiefe der 
Höhle die mindeſte Sicherheit gewähren. Dies iſt die ſchwarze Schlange 
(Coluber constrictor), welche ſich häufig am Stamme des Baumes 
hinauf windet und wie ein lauernder Wilder in die Höhle des armen 
Spechtes dringt, trotz dem Geſchrei und ängſtlichen Flattern der Eltern 
die Eier und hülfloſen Jungen verſchlingt und, wenn es der Raum 
geſtattet, ſich an der Stelle, die fie eben erſt einnahmen, zuſammenrollt 
und daſelbſt einige Tage hindurch verharrt.“ 

Jedes Paar bewohnt im Walde ein beſtimmtes, abgegrenztes Ge— 
biet, in welches ſich kein anderer Specht wagen darf. Sobald der 
Revierinhaber in ſeiner Nähe das Hämmern eines anderen hört, eilt er 

hinzu, um den Eindringling zu vertreiben. Im Frühling und Sommer 
vernimmt man laute Töne, die wie „terucketucketucketucke“ klingen, 
dann folgt gemeiniglich ein weithinſchallendes Trommeln mit dem 
Schnabel gegen einen trocknen und hohlen Baumſtamm. 

Der Ameiſenſpecht (Melanerps formicivorus ; California 
Woodpecker) bewohnt die Küſte des ſtillen Oceans, beſonders Cali— 
fornien und iſt hier ſehr häufig. Die Oberſeite iſt ſchwarz, die Unter— 

ſeite weiß. Der Oberkopf bis zum Genick iſt hochroth, und die ſchwarze 
Kehle umgiebt ein gelber Strich. Die Länge beträgt 9 Zoll. „Dies 
iſt“, berichtet Caſſin, „der häufigſte und lärmendſte unter den Specht— 
arten Californiens. Von dem höchſten Zweige eines Baumes, auf dem 
er zu ſitzen liebt, aus, ſchwingt er ſich plötzlich, ein Inſekt verfolgend, in 
die Luft, und nachdem er es ergriffen hat, kehrt er augenblicklich zu ſeinem 
früheren Platze zurück, von dem er nach wenigen Momenten daſſelbe Ma— 
növer auf's neue beginnt. — Im Herbſt beſchäftigt ſich dieſe Spezie 
eifrig damit, kleine Löcher in die Rinde der Eichen und Fichten zu boh— 
ren, die dazu beſtimmt ſind, Eicheln aufzunehmen. In jedes Loch 
kommt eine ſolche, und zwar wird ſie ſo feſt eingezwängt, daß ſie nur 
mit Mühe herausgezogen werden kann. Auf dieſe Weiſe geſchieht es, 
daß die Rinde eines koloſſalen 40—50 Fuß hohen Nadelbaumes den 
Anſchein gewinnt, als ſei ſie dicht mit Bronzenägeln, von denen nur die 
Köpfe ſichtbar ſind, beſchlagen. Dieſe Eicheln werden ſo in ſehr großer 
Menge aufgeſpeichert und ernähren den Winter hindurch nicht nur den 
Specht, ſondern werden auch von Hähern, hs und Eichhörnchen 
ſtark mitgenommen.“ 

Der ſchönſte unter unſeren Spechten iſt wohl der Gol d- oder 
Kukuksſpecht (Colaptes auratus, Golden-winged Wood- 
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pecker, High-Holder, Yellow Hammer, Yellow-shafted Wood- 
pecker (ſiehe Tafel III, 5). Die in allen Farben treue Abbildung 
überhebt uns der Beſchreibung. Dem Weibchen fehlen die ſchwarzen 
Backenſtreifen. Der Goldſpecht bewohnt unſere Staaten bis an den 
Fuß der Felſengebirge. In den mittleren und ſüdlichen Staaten bleibt 
er das ganze Jahr hindurch. Zu uns in das nördliche Indiana kommt 
er Ende Februar und verläßt uns im Oktober; während milder Winter 
haben wir ihn einzeln hier beobachtet. „Der Flug des Vogels,“ 
Schreibt mir Nehrling, „it ſchwerfällig, ſtets nahe am Boden hin— 
ſtreichend und nie hoch. Er iſt ein ausgezeichneter Kletterer, der ſich 
aber auch nach Art anderer Vögel auf dünne Aeſte zu ſetzen weiß. 
Auf dem Boden iſt ſein Benehmen ziemlich ungeſchickt, er kommt aber 
doch oft auf denſelben herab, um den Ameiſenhaufen einen Beſuch 
abzuſtatten und ſich an den Eiern und auch an den Ameiſen gütlich zu 
thun. Es iſt nicht eigentlich die Tiefe des Waldes, ſondern es ſind 
vielmehr die Vorhölzer und Baumgruppen, die mit freien Strecken 
abwechſeln, welche ihm zum Aufenthalt dienen. Während die übrigen 
Spechtarten das nördliche Illinois faſt ganz meiden oder es doch nur 
auf dem Zuge berühren, kommt doch der Goldſpecht hier und da ſogar 
brütend vor. Auch er läßt im Frühling weithinſchallende Töne und 
lautes Trommeln hören. Sein Ruf „Flick, Flick“ hat ihm den Namen 
Flicker eingetragen.“ 

Ueber das Betragen des Goldſpechtes in der Gefangenſchaft 
theilt Wilſon Folgendes mit: 

„Eines Tages, als ich durch die Wälder ſtrich, glückte es mir, 
einen dieſer Vögel zu ſchießen, indem ich ihm eine leichte Wunde am 
Flügel beibrachte. Da er in vollen Federn und, wie es ſchien, nur 
wenig beſchädigt war, nahm ich ihn mit mir nach Hauſe und ſteckte ihn 
in der Abſicht, beſſer mit ihm bekannt zu werden, in einen großen, 
aus Weidenruthen geflochtenen Käfig. Sobald er ſich von allen 
Seiten eingeſchloſſen ſah, verlor er keinen Augenblick Zeit mit eitlem 
Umherflattern, ſondern machte ſich ſogleich an die Zerſtörung der Wei— 
denſtäbe, indem er mit großer Heftigkeit auf dieſelben loshämmerte und 
dabei ein lautes, klägliches, dem Gackern der Henne, wenn ſie beun— 
ruhigt wird und ängſtlich umherflattert, nicht unähnliches Geſchrei 
hören ließ. Der unglückliche Freiherr von Trenck arbeitete wohl nie 
mit größerem Eifer an den Wänden ſeines Kerkers, als dieſer Sohn 
des Waldes in ſeinen Anſtrengungen zur Wiedererhaltung ſeiner Frei— 
heit; und er bediente ſich ſeines kräftigen Schnabels mit ſolcher Kraft, 
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bohrte ſo nachdrücklich damit in die Stäbe und rüttelte ſie ſo heftig hin 
und her, daß er ſich bald einen Durchgang öffnete; und ob ich gleich 
die Breſche zu wiederholten Malen ausbeſſerte und jede Oeffnung, ſo 
gut, wie ich nur immer konnte, verrammelte, ſo fand ich ihn doch bei 
meiner Rückkehr in das Zimmer ſtets außer dem Käfig, an den Stühlen 
hinaufkletternd oder auf dem Fußboden umherlaufend, wo er wegen der 
Geſchicklichkeit ſeiner Bewegungen, indem er mit derſelben Leichtigkeit 
bald vorwärts, bald rückwärts, bald zur Seite ausbog, nicht leicht 
wieder gefangen werden konnte. Als ich ihn hierauf in einen ſtarken 
Drahtkäfig geſperrt hatte, ſchien er alle Hoffnung zum Entfliehen auf— 
gegeben zu haben und wurde bald ſehr zahm.“ 

Der dem vorigen ähnliche Kupferſpecht (Colaptes mexicanus; 
Red-shafted Flicker) zeichnet ſich durch den kupferrothen Glanz der 
Unterſeite ſeiner Schwingen aus. Er bewohnt Centralamerika und 
das weſtliche Nordamerika. — 

N 
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fine allgemeine Charakteriſtik dieſer artenreichen Ordnung 
läßt ſich nicht wohl geben. Weder ihr Körperbau, noch 

ihre Nahrung iſt gleichartig. Von den vier Zehen ſind 
S immer drei nach vorn und eine, und zwar in gleicher 
Höhe, Be hinten geſtellt. In unermeßlicher Zahl ſind fie über die 
Erde verbreitec Ind beleben hellſtimmig Wälder und Felder, Berge 
und Thäler. Ihre Geſtalt iſt meiſt leicht und zierlich, ihre Stimme 
zuweilen ein kunſtreicher Geſang. 

Wir unterſcheiden 16 Familien, nämlich die Kolibris (Trochilidae ; 
Humming-bird Family), die Segler (CVpselidae, Swift Family), 
die Nachtſchwalben (Oaprimulgidae,; Goat-sucker Family), 
die Eisvögel (Alcedinidae,; Kingfisher Family), die Flie- 
genfän ger (Colopteridae, Flycatcher Family), die Droſſeln 
(Turdidae,; Thrush Family), die Wald ſänger (Sylvieolidae ; 
Warbler Family), die Schwalben( Hirundidae Swallow 
Family), die Seidenſchwänze (Bombzielllidae; Waxwing 
Family), die Würger (Lanidae, Shrike Family), die Baum— 
läufer (Certhiadae,; Creeper Family), die Meiſen (Paridae; 
Titmouse Family), die Lerchen (Alaudidae,; Lark Family), 
die Finken (Fringillidae, Finch Family), die Stärlinge 
(Ieteridae; Blackbird Family) und die Raben (Corvidae; Crow 
Family). 
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Die Kolibris oder Schwirrvögel (Trochilidae; Humming- 
bird Family). Es bietet wohl keine Vogelgruppe dem Forſcher wie 
dem Naturfreund ſo viel des Lehrreichen und Intereſſanten als die 
Familie der Kolibris, dieſer kleinſten, farbenglänzendſten und zahl— 
reichſten unter allen Vögeln. Sie gehören ausſchließlich der neuen 
Welt an und ſind in Centralamerika und dem nördlichen Südamerika, 
wo ſie die mit Schlingpflanzen bedeckten Urforſten bewohnen, am 
häufigſten. 

„Wen gäbe es wohl,“ ſagt Audubon, „der nicht bewundernd 
ſtill ſtehen ſollte, wenn er eines dieſer lieblichen kleinen Geſchöpfe 
erblickt, wie es ſchwirrend durch die Luft ſchießt, ſich in ihr wie durch 
Zauber feſthält oder von Blume zu Blume gaukelt, —wen gäbe es, der, 
wenn er dieſe glitzernden, regenbogenfarbigen zarten Vögel ſieht, nicht 
mi Ehrfurcht des allmächtigen Schöpfers denken ſollte, deſſen Wundern 
wir uberall begegnen, und deſſen unerforſchliche Weisheit ſich in ſeinen 
Geſchöpfen ſo herrlich offenbart?“ In der That, die Kolibris erſchei— 
nen uns als ein ſonderliches Meiſterſtück in der Schöpfung. Selbſt 
unſere koſtbarſten Edelſteine und Metalle können mit dieſen Kleinodien 

der gefiederten Thierwelt nicht wetteifern. Man ſehe ſie, wie ſie von 
Blume zu Blume gaukeln mit der Schnelligkeit des Gedankens, wie ſie 
ſchillern wie funkelndes Gold, wie Smaragd, wie Rubin, wie Topas. 
Sie ſind wahre Schmetterlingsvögel; ſie haben nicht nur die Farben— 
pracht, ſondern auch die Bewegungsart und die Lebensweiſe derſel— 
ben. Gar häufig werden ſie darum auch von flüchtigen Beobachtern 
mit den Schmetterlingen verwechſelt. Sobald ſich der Kolibri in 
ſchnelle Bewegung ſetzt, vernimmt man ein bienenartiges Geſumm, 
welches ihm den Namen Summvogel (Humming-bird) verſchafft 
hat. Oft bleiben ſie ein paar Augenblicke in der Luft ſchweben, dann 
aber ſchießen ſie mit blitzesſchnellem Flügelſchlag wie ein blendender 
Farbenſtrahl davon. 

Der Bau des Vogels entſpricht ganz ſeiner Lebensweiſe. Der 
Leib iſt gedrungen und kräftig. Der lange, röhrenförmige Schnabel 
iſt gerade oder ſanft gebogen. Die Zunge franſt ſich am Ende in zwei 
häutige Flächen aus, welche mit kleinen feinen Zacken verſehen ſind. 
Die Flügel ſind lang, meiſt ſchmal und häufig ſichelförmig gekrümmt. 
Der Schwanz beſteht immer aus zehn Federn. Ueberaus zart ſind die 
Füße, weshalb die Kolibris kaum auf dem Boden ſich bewegen können. 

Da man die Kolibris immer in der Nähe der Blüthen ſah, wie 
ſie ihre lange Spechtzunge in dieſelbe einſenkten, ſo glaubte man, daß ſie 
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in den ſüßen Honigſäften der Pflanzen ihre Nahrung fänden. Aber 
ſchon Badier berichtet im Jahre 1778, daß es ſehr erklärlich ſei, 
warum mit Zuckerwaſſer aufgefütterte gefangene Kolibris ſo bald 
ſterben, da ſie den Blumennektar wohl zufällig mit verſchlucken, ſich 
aber von kleinen Käfern nähren, wie die Unterſuchung des Magens 
dies genugſam ergiebt. 

Der Kolibri pflegt zweimal im Jahre zu brüten. Kunſtvoll wie 
der Vogel iſt auch ſein Neſtbau. Der Aufbau des Neſtes geſchieht im 
Fluge an ſehr verſchiedenen Orten, an der Gabel eines wagerechten 
Aſtes, zwiſchen ſenkrechten Halmen, Zweigen, an Blättern und dergl. 
und beſteht aus einem weichen, baumwollenartigen Stoff, mit dem 
andere feſte Pflanzentheile, namentlich Baumflechten, zarte Moosſten— 
gel und feine Würzelchen verwebt ſind. Noch ehe das Neſt vollendet 
iſt, legt das Weibchen ſeine weißen, rundlichen, meiſt nur erbſen— 
großen Eier, unabänderlich zwei an der Zahl, während das Männchen 
an der Vervollſtändigung des Neſtes arbeitet. Das Weibchen brütet 
und zeitigt die Eier nach etwa zehn Tagen. Die Jungen, kleine, 
ſchwarze, formloſe Weſen, werden mit großem Muthe vertheidigt, denn 
der Kolibri iſt ein höchſt ſtreitbarer, leidenſchaftlicher Vogel. 

Wenn die Kolibris auch in der heißen Zone Amerika's am häufig— 
ſten ſind, ſo gehen ſie doch auch weit über dieſe Grenzen hinaus. Wo 
noch Blumen und Blüthen ſich finden, da zeigt ſich auch der Kolibri. 
Nördlich bis nach Labrador und an den Columbiafluß, ſüdlich bis 
nach Patagonien, mitten im Schneegeſtöber hat man dieſe zarten Vögel 
angetroffen. Und hoch oben auf den Anden, 12 bis 17,000 Fuß über 
dem Meeresſpiegel, hat man ſie getroffen. Man kennt etwa 460 Arten 
Kolibris, von denen nur zehn in den Vereinigten Staaten beobachtet 
wurden. Von dieſen zehn Arten kommt weitaus am häufigſten vor und 
iſt auch die einzige Art, welche ſich weit nördlich verbreitet, der ge— 
meine oder Rubinkolib ri (Trochilus colubris; Ruby throated 

Humming- bird, Tafel VII, 7), der nur 34 Zoll lang wird. Die 

Oberſeite iſt dunkelbronzegrün, Kinn und Kehle ſind kupferfeuerroth, 
mit gewiſſem Licht ins Grüne ſchillernd, Unterſeite ſchmutzig weiß. 
Das Weibchen iſt einfacher gefärbt und ohne den kupferrothen Kehlfleck. 
Der Rubinkolibri bewohnt als Sommervogel die Vereinigten Staaten 
nördlich bis zum 57. Breitegrad und weſtlich bis an den Miſſouri. 
Auf ſeinem Winterzuge beſucht er Mittelamerika und die weſtindiſchen 
Inſeln. 
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Sobald die warme Frühlingsſonne die Knospen zu öffnen beginnt, 
ſieht man dieſen Kolibri vor der Blume ſchaukeln und in jede duftige 
Blüthe ſeinen zarten und langen Schnabel ſtecken, um das darin 
ſteckende kleine Käferchen zu erhaſchen. Seine lange klebrige Specht— 
zunge hält das Inſekt feſt, das ganz verſchluckt wird. Auf blumenbe— 
ſtandenen Wieſen und Feldern, in unſeren Gärten, ja auch im tiefſten 
und ſchattigſten Dickicht des Waldes finden wir unſeren kleinen Freund. 
Seine ſchillernde Kehle erſcheint bald feurig roth, bald tief ſammet— 
ſchwarz. Die Oberſeite ſchillert in allen Nüancen des Grün. 

In Louiſiana zeigt ſich dieſer Kolibri am 10. März. Bei uns, im 
nördlichen Indiana, kommt er am 6. bis 8. Mai an und verläßt uns 
Mitte September. 

So klein dieſer Vogel auch iſt, ſo iſt ſein Neſt doch noch kleiner; 
es iſt kaum mehr als einen Zoll breit und etwa ebenſo tief. Es befindet 
ſich auf einem wagerechten Baumzweig, iſt immer ſehr wohl verſteckt 
und gleicht ganz und gar einem Aſtknoten. Die Umkleidung des Neſtes 
beſteht aus Stücken der hellgrauen Flechte, welche die alten Bäume 
bedeckt. Das Neſt ſelber iſt aus den baumwollenartigen, flaumigen 
Federn zuſammengeſetzt, welche die Flügel gewiſſer Samen bilden, und 
welche ſorgfältig mit einander verwebt ſind. Auf dieſem weichen und 
dichten Bett ruhen die zwei zierlichen, erbſengroßen Eier. 

Wir nennen von unſeren nordamerikaniſchen Kolibris noch den 
Schwarzkinnkolibri (Trochilus Alerandri; Black-chinned 
Humming: bird) Californiens, den Röthelkolibri (Selasphonis 
rufus; Red-backed Humming- bird) unſeres Weſtens, den Breit— 
ſchwanzkolib ri (Selasphonis platycercus ; Broad-tailed Humm- 
ing-bird) in Mexiko und Texas, und den Annenkolibri (Aithis 
anna, Anna Humming-bird) Californiens. — 

Die Segler (Cypselidae,; Swift Family). Die Segler find 
mittelgroße oder kleine, düſter gefärbte Vögel. Man ſtellte ſie früher 
mit den Schwalben zuſammen, da ſie dieſen in dem kleinen Schnabel 
und in der tief geſpaltenen Kinnlade ähneln. Allein ſie unterſcheiden 
ſich von dieſen durch den kürzeren Schnabel, den nach oben und nicht 
ſeitwärts ſtehenden Naſenlöchern, den bogenförmigen, kolibriartigen 
Schwanz, der aus zehn und nicht, wie bei den Schwalben, aus 12 
Federn beſteht. a 

Die Segler bewohnen alle Erdtheile. Sie ſind vorzügliche Flie— 
ger, die von früh Morgens bis in die Nacht hinein thätig ſind. 
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Der gemeinſte unter allen Seglern iſt der Rauchfangſegler 
(Chaetura pelasgia ; Chimney Swallow). Er wird 53 Zoll lang, 
die Flügel meſſen faſt 5 Zoll. Die Oberſeite, Flügel und Schwanz— 
federn ſind dunkelrauchbraun, die Unterſeite iſt heller. Die Feder— 
ſchäfte des kurzen, wenig abgerundeten Schwanzes haben eine unbefiederte 
Spitze, die weit hervorragt. Der Rauchfangſegler bewohnt die 
Vereinigten Staaten bis an den Fuß des Felſengebirges, nördlich bis 
zum 50. Breitengrad. Dieſer Segler niſtete urſprünglich, ehe es in 
unſerem neuen Lande menſchliche Wohnungen gab, in Felſenhöhlen 
und hohen Bäumen, wo man ihn auch heute in unbewohnten Gegenden 
noch findet. In angebauten Gegenden aber zieht er die vor Stürmen, 
Schlangen und diebiſchen Vierfüßlern ſicheren Schornſteine vor. Er 
wählt natürlich nur ſolche, die während des Sommers nicht in Ge— 
brauch ſind. Dieſem Umſtande verdankt er auch ſeinen Namen. Das 
Neſt wird von ihm aus trockenen Zweigen zuſammengefügt, mit kleb— 
rigem Speichel überzogen und mit dieſem auch, gewöhnlich an die 
Oſtwand des Schornſteines, befeſtigt. Der Speichel erhärtet an der 
Luft zu einer widerſtandsfähigen Maſſe. Die zum Neſt nöthigen Zweige 
wiſſen ſie geſchickt von den Bäumen loszubrechen, ohne daß ſie ſich auf 
dieſen niederlaſſen. Ein ſchwerer Regen oder das Gewicht der Jungen 
reißt nicht ſelten das Neſt ab. Vier rein weiße Eier bilden das 
Gelege. Einige Tage, bevor die Jungen flügge werden, klettern dieſe 
mittels ihrer ſcharfen Klauen an den Wänden des Schornſteins in die 
Höhe und halten ſich in der Nähe des Ausganges auf, wo ſie von den 
Alten noch gefüttert werden. 

Die Rauchfangſegler ſuchen auch die Schornſteine auf, um dort 
zu ſchlafen. Sie häkeln ſich während der Nacht mit ihren ſcharfen 
Klauen an der Mauer feſt und ſtützen ſich mit den unbefiederten 
Schaftſpitzen der Schwanzfedern. Der Segler iſt ein lebendiger, un— 
ruhiger, bewegungsluſtiger und flüchtiger vogel. Man ſieht ihn in 
der Regel hoch in der Luft ſegeln, nur bei feuchtem Wetter ſieht man 
ihn auch dicht über dem Boden dahingleiten. Dann und wann taucht 
er in das Waſſer, um zu trinken oder um ſich zu baden. Auf dem 
Boden iſt er höchſt unbehülflich, er kann nicht einmal kriechen. Er 
breitet dann ſeine Schwingen aus und verſucht, ſich mit dieſen in die 
Höhe zu ſchwellen, was ihm aber erſt nach einigen Verſuchen gelingt. 
Man ſieht ihn darum auch nie freiwillig auf den Boden herab— 
kommen oder ſich auf Bäume hocken; ſein Reich iſt die Luft. 

Von den ausländiſchen Vertretern dieſer Familie nennen wir die 
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Salangane (Collocalia; Edible Swallow-nest Swallow), welche 
die berühmten eßbaren Neſter baut. Sie bewohnt ganz Oſtindien bis 
China und Japan, Sumatra, Borneo und Malakka. Ihre Lebens— 
weiſe und ihr Neſtbau ſind neuerdings von Bernſtein gründlich 

erforſcht worden, weshalb wir dieſen hier ſelber wollen reden laſſen. 
„Wenn 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 thun ſie oft zehn bis zwanzig 
Mal hinter einander, ohne ſich inzwiſchen mehr als einige Ellen zu 
entfernen. Mithin holen ſie den Bauſtoff nicht jedes Mal erſt herbei, 
ſondern haben ihn in größerer, ſich ſchnell wieder anſammelnder 
Menge bei ſich. So beſchreiben ſie zunächſt eine halbkreis- oder huf— 
eiſenförmige Form an der erwählten Stelle. Die anfangs dickflüſſige 
Maſſe verdunſtet bald und bildet nun eine feſte Grundlage für das 
weiter zu bauende Neſt. Sie klammern ſich dann, je mehr der 
Neſtbau fortſchreitet, an dasſelbe an und, indem ſie unter abwechſelnden 
Seitenbewegungen des Kopfes den Speichel auf den Rand des ſchon 
beſtehenden und verhärteten Neſttheiles auftragen, entſtehen wellenför— 
mige 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 Beſtandtheile 
der Neſtſtoffe beigefügt werden. Auch mag wohl der Reiz, den die 
angeſchwollenen Drüſen verurſachen, die Thiere veranlaſſen, ſich der 
Abſonderung derſelben durch Drücken und Reiben zu entledigen. Hier— 
bei kann es denn bisweilen geſchehen, daß dieſe Theile wund gerieben 
werden und ſomit Veranlaſſung gegeben wird zum Austritt einiger 
Blutstropfen. Dieſem Umſtande dürften wohl die kleinen Blutſpuren, 
die man bisweilen an den Neſtern wahrnimmt, ihre Entſtehung ver— 

danken. Uebrigens muß noch erwähnt werden, daß die Abſonderung 
des Speichels ſowie vieler Drüſen in geradem Verhältniß zur Menge 
der aufgenommenen Nahrung ſteht. Wenn ich meine einige Tage 
lebend unterhaltenen Vögel gut gefüttert hatte, trat alsbald eine reich— 
liche Speichelabſcheidung ein, die hingegen ſehr gering war, wenn die 
Thiere einige Stunden gehungert hatten. Und hiermit ſtimmen andere 
Beobachtungen überein, zumal der Umſtand, daß zu manchen Zeiten 
die Vögel ihre Neſter ſchnellet bauen und dieſe größer und ſchöner find, 
als zu andern. Im erſteren Falle hatten die Thiere wahrſcheinlich 
Ueberfluß an Nahrung. Im letzteren Mangel.“ 
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Die Nefter, welche von oben offen find, werden immer an einem 
Felſen befeſtigt, gegen den eine wüthende Brandung tobt. Die 
ergiebigſten Bruthöhlen befinden ſich an der Südküſte Java's. E pp 
beſchreibt eine ſolche, die von der holländiſchen Regierung ausgebeutet 
wurde. Sie befindet ſich in einer ſenkrecht abfallenden Felswand. 
Auf der Höhe ſteht eine kleine Schanze mit fünfundzwanzig Mann 
Beſatzung zum Schutze des Neſtſpeichers. Am Rande der Wand er— 
hebt ſich ein ſtarker Baum und ſtreckt ſeine Aeſte über den ſenkrechten 
Abgrund. Hält man ſich an dieſe und beugt ſich ſo, daß man hinab— 
ſehen kann, ſo erſcheinen die in der Tiefe hin und her ſchwirrenden 
Salanganen nicht größer als Bienen, und ihre Maſſe gleicht Bienen— 
ſchwärmen. Die kühnen Neſtſucher laſſen ſich an einem neunzig Faden 
(540 Fuß) langen Rotangſeile Einer nach dem Andern in die ſchauer— 
volle Tiefe hinab. Wer ftürzt, iſt rettungslos verloren. Auch in 
den Höhlen ſelbſt wird ihnen die donnernde Brandung noch gefährlich. 
Der Höhlen ſind neun. Jede hat ihren Namen, und jede iſt nur von 
dem Seile aus zugänglich. Die Bevölkerung von Karang-Kallong 
beſtand im Jahre 1847 aus 2700 Seelen, von welchen 1500 Mann 
zur Einſammlung der Neſter beſtimmt waren. Dieſe bleiben von an— 
dern Frohnen frei, bekommen übrigens für ihre gefährliche Arbeit 
geringen Lohn. Jährlich wird nur dreimal geſammelt. Die Ein— 
künfte von dieſen Höhlen betragen im Durchſchnitt jährlich 480,000 
Gulden. Es werden alljährlich Millionen der eßbaren Neſter nach 
China ausgeführt, welche zuſammen einen Werth von 14 Millionen 
Dollars haben. Die Chineſen unterſcheiden eine Menge Sorten und 
zahlen für dieſe recht eigentliche Speichelleckerei fabelhafte Summen. — 

Die Nachtſchwalben oder Ziegenmelker (Caprimulgidae ; Goat- 
sucker Family). Die Nachtſchwalben kennzeichnen ſich durch einen 
kurzen, flachen, hinten ziemlich breiten Schnabel und durch ihr weiches, 
eulenartiges Gefieder, das durch ſeine düſtere, baumrindenartige 
Färbung ganz mit der nächtlichen Lebensweiſe harmonirt. Die 
Schwingen ſind lang, ſchmal und ſpitz. Die Augen ſind dunkel, 
groß und nächtlich ſehend. Die Nahrung der Nachtſchwalben beſteht 
in Inſekten, die ſie im Fluge mit dem weit aufgeſperrten Maule 
auffangen. 

Die vielgenannteſte unſerer Nachtſchwalben iſt die Klage— 
nachtſchwalbe oder der Whippoorwill (Antrostomus voci- 
ferus; Whippoorwill). Der Whippoorwill wird 10 Zoll lang, feine 
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Flügel meſſen 64 Zoll. Das Gefieder iſt auf ſchwarzbraunem Grunde 
dicht mit roſtfarbenen und graulichen Pünktchen beſpritzt und mit 
ſchmalen ſchwarzen Schaftflecken gezeichnet. Unter der Oberkehle ſteht 
bei den Männchen ein weißes, bei den Weibchen ein roſtfahles Quer— 
band. Der Rachen iſt von ſteifen Borſten umgeben, und das Auge 
umſtehen kurze, feine und dichte Wimpern. 

Der Whippoorwill verbreitet ſich über den größten Theil der 
öſtlichen Vereinigten Staaten und beſucht auf dem Winterzuge 
Mexiko und Mittelamerika. Im nördlichen Indiana wurde er von 
mir ſchon am 6. Mai beobachtet. Er verläßt uns hier um den 
20. September. 

Ganz nächtlich in ſeiner 
Lebensweiſe hält ſich der 
Whippoorwill während 
des Tages im tiefſten 
Dickicht verborgen. Man 

findet ihn auf den Boden 
gedrückt oder der Länge 

= nach auf einem ftarfen 
Baumaſte ſitzend, daß er 

Die Rlagenachtſchwalbe; Whippoorwill. der Borke oder einem 
knorrigen Auswuchſe ſo 

ähnelt, daß man ihn nur ſchwer entdeckt. Wird er aufgeſtört, ſo 
zeigt ſich ſein Flug unſicher, unregelmäßig, flatternd. Erſt wenn die 
Schatten der Nacht hereingebrochen ſind, zeigt er ſich in ſeiner ganzen 
Lebendigkeit und erweiſt ſich als ein ganz vortrefflicher Flieger und 
Inſektenfänger. Leicht und gewandt ſchwebt er unhörbar leiſe dahin, 
führt allerlei Schwankungen aus und gefällt ſich in den ſonderbarſten 
Flugkünſten. Da die Inſekten von dem Lichte angezogen werden, ſo 
ſieht man auch den Whippoorwill nicht ſelten in der Nähe der erleuch— 
teten Fenſter oder ſieht ihn dem Lagerfeuer zufliegen. Während des 
Fluges läßt er ein ſonderbares Schnurren vernehmen, welches ent— 
fernt an das Spinnen der Katze erinnert. Aber während der erſten 
Stunden der Nacht tönt auch ſein Ruf, dem er ſeinen Namen verdankt, 
weithin durch den Wald. Audubon ſchätzte dieſen Ruf höher als 
den der Nachtigall; er habe, ſagte er, auf ihn in der Stille der Nacht 
immer einen tiefen Eindruck gemacht. Sealsfield nennt den 
Whippoorwill mit dichteriſchem Ausdruck „die einſame Nachtigall der 
Prairie“. 
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Der Whippoorwill brütet wie alle Nachtſchwalben nur einmal im 
Jahre gegen Ende Mai oder Anfangs Juni. Ein eigentliches Neſt baut 
er nicht, ſondern er legt ſeine grünlichweißen, dunkel gefärbten Eier 
einfach auf den Boden oder auf trockenes Laub, jedoch an eine gut 
gewählte, ſichere Stelle. Beide Geſchlechter brüten abwechſelnd. 
Wenn ſie dabei geſtört werden, erheben ſie ſich und gebrauchen dann 
allerlei Verſtellungskünſte. Sie ſtellen ſich fluglahm und ſchlagen den 
Boden mit den Flügeln, um die Aufmerkſamkeit des Feindes vom Neſt 
abzulenken. Die ausgeſchlüpften Jungen ſind häßliche, unförmliche 
Klumpen, welche erſt nach und nach eine Form gewinnen. Sie werden 
anfänglich mit Ameiſen und halbverdauten, von den Alten ausgewürg— 
ten Inſekten gefüttert. Sie wachſen ſchnell heran. 

Der Nachtfalk (Chordeiles pope- 
tue, Night-hawk, Bull-bat) iſt noch 
häufiger als der Whippoorwill. Er ver— 
breitet ſich von den Pelzländern bis Texas 
und Mexiko und beſucht auf dem Winter— 
zuge Mittelamerika und die weſtindiſchen 
Inſeln, bis Oſtbraſilien ſüdlich ziehend. 
Er kommt zu uns in das nördliche Indi— 
ana etwa am 10. Mai und verläßt uns 
um den 20. Auguſt. Er wird 92 Zoll 
lang, die Flügel meſſen über 8 Zoll. Das 
im Allgemeinen grauſchwarze Gefieder 
trägt auf den Flügeln und dem Schwanz 
weißliche Querbinden. Vom Whippoor— 
will, mit dem er häufig verwechſelt wird, 
unterſcheidet er ſich durch die langen, über 
den Schwanz hinausgehenden Flügel und Der Aachtfalk; Night-hawk. 

durch Mangel an Rachenborſten. 
Dieſer Vogel verdient den Namen eines Nacht falk nicht mit 

Recht. Denn er iſt keineswegs ein Tagſchläfer, ſondern er ruht wäh 
rend der Nacht und jagt mit Vorliebe während der Dämmerung. Auch 
im hellen Sonnenſchein ſieht man ihn herumfliegen. Nach Eintritt der 
Nacht läßt er ſich entweder auf ein Haus oder auf einen Baum nieder, 
um Ruhe zu halten. Ihr Flug iſt ſicher, leicht und ausdauernd. 
Geſelliger als andre Nachtſchwalben, ſieht man ſie in unzählbaren 
Schwärmen, unbeſorgt um das geräuſchvolle Treiben der Menſchen, 
auch über unſere volkreichen Städte dahinfliegen, ja ſelbſt auf den 
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Dächern unſerer Häuſer, wo die Bauart dies geſtattet, niſten. So 
gehört der Nachtfalk zu den bekannteſten Erſcheinungen in Boſton. Es 
iſt unterhaltend, dieſen Vogel bei ſeinen Flugkünſten zu beobachten. 
Oft ſteigt er plötzlich hoch in die Luft, daß er faſt dem Auge entſchwin— 
det, fällt dann pfeilſchnell nach unten, ſo daß er faſt die Erde berührt 
und läßt einen ſchwer zu beſchreibenden Schrei hören. „Als Knabe“, 
ſchreibt mir Nehrling, „habe ich mich oft mit dieſem Vogel auf 
eigenthümliche Weiſe unterhalten. Warf ich einen Stein oder einen 
andern nicht zu kleinen Gegenſtand in die Höhe, ſo ſtieg eine in der 
Nähe fliegende Dämmerungsſchwalbe hoch in die Luft. Sobald aber 

der Gegenſtand wieder herabkam, ſo ſchoß ſie ihm pfleilſchnell nach und 

ließ dann, faſt auf der Erde angekommen, regelmäßig den eigenthüm— 
lichen, brüllenden Laut hören.“ 

Die Eisvögel oder Königsfiſcher (Alcedinidae ; Kingfisher 
Family, ſiehe Tafel IV, 3). Die Eisvögel tragen einen großen, 
langen, geraden, faſt vierſeitigen Schnabel mit ſcharfer Spitze und 

ſcharfen Schneiden. Die Flügel ſind kurz und ziemlich ſtumpf, die 
Füße ſehr klein, ſchwach und kurzzehig. 

Der bekannteſte Vertreter dieſer Familie iſt der Gürtelfiſcher 
(Ceryle aleyon; Belted Kingfisher. Tafel IV, 3), der ſich über ganz 
Nord- und Mittelamerika verbreitet und als Irrgaſt ſchon in England 

erlegt wurde. Er iſt ein ſtattlicher und ſchmucker Vogel von 13 Zoll Länge, 
ganz ſo gefärbt, wie es unſere Tafel darſtellt. Das Weibchen hat eine 
ſchmalere Querbinde, unter der ſich ein weißer und ein unvollſtändiger 

zimmetroſtbrauner Streifen befindet. Hierauf, alſo auf die Zeichnung 

des Weibchens, bezieht ſich der Name Gürtel fiſcher. 

Der Gürtelfiſcher bleibt in milden Wintern auch in den nördlichen 

Staaten bei uns. Im Winter von 1875 auf 1876 habe ich einige 

Paare in der Nähe von Fort Wayne, Ind., beobachten können. Nur 
wenn der hart zugefrorene Fluß oder See ihm keine Nahrung mehr 
bietet, zieht er ſüdlich, kommt aber früh zurück. 

Der Gürtelfiſcher iſt ungeſellig. Man begegnet nur einzelnen 
Paaren, und auch dieſe ſieht man ſelten bei einander. Seine Nahrung 

beſteht ausſchließlich in Fiſchen, die er mit großer Gewandtheit zu 

fangen weiß. Seine Heimath befindet ſich darum am Ufer der Flüſſe, 

Teiche und Seen. Hier ſieht man ihn auf überragendem Aſte ſitzen 

und unverwandt auf den Waſſerſpiegel blicken. Plötzlich reckt er den 

Hals aus, ſenkt den Schnabel und ſchießt pfeilſchnell unter die Ober— 

fläche des Waſſers. Selten nur entgeht ihm die Beute; mit kräftigem 
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Flügelſchlag arbeitet er ſich aus dem Waſſer empor, den Fiſch im. 
Schnabel. Er fliegt dem nächſten Baum zu, dreht den Fiſch im Schna— 
bel herum, bis er mundgerecht liegt und läßt ihn ganz im Rachen ver— 
ſchwinden. Zuweilen ſieht man ihn auch aus der Luft herab auf Fiiche 
ſtoßen. Er ſteigt dann von ſeinem Sitzplatz auf, hält ſich eine Weile 
ſchwirrend und flatternd in der Luft und ſpäht nach Beute. Gewahrt 
er ein Fiſchlein, ſo ſchießt er pfeilſchnell nach unten und fliegt gleich 
darauf zum nächſten Ufer. 

Die Bruthöhle gräbt der Gürtelfiſcher in ſteile Uferwände. Er 
klammert ſich nach Art der Spechte an die Wand und arbeitet mit dem. 
Schnabel die Erde los. Sobald das Loch die nöthige Größe erreicht 
hat, kriecht der Vogel hinein, ſchlägt mit dem Schnabel Erdſtücke los. 
und ſcharrt dieſe mit den Füßen zurück. Männchen und Weibchen löſen 
ſich bei dieſer Arbeit ab. Die Länge der Höhle variirt zwiſchen 4 und 
15 Fuß. Einige verlaufen gerade, andere gekrümmt. Am Ende 
erweitert ſich die Höhle zum Neſt, das nur ſelten etwas ausgefüttert 
wird. Die Eier, ſechs an der Zahl, ſind ſchön weiß. 

Die Fliegenfänger (Oolopteridae,; Flycatcher Family). Dieſe 
Familie umfaßt verſchieden große, lebhafte und muthige Vögel mit 
ſtarkem, an der Spitze des Oberſchnabels hakig hinabgebogenen und 
vor derſelben eingekerbten Schnabel, mit von Borſten überdeckten Na— 
ſenlöchern. Die mäßig langen Flügel reichen bis an die Schwanzmitte. 
Unter den Schwingen iſt die erſte nur wenig verkürzt. 

Wir nennen zunächſt den Königs vogel oder Königsty— 
rann (Tyrannus carolinensis,; Kingbird, Bee Martin. Tafel II, 
2). Er wird 83 Zoll lang. Der ſchwarze Kopf trägt einen theilweis 
verborgenen feurig brangerothen Scheitelfleck. Die Oberſeite iſt 
dunkelblaugrau, die Unterſeite graulichweiß und auf der Bruſt aſchgrau 
überflogen. Hals und Kehle, wie auch die Spitze der Schwanzfedern 
ſind weiß. Beim Weibchen ſind alle Farben unſcheinbarer und düſterer. 

Der Königstyrann bewohnt unſere Staaten öſtlich bis zum Fel— 
ſengebirge, nördlich vom 44. Breitengrad findet er ſich vom atlantiſchen 
bis zum ſtillen Ocean. In das nördliche Indiana kommt er in den 
erſten Wochen des Mai und verläßt es Ende Auguſt. 

Wer kennt ihn nicht, dieſen muthigen und kriegeriſchen Geſellen, 
der unſere Gegenwart keineswegs ſcheut und ſich durch ſein Geſchrei 
bemerklich genug macht! Er iſt nirgends ſelten. Wenige Tage nach 
ſeiner Ankunft ſcheint er ermüdet zu ſein, denn er verhält ſich vollkom— 
men ſtill. Sobald er ſich aber in der alten Heimath wieder zu— 
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rechtgefunden hat, hört man ſeinen ſchrillen, trillernden Schrei in jedem 
Garten, in jedem Feld, am Saume eines jeden Waldes. In des 
Waldes Dickicht dringt er nur ausnahmsweiſe, wohl aber beſucht er 
unſere Obſtgärten und Kleefelder. In den von Farmern angepflanz— 
ten hochgewachſenen Hecken, auf Apfelbäumen, Dornen, jungen Ulmen, 
auf den Akazien ſiedelt er ſich gern an. Das Neſt beſteht aus dünnen 
Reiſern, Baumflechten, Wolle und Werg; innen iſt es mit Würzelchen 
und Pferdehaaren ausgefüttert. Das Weibchen legt 4 bis 6 röthlich 
weiße oder bläuliche, braun gefleckte ier. Sobald das Weibchen zu 
brüten begonnen, zeigt das Männchen einen ritterlichen Muth, der 
wirklich beiſpiellos iſt. Auf hohem Zweig ſieht man ihn unweit des 
Neſtes Auslug halten. Weithin glänzt ſeine weiße Bruſt und der auf— 
gerichtete feurig orangerothe Scheitelfleck in der Sonne. Sollte er 
eine Krähe, einen Geier, einen Habicht oder einen Adler in der Nach— 
barſchaft, die er als ſein Revier beanſprucht, erſpähen, ſo achtet er nicht 
der Größe und Stärke des Eindringlings, ſondern ſchreitet todesmuthig 
zur Attacke. Er fliegt hoch auf, läßt ſeinen Schlachtruf hören und ftürzt 
ſich mit Wuth auf den zwar ſtärkeren, aber doch minder gewandten 
Feind, den er mit fortgeſetzten Schnabelhieben behelligt. Und der durch 
ſolche energiſche Angriffe nicht wenig erſchreckte Räuber ergreift die 
Flucht, noch immer, wohl eine Meile weit, von ſeinem kühnen Angreifer 
verfolgt. Nach ſolchem Sieg kehrt das Männchen, mit den Flügeln 
zitternd und beſtändig trillernd nach dem Neſt zurück. Ja, auch auf die 
Katze, der es vielleicht nach der leckern Koſt der jungen Brut gelüſtet, 
ſtürzt er ſich mit entſchloſſenem Muth, und auch dieſe, verwundert über 
die hartnäckigen Angriffe, zahlt beſchämt Ferſengeld und meidet fortan 
die Behauſung unſeres Tyrannen. Auch der die Vogelneſter ſo gern 
plündernde Blauhäher wagt es nicht, in einem Gebiete umherzuſtrei— 
chen, wo ſich ein Pärchen Königsvögel angeſiedelt hat. Nur die Pur— 
purſchwalbe, die zwar weniger kräftig, aber doch weit fluggewandter als 
unſer Tyrann iſt, macht dieſem zuweilen das Terrain ſtreitig. 

Jedenfalls verdient der Tyrann die Pflege und den Schutz der 
Menſchen. Denn abgeſehen davon, daß er den Farmhof durch ſeine 
Angriffe vor Habichten und Krähen ſchützt, die ſonſt manches Ei und 
manches Küchlein annektiren würden, iſt er einer der eifrigſten Jäger und 
Fänger von Inſekten, die faſt ausſchließlich ſeine Nahrung bilden. 
Vögel, die ſeine Exiſtenz nicht gefährden, läßt der Tyrann unbehelligt. 
Brewer beobachtete ein Paar auf einem Apfelbaum, auf dem zu 
gleicher Zeit ein Baltimorevogel und eine Wanderdroſſel ihre Neſter 
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errichtet hatten. Alle drei Familien lebten in der ſchönſten Harmonie, 
und es ſchien faſt, als ob ſich alle des Schutzes freuten, den der auf 
hoher Warte Wache haltende Tyrann ihnen gewährte. 

Wenn der Auguſt naht, wird unſer Tyrann einſilbiger. Man 
ſieht ihn auf den Fenzen unſerer Getreidefelder und Wieſen hocken, von 
wo aus er auf Inſekten ſchießt. An warmen Tagen fliegt er nach 
Schwalbenart ins Waſſer, um zu trinken oder ein kühlendes Bad zu 
nehmen. 

Das Fleiſch des Tyrannen iſt zart und wohlſchmeckend; es werden 
deshalb viele erlegt. Dazu kommt auch, daß der Tyrann ein Bienen— 
freund iſt. Man ſieht ihn nicht ſelten in der Nähe der Bienenkörbe 
auf der Fenz oder auf Bäumen ſitzen und nach Bienen ſchießen. 

Der Arkanſastyrann (Tyrannus verticalis, Arkansas 
Flycatcher) vertritt den vorigen im Weſten unſeres Landes. Er iſt 
ſo groß wie der vorige, iſt aber aſchblau, unten gelb. Der Scheitel 
trägt gleichfalls einen feuerrothen Mittelfleck. 

Der Haubentyrann (Myiarchus crinitus, Great-crested 
Flycatcher) wird 84 Zoll lang. Die Oberſeite iſt düſter olivengrün— 
braun, Kopf und Halsſeite düſter braungrau, Kinn und Kehle aſchgrau, 
die übrigen Untertheile hell ſchwefelgelb. Der Kopf trägt eine niedrige 
Holle. Er bewohnt die öſtlichen Vereinigten Staaten bis ins ſüdöſt— 
liche Texas. In ſeiner Lebensweiſe unterſcheidet er ſich namentlich 
dadurch von dem vorigen, daß er ſich mit Vorliebe von Beeren nährt, 
und daß er ſich weniger kriegeriſch zeigt, als ſein Verwandter. Sein 
Flug iſt kräftig, ausdauernd und ſchnell. Wenn er ein größeres Kerb— 
thier gefangen hat, fliegt er damit einem nahen Aſte zu und tödtet es 
hier durch Schnabelhiebe. Geſellig ſind dieſe Tyrannen nicht. Ihr Neſt 
iſt liederlich gebaut; ſie benutzen Höhlen in Bäumen oder Baumſtumpfen. 
Das Weibchen legt 4 bis 6 Eier von verſchiedener, röthlicher, purpur— 
getüpfter Färbung. 

Der Felſentyrann oder Phoebevogel (Sayornis fus- 
cus, Pewee, Phoebe Bird) iſt einer unſerer häufigſten und darum 
beſſer bekannten Vogel. Er wird 7 Zoll lang. Die Oberſeite iſt 
erdbraun, die Unterſeite hell roſtfarben. Er bewohnt die öſtlichen und 
ſüdlichen Vereinigten Staaten und Mexiko. Schon Ende Februar 
beſucht er das nördliche Indiana, das er erſt Ende September wieder 
verläßt. Das Innere des Waldes, ſowie auch baumloſe und waſſer— 
arme Gegenden werden von ihm gänzlich gemieden. Er liebt die 
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Nähe von Brücken, Mühlen, überhaupt die Nähe des Waſſers und 
zeigt ſich anhänglich an den Ort, den er einmal als Niſtplatz gewählt 
hat. Dem Menſchen gegenüber verräth er wenig Scheu, und da, 
wo man ihn nicht verfolgt, iſt er ſogar zutraulich. Er hockt auf 
irgend einem feinen Zweig oder auf der Fenz, wippt dabei fortwäh— 
rend mit dem Schwanze hin und her und ruft ſein traurig klingendes 
„Fiwi, Fiwi“, welches nicht ſehr ſchnell nach einander ausgeſtoßen 
wird, jedoch auch Abänderungen erleidet in „Fiwiwi, Fiwiwi“ oder 
„Fiwet, fiwet“ und ähnlich. Oft bleibt er ſtundenlang auf derſelben 
Stelle ſitzen und nur, wenn er ein Kerbthier erſpäht, ſchießt er auf 
dieſes, fängt es im Fluge, um dann wieder auf ſeinen Standpunkt 
zurückzukehren. „Das Neſt,“ ſchreibt mir Nehrling, „wird meiſt 
unter Brücken, aber auch in Scheunen, an Dachſparren und in alten 
unbewohnten Blockhäuſern angelegt. Der Hauptbeſtandtheil desſelben 
iſt Erde, welche durch lange ſtarke Grashalme und durch Moos beſon— 
ders haltbar gemacht wird; immer iſt es mit Baſtfaſern, mitunter 
auch mit Federn und anderen feinen Stoffen ausgelegt. Durch das 
hervorſtehende Moos erſcheint der ganze Bau auf den erſten Blick als 
ein kleiner Mooshaufen.“ Uebrigens gebrauchen ſie keine Erde, wenn 
das Neſt auf ebener Fläche ruht. Die Eier ſind meiſt rein weiß, doch 
tragen einige an dem ſtärkeren Ende matte röthliche Flecken. 

Der Waldtyrann (Contopus virens; Wood Pewee) wird 
63 Zoll lang. Die Oberſeite des Gefieders iſt dunkel olivenbraun, 
die Unterſeite blaßgelb und aſchblau über der Bruſt. Er bewohnt die 
öſtlichen Staaten und iſt ein ſehr häufiger Vogel. Zu uns, in das 
nördliche Indiana, kommt er um den 8. Mai und verläßt uns Mitte 
September. Das dunkle Waldesdickicht iſt ſein Lieblingsaufenthalt. 
In unſere Obſtgärten kommt er wohl auch zuweilen. Gewandt wie 
alle ſeine Verwandten, weiß auch er geſchickt die Inſekten zu fangen. 
Er hockt in der Regel auf dem äußerſten Ende eines Zweiges und 
ſchießt von hier auf Kerbthiere, oft gleich mehrere nach einander im 
Fluge fangend. Während er hockt, zittert er häufig mit den Flügeln 
und läßt einen leiſen Triller hören. Sein Ruf lautet wie „Pieh—i“. 
Zum Brutplatz wählt er niedrige, abgeſtorbene Baumzweige, 10 bis 30 
Fuß über dem Boden, niſtet wohl auch auf einem noch grünenden, 
moosüberwachſenen Zweig. Immer aber wählt er einen ſolchen, der 
mit Flechten bedeckt iſt, die auch die Außenwand des Neſtes bilden, ſo 
daß dieſes ganz und gar einem natürlichen Auswuchſe des Zweiges 
gleicht. Die Geſtalt iſt taſſenkopfartig. Die vier Eier haben eine 
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prächtige weiße Grundfarbe, die am ſtärkeren Ende des Eies mit Pur— 
pur= und Lilaflecken beſtanden iſt. — 

Die Droſſeln (Turdidae, Thrush Family). Die artenreiche 
Familie der Droſſeln iſt über die ganze Erde verbreitet. Sie kenn— 
zeichnet ſich durch folgende Merkmale: Der Oberſchnabel iſt ſanft ge— 
bogen und vorn an der Spitze leicht eingekerbt. Der Fuß iſt mittel— 
hoch. Von den Schwingen der Flügel iſt die erſte ſehr kurz, die dritte 
und vierte die längſte. Die Droſſeln fehlten ſelten bei den üppigen 
Mahlen der Römer, die ſie in großartigen Vogelhäuſern auffütterten. 
Noch heute gilt ihr Fleiſch als ſchmackhaft. 

Wir nennen zunächſt die Walddroſſel (Turdus mustelinus, 
Wood Thrush, Tafel VI, 2). Sie wird 8 Zoll lang. Die Ober— 
ſeite roſtgelbbraun, die Unterſeite weiß und mit großen, dichtſtehenden, 
ſchwarzen, herzförmigen Flecken gezeichnet. 

Die Walddroſſel, die nirgends gerade häufig iſt, hat doch einen 
weiten Verbreitungskreis. Sie bewohnt Nordamerika vom Miſſiſſippi 
bis an den atlantiſchen Ocean. Im nördlichen Indiana beobachtete 
ich ſie von der letzten Woche des April an bis Ende September. Unter 
allen unſern Droſſeln iſt ſie die beſte Sängerin. Den Forſcher, der im 
Wald der Vögel Eigenart lauſcht, wie dem Naturfreunde, der ſich der 
duftigen Waldeinſamkeit freut, ergötzt ſie mit ihrem wunderbaren Lied. 
Audubon, der viele Jahre ſeines Lebens der Erforſchung unſerer 
amerikaniſchen Thierwelt widmete, zu einer Zeit, da der Anſiedlungen 
nur wenige waren, ſpricht mit wahrer Begeiſterung von ihr. Wie oft 
hat ſie ſeinen geſunkenen Muth wieder gehoben, wenn er ihren fröh— 
lichen Liedern im Walde lauſchte, nachdem er eine ruheloſe Nacht in 
einem elenden Zelte zugebracht hat, das ihn nur wenig vor den hef— 
tigen Gewitterſtürmen ſchützte. Fern von ſeiner Heimath und ſeinen 
Lieben, matt, hungrig, einſam, haben ihn die ſchmelzenden Melodien, 
die ihm Sonnenſchein ankündigten, wieder zu neuen Strapazen ermun— 
tert. „Wie inbrünſtig,“ ſagt er, „habe ich bei ſolcher Gelegenheit den 
Schöpfer geprieſen, daß er die Walddroſſel ſchuf und ſie auch in dieſe 
öden, menſchenleeren Wälder ſetzte, gleichſam um mich in meinen Ent— 
behrungen zu tröſten und mich zu lehren, daß der Menſch nie verzwei— 
feln darf, ſondern immer eingedenk bleiben ſoll, daß Gottes Hülfe 
allezeit nahe iſe Ich weiß nicht, mit welchem Tonwerkzeuge ich 
den Geſang vergleichen möchte; denn ich kenne kein einziges, welches 
ſo melodiſch und harmoniſch wäre. Abwechſelnd erhebt er ſich zu 
voller Kraft und fällt dann in anmuthiger Folge zu einem kaum ver— 
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nehmlichen Geflüſter herab.“ Schon am früheſten Morgen und noch 
in ſpäter Abendſtunde hört man das Lied dieſer Droſſel. Waldes— 
dickichte, welche ſich an den Ufern der Flüſſe hinziehen und von hohen 
Bäumen beſchattet werden, bilden ihren Lieblingsaufenthalt. Hier 
brütet ſie auch. Das Neſt ſteht in der Regel auf einem wagerechten, 
niedrigen Zweig, etwa 6 bis 8 Fuß über dem Boden. Es beſteht aus 
abgefallenen Blättern als Unterlage und aus alten Grashalmen, 
Moos, Würzelchen und Ranken, welche mit Lehm gepflaſtert und in 
der Mulde mit feinen Würzelchen ausgelegt ſind. Die Eier, vier oder 
fünf an der Zahl, ſind gleichmäßig ſchön lichtblau. Die Nahrung 
beſteht in Beeren und kleinen Früchten, die im Walde aufgeſucht werden. 
Die Walddroſſel iſt darum dem Farmer keineswegs ſchädlich. Gele— 
gentlich fängt ſie auch Inſekten. In der Gefangenſchaft iſt ſie leicht 
zu erhalten. 

Die Einſiedlerdroſſel (Turdus Pallasi, Hermit Thrush, 
Rufous-tailed Thrush) theilt mit der vorigen den Verbreitungskreis 
und erſcheint auch zu der nämlichen Zeit. Sie wird 73 Zoll lang. 
Die Oberſeite ift roſtbräunlich, die Unterſeite weiß mit dunkel oliven— 
braunen Flecken. Der Schwanz iſt lebhaft roſtrothbraun. 

Auch dieje. Droſſel iſt ein guter Sänger. Sie läßt dieſelben 
Glockentöne hören wie die vorige, ſingt aber nicht ſo kräftig und anhal— 
tend. Das Neſt wird auf dem Boden errichtet und beſteht aus welken 
Blättern, Würzelchen, Grashalmen und dergl. ohne Lehm. 

Die Rötheldroſſel (Turdus fuscescens; Wilson's Thrush, 
Tawny Thrush) wird 74 Zoll lang. Die Oberſeite iſt roſtbräunlich, 
die Unterſeite ſchmutzig weiß. Kehle und Kopf ſind mit dunkelgrau— 
braunen Längsflecken gezeichnet. Sie bewohnt die öſtlichen Staaten 
bis zum Miſſouri. Sie iſt in den Neuenglandſtaaten ſehr häufig. 
Sie iſt ſcheu und liebt das Dickicht des Waldes. Das Neſt wird auf 
dem Boden errichtet. 

Die Sänger: oder Olivendroſſel (Turdus Swainsoni; 
Olive-backed Thrush, Swainson’s Thrush, ſiehe Tafel VI, 3) 
bewohnt das öſtliche Nordamerika und wurde auch ſchon in Deutſchland 
und in der Schweiz erlegt. Sie wird 7 Zoll lang. Die Oberſeite iſt 
roſterdbraun mit einem deutlichen Schimmer ins Grünliche. Kehle 
und Kropf ſind blaß braungelb mit dunklen Flecken. Im nördlichen 
Illinois iſt dieſer Vogel nächſt der Wanderdroſſel die am häufigſten 
vorkommende Droſſelart. In der Lebensweiſe ähnelt ſie den vorigen. 
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Die Wanderdroſſel (Turdus migratorius, Robin, 
American Redbreast, ſiehe Tafel VI, 4) wird 931 Zoll lang. Kopf 
und Hals ſind braunſchwarz, Kinn und Oberkehle weiß, letztere dunkel 
geſtrichelt. Die Oberſeite iſt olivenbraungrün, die Unterſeite und die 
untern Flügeldecken lebhaft zimmetroth. 

Unter den nordamerikaniſchen Droſſeln iſt die Wanderdroſſel, wie— 
wohl ſie als Sänger weit hinter der Walddroſſel zurückſteht, der erklärte 
Liebling der Amerikaner. Sie iſt der erſte Bote des nahenden Früh— 
lings, oft wenn noch Schnee den Boden deckt; ſie iſt auch die letzte 
unter den fröhlichen Waldſängern, die uns bei nahendem Winter ver— 
laſſen. Schon Mitte Februar kommt ſie zu uns in das nördliche In— 
diana und erſt Ausgangs Oktober ſehen wir ſie ſüdwärts ziehen. In 
milden Wintern bleibt ſie ganz bei uns. Aber ihr erſter Frühlingsgruß 
iſt es nicht allein, der ſie uns lieb macht, ſie zeigt ſich auch zutraulich, 
ſiedelt ſich ungeſcheut in der Nähe unſerer Wohnungen an und errichtet 
ihr Neſt ſelbſt in der unmittelbaren Nähe unſerer Gebäude. Schon ihr 
Name „Robin“, d. i. Rothkehlchen, beweiſt, daß die erſten Anſiedler 
bei ihrem Anblick an einen Lieblingsvogel der alten Heimath erinnert 
wurden und ihm von Anfang an eine warme Zuneigung entgegenbrach— 
ten. Kaum ein andrer Vogel hat aber auch einen gleich großen Ver— 
breitungskreis und iſt überall häufiger als die Wanderdroſſel. Von 
Grönland bis Mexiko, vom atlantiſchen bis zum ſtillen Ocean iſt 
dieſe Droſſel zu finden. In den Wintermonaten iſt ſie ſonderlich in 
den Südſtaaten häufig; doch beſtimmt mehr der Mangel an Nahrung, 
der vornehmlich in Beeren beſteht, die Wanderung. In den Thälern 
der White Mountains, wo das Queckſilber des Thermometers erſtarrt, 
hat man ganze Schaaren dieſer Droſſeln beobachtet, die durch den Ue— 
berfluß an nahrhaften Beeren angezogen waren. In den Neuengland— 
ſtaaten, wo man die Thiere ſchützt, ſind ſie am häufigſten. In anderen 
Gegenden bringt man ſie maſſenhaft auf den Markt. 

In ihrer Haltung, in ihrem Lauf und Springen, ihrem Zucken 
mit dem Schwanz und den Flügeln zeigen ſie ſich ganz als Droſſeln. 
Ihr Geſang iſt weder ausgezeichnet noch ſchlecht; dennoch lauſchen wir 
dem Robin gern, wenn er, auf einer Fenz oder einem niedrigen Baum— 
ſtamm ſitzend, friſch in den Sonnenſchein hineintrillert. 

Die Nahrung der Wanderdroſſel beſteht hauptſächlich aus Wür— 
mern, beſonders Regenwürmern, dann auch aus Schnecken und allerlei 
Kerbthieren, welche ſie vom Boden aufſucht. Zur Abwechslung nimmt 
ſie aber auch gern allerlei Beeren, beſonders Hollunder- und Eber— 
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eſchen- oder Vogelbeeren. Zum Niſtplatz werden die verſchiedenſten 
Orte gewählt. Man findet das Neſt häufig auf Bäumen, in den Ecken 
der Riegelfenzen, auf hohen Baumſtumpfen, in den Wurzeln umgefal— 
lener Bäume, beſonders häufig auch in den Obſtbäumen unſerer Gär— 
ten, in Weinſtöcken und Gartenlauben. Das Neſt iſt aus Stroh, 
trockenen Blättern und Moos errichtet, innen mit Lehm ausgeklebt und 
mit kurzem verrotteten Stroh und Gras ausgekleidet. Die vier bis 
ſechs Eier ſind grünlich blau und ungefleckt. Das Weibchen brütet 
allein; beide Alten nehmen ſich aber ſorgfältig der jungen Sproſſen an. 
Naht ſich dem Neſte etwas Verdächtiges, ſo rüſten ſich die Alten, welche 
durch ihr Geſchrei noch andere ihrer Art herbeirufen, muthig zum An— 
griff. Selbſt auf Menſchen ſtoßen ſie herab, um ſie zu ſchrecken. 

Erwähnen wollen wir auch hier gleich das europäiſche Rot h— 
kehlchen (Erythaca rubeeula; Robin Redbreast), deſſen Name 
wenigſtens auch unter uns bekannt iſt. Es iſt ein 54 Zoll langes Vö— 
gelchen mit orangegelber Stirn, Kehle und Oberbruſt. Es iſt in 
Deutſchland wohlbekannt und wohlgelitten. Auf den Dörfern läßt 
man das Rothkehlchen in der Stube herumlaufen und ſteckt ihm grüne 
Büſche an die Wände. Es befindet ſich wohl, wenn es in der Stube 
frei herumlaufen kann und hält 8 bis 12 Jahre in der Gefangenſchaft 
aus. Es duldet aber ſeines Gleichen in der Stube nicht, es müßte 
denn ein gleich ſtarker Vogel ſein. Dann nimmt eines dieſe, das an— 
dere jene Hälfte ein, und ſo vertragen ſie ſich; keines darf aber über 
die Grenze des andern kommen, ſonſt geht der Streit an. — 

An die Droſſeln reihen wir 
auch gleich die Spottdroſſeln 
(Mimus, Mocking Birds) und 
nennen zuerſt die weltberühmte 
Spottdroſſel (Mimus poly- 
glottus; Mocking Bird). Sie 
wird 93 Zoll lang. Die Oberſeite 
iſt graubraun, die Unterſeite 
weißlich, Kinn, Bauch und untere 
Schwanzdecken faſt weiß. Flügel 

und Schwanz ſind ſchwarz. Die ſüdlichen Vereinigten Staaten ſind das 
Vaterland dieſes ausgezeichneten Vogels, der in einzelnen Paaren ſich 
bis nach Maſſachuſetts zieht. Im Winter zieht die Spottdroſſel ſüdlich 
bis Mexiko und Cuba. Ein warmes Klima, tief gelegenes Land in der 

Die Spottdroffel; Mocking Bird. 
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Nachbarſchaft des Meeres ſcheint ihr am beſten zu behagen. Ihre 
Nahrung beſteht je nach der Jahreszeit in Inſekten und Beeren. 

Zweierlei iſt, ſo lange man die Droſſel kennt, an ihr bewundert 
worden: der Reichthum, der Umfang, die Modulationsfähigkeit ihrer 
Stimme und ihre unvergleichliche Nachahmungsfähigkeit. Unſere 
Forſcher ſtellen den Geſang über den jedes anderen Vogels, auch über 
den der Nachtigall. Mag dabei nun auch etwas „Nativismus“ im 
Spiele ſein, ſo iſt doch ſo viel wahr — und deutſche Vogelkenner haben 
es beſtätigen müſſen — daß die Spottdroſſel, was Umfang der Stimme 
und Nachahmungsfähigkeit angeht, alle Vögel weit übertrifft. „Es iſt 
nicht der ſanfte Ton der Flöte oder irgend eines andern Tonwerkzeuges, 
welches man vernimmt“, ſagt Audubon, „es ſind die ſchöneren Laute 
der Natur ſelbſt. Die Tonfülle des Sanges, die verſchiedene Betonung 
und Abſtufung, die Ausdehnung der Stimme, das Glänzende des Vor— 
trags ſind unerreichbar. Es giebt wahrſcheinlich keinen Vogel in der 
Welt, welcher ſoviel tonkünſtleriſche Befähigung beſitzt, wie dieſer von 
der Natur ſelbſt geſchulte König des Geſanges. Mehrere Europäer 
haben behauptet, daß das Lied der Nachtigall dem des Spottvogels 
gleichkomme; ich meinestheils habe beide oft gehört, in der Freiheit 
ebenſowohl wie in der Gefangenſchaft und ſtehe nicht an, zu erklären, 
daß die einzelnen Töne der Nachtigall ebenſo ſchön ſind, wie die, welche 

die Spottdroſſel hervorbringt: — der Nachtigall Stückwerk aber zu 
vergleichen mit der vollendeten Begabung des Spottvogels iſt meiner 
Anſicht nach abgeſchmackt.“ — Aber das Wunderbarſte dieſer Droſſel 
bleibt doch ihre Nachahmungsfähigkeit und der damit verbundene uner— 
ſchöpfliche Wechſel des Geſanges. „Am 26. Februar“, erzählt Nut: 
tall, „hörte ich die erſte Spottdroſſel dieſes Jahres. Sie begann 
mit einer Nachahmung des Spechtes „zdſchoih, dſchoah, dſchoh, dſchau“, 
hierauf das „ſwitut, ſwitut“ des Carolinazaunkönigs, nach und nach 
das „wutit, wutit“ und „dju, dju“ des Kardinals, das „pitta, pitta“ 
der Schopfmeiſe hinzufügend, brachte dieſe Laute aber in Verbindung 
mit ihrer eigenen und trug ſie in einer ſo geläuterten, meiſterhaften 
Weiſe vor, als ob ſie durch ihre Kräfte die jener unter ihr ſtehenden 
Künſtler beſchämen wolle.“ „Am 29. Juni“, erzählt Gerhardt, 
„beobachtete ich ein ſingendes Männchen in unſerer Nachbarſchaft. 
Wie gewöhnlich bildete der Lockton und Geſang des amerikaniſchen 

Zaunkönigs faſt den vierten Theil ſeines Liedes. Es begann mit dem 
Geſang des erwähnten Vogels, ging in den Lockruf der Purpurſchwalbe 
über, ſchrie plötzlich wie ein Sperlingsfalk, flog dann von dem dürren 
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Aſte, auf welchem es bisher geſeſſen hatte und ahmte während des 
Fluges den Lockruf der zweifarbigen Meiſe und der Wanderdroſſel nach. 
Auf einer Umzäunung lief es mit hängenden Flügeln und emporgeho— 
benem Schwanze umher uud ſang dabei wie ein Fliegenfänger, ein 
Gilbvogel und eine Tangara, lockte wie die ſchwarzköpfige Spechtmeiſe, 
flog hierauf in ein Brombeergebüſch, zupfte da ein paar Beeren ab und 
rief ſodann wie der Goldſpecht und wie die virginiſche Wachtel, gewahrte 
eine Katze, welche am Fuße eines Baumſtummels herumſchlich, ſtieß 
ſofort mit großem Geſchrei nach ihr, ſchwang ſich, nachdem dieſelbe die 
Flucht ergriffen hatte, unter Geſang auf jenen abgebrochenen Aſt des, 
Baumes und begann ihr Lied von neuem.“ „Die Stimme des Spott— 
vogels“, ſagt Wilſon, „iſt voll und ſtark und faſt jeder Abänderung 
fähig. Sie durchläuft von den hellen und weichen Tönen der Wald— 
droſſel 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 Lieb— 
lichkeit 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 kur— 
zen Takten von zwei bis ſechs Tönen, welche mit großer Kraft und 
Geſchwindigkeit hervorquellen und zuweilen mit unvermindertem Feuer 
eine Stunde nach einander ertönen. Oft glaubt der Zuhörer, daß er 
eine Menge Vögel höre, welche ſich zum gemeinſchaftlichen Geſange 
vereinigt hätten. Der eine Sänger täuſcht den Jäger und ſogar an— 
dere Vögel. Die Lieder wechſeln je nach der Oertlichkeit. Im freien. 
Walde ahmt die Spottdroſſel die Waldvögel nach, in der Nähe des 
Menſchen webt ſie dem Geſange alle diejenigen Klänge ein, welche man 
nahe dem Gehöfte vernimmt. Dann wird nicht blos das Krähen des 
Hahnes, das Gackern der Hennen, das Schnattern der Gänſe, das 
Quaken der Enten, das Miauen der Katze, das Bellen des Hundes und 
das Grunzen des Schweines nachgeahmt, ſondern auch das Kreiſchen 

einer Thüre, das Quiken einer Wetterfahne, das Schnarren einer Säge, 

das Klappern einer Mühle und hundert andere Geräuſche werden mit 
möglichſter Treue wiedergegeben. Zuweilen bringt ſie die Hausthiere 
in förmlichen Aufruhr. Sie pfeift dem ſchlafenden Hunde jo täujchend 
nach Art ſeines Herrn, daß jener eiligſt aufſpringt, um den Gebieter zu 
ſuchen; ſie bringt Gluckhennen zur Verzweiflung, indem ſie das Ge— 
kreiſch eines geängſtigten Küchleins bis zur Vollendung nachahmt; ſie 
entſetzt das furchtſame Geflügel durch den wiedergegebenen Schrei des 



ey 1. Fichtensänger (Pine Warbler). 5. Rubinkronsänger (Ruby-crowned Wren). 

2. Schwarzkappenschnäpper (Black-capped 6. Citronwaldsänger (Yellow Warbler). Flycatcher). 
38. Canadaschnäpper (Canada Flycatcher). 15 Rubin Kolibri (Ruby-throated Humming- 
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Raubvogels. Gefangene Spottdroſſeln verlieren nichts von ihren 
Begabungen; ſie eignen ſich im Gegentheil noch allerlei andere Töne, 
Klänge und Geräuſche an und miſchen ſie oft in der drolligſten Weiſe 
unter ihre wohltönenden Weiſen.“ 

Keiner unſerer Vögel iſt darum aber auch ſo vielen Nachſtellungen 
ausgeſetzt als die Spottdroſſel. Jedes aufgefundene Neſt wird ſeiner 
Jungen beraubt. Man füttert dieſe mit gekochten Kartoffeln und hart— 
geſottenem Ei auf. Die Händler verkaufen die Spottdroſſeln zu ſehr 
hohen Preiſen. Ganz junge kann man für fünf Dollars bekommen; 
ſolche, die zu ſingen anfangen, koſten fünfzehn Dollars, gut ſingende 
fünfundzwanzig und mehr. Soll die Droſſel gut ſingen, ſo muß man ihr 
jeden Tag 10 bis 15 Mehlwürmer als Zukoſt reichen. Der Käfig 
muß geräumig ſein und ſtets rein gehalten werden. 

Ueber die Niſtweiſe berichtet Wilſon Folgendes: 
„Die Zeit, zu welcher der Spottvogel ſein Neſt zu bauen beginnt, 

iſt je nach der Breite, in welcher er ſich aufhält, verſchieden. In den 
Niederungen von Georgia fängt er frühzeitig im April an zu bauen, in 
Pennſylvanien hingegen ſelten vor dem zehnten Mai und in New Pork 
und den Staaten von New-England noch ſpäter. Es giebt verſchiedene 
Lagen, die er anderen vorzieht. Ein einſamer Dornſtrauch, ein faſt 
undurchdringliches Dickicht, ein Orangenbaum, eine Ceder oder Stech— 
palme ſind ſeine Lieblingsſtellen. Dieſe wählt er am häufigſten. Auch 
läßt er ſich keineswegs abhalten, an den genannten Stellen zu niſten, 
wenn ſie ſich auch zufällig, wie dies bisweilen der Fall iſt, in der Nähe 
einer Meierei oder eines Wohnhauſes befinden ſollten. Stets bereit, 
ſein Neſt zu vertheidigen, und niemals allzuängſtlich beſorgt, es zu ver— 
bergen, baut er oft in einiger Entfernung von einem Hauſe und nicht 
ſelten auf Birnen- oder Aepfelbäumen, ſelten aber höher als ſechs oder 
ſieben Fuß vom Erdboden. Die Neſter dieſer Vögel ſind nicht immer 
ganz von derſelben Beſchaffenheit, ein Umſtand, der von dem größeren 
oder geringeren Vorrath von paſſenden Materialien abhängt. Ich 
habe ſoeben ein ſehr vollſtändiges Neſt vor mir, welches aus folgenden 
Subſtanzen zuſammengeſetzt iſt: erſtens aus einer Quantität dürrer 

Zweige und Reiſer, dann aus verwelkten, vorjährigen und mit dürren 
Strohhalmen, Heu, Woll- und Wergfloden vermiſchten Moosſpitzen 
und drittens endlich aus einer dichten Schicht feiner, lichtbrauner, das 
Ganze auskleidender Wurzelfaſern. Die Anzahl der Eier beläuft ſich 
auf 4, bisweilen auch auf 5, dieſe ſind von graublauer Farbe und mit 
großen braunen Flecken bezeichnet. Das Weibchen ſitzt 14 Tage und 
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brütet in der Regel jährlich zwei Mal; wenn es aber ſeiner Eier beraubt 
wird, niſtet und legt es ſogar ein drittes Mal.“ 

Die Katzendroſſel (Mimus carolinensis; Cat-bird) wird 
9 Zoll lang. Ihr Gefieder iſt ſchiefergrau, die Unterſchwanzdecken 
find dunkel kaſtanienrothbraun. Sie bewohnt den größten Theil der 
Vereinigten Staaten, nördlich bis Canada, und geht auf dem Winter— 
zuge bis Mittelamerika und Weſtindien. Sie iſt faſt in allen Staaten 

häufig. Es findet ſich kaum ein größeres, in der Nähe des Waſſers 
gelegenes, ſumpfiges Dickicht, kaum ein mit dichtem Buſchwerk be— 
pflanzter Garten, in welchem ſich nicht ein Pärchen Katzendroſſeln 
angeſiedelt hätte. Als Irrgaſt wurde ſie ſchon auf der Inſel Helgo— 
land vor der Elbmündung erlegt. Im Februar zeigt ſie ſich in Florida, 
Georgia, in den Carolinas. Im April erreicht ſie Virginien und 
Pennſylvanien. Im nördlichen Indiana zeigt ſie ſich Ende April. 

Die Katzendroſſel erfreut ſich der Liebe der Menſchen nicht; die 
Knaben verfolgen ſie mit Steinen und zerſtören ihre Brut, die Farmer 
ſchießen ſie, um einen Apfel oder eine Birne, der Gärtner um eine 
Erdbeere zu retten — und keiner bedenkt, daß der durch den Vogel an 
den Früchten angerichtete Schaden tauſendfach durch die Vertilgung 
von Inſekten ausgeglichen wird, welche die eigentliche Lebensaufgabe 
dieſer Droſſel iſt. Uebrigens ſtellen auch die Katzen, die Eichhörnchen 
und die Blauheher ihnen und ihren Jungen nach. 

Die Lockſtimme, der dieſe Droſſel ihren Namen verdankt, iſt ein 
unangenehmes Quäken, welches entfernt an die Stimme junger Katzen 
erinnert. Hiermit begrüßt und verfolgt ſie auch jeden, der ihrem 
Revier zu nahe kommt. Ihr Geſang ſteht allerdings dem der Spott— 
droſſel nach, iſt aber doch nicht unbedeutend, und, da auch ſie eine 
vollendete Nachahmerin fremden Vogelgeſanges iſt, ſehr mannigfaltig 
und unterhaltend. Das Pfeifen des Quails, das Klucken der die Brut 
herbeirufenden Henne, die Antwort der jungen Küchlein, den Geſang 
der ſie umgebenden Waldſänger weiß ſie ſo geſchickt nachzuahmen, daß 
auch der Kenner getäuſcht wird. „Eine Katzendroſſel,“ ſchreibt mir 
Nehrling, „welche ich längere Zeit in der Gefangenſchaft hielt, 
ließ ſtets beim Anfange ihres Geſanges ganz täuſchend den Ruf des 
Whippoorwills hören, worauf dann ihr ſehr ſchöner, eigener Geſang 
folgte. Auch das anmuthige Liedchen des Wellenpapageies verſuchte 
ſie nachzuahmen. Zuerſt wollte dieſes ihr nicht glücken, nach einer 
kurzen Zeit ahmte ſie es jedoch ſo getreu nach, daß es von dem des 
Wellenſittichs nicht zu unterſcheiden war. Auch den Geſang des 



Die Hoder ; Perchers, 107 

Indigo- und Papſtfinken gab ſie ganz fehlerlos wieder. — Im Käfige 
hält ſie bei geeigneter Pflege gut und lange aus. Man füttert ſie wie 
die Spottdroſſel. Ihre Geſangsgabe, ihr Nachahmungstalent und 
ihre Zutraulichkeit gegen ihre Pfleger machen ſie als Stubenvogel ſehr 
empfehlungswerth. Sie wird darum auch gleich der Spottdroſſel ſehr 
oft nach Deutſchland gebracht.“ 

Der Aufenthalt dieſer Droſſel ſind vorzugsweiſe ſumpfige, in der 
Nähe des Waſſers gelegene Dickichte. Gewandt und ſchnell huſcht ſie 
durch die Büſche, während ihr Flug über größere Strecken ſchwerfällig 
erſcheint. Im Walde wird ſie nicht angetroffen. Das Neſt baut ſie 
etwa 6 bis 8 Fuß über dem Boden in einem Buſch. Es beſteht aus 
dürren Reiſern und groben Halmen, welche mit einigen Blättern bedeckt 
und mit Erde verklebt werden. Das Innere iſt ſtets mit feinen Wür— 

zelchen ausgepolſtert. 
Das Gelege beſteht aus vier oder fünf Eiern, welche glänzend 

bläulichgrün gefärbt ſind. Auf die erſte Brut, welche in den Anfang 
des Juni fällt, folgt in der Regel eine zweite, etwa Mitte Juli. 

Die Braundroſſel oder rothe Spottdroſſel (Har- 
porhynchus rufus; Brown Thrush, Brown Thrasher, Northern 
Mocking Bird) bewohnt Nordamerika öſtlich vom Felſengebirge. 
Ueber dieſe Droſſel ſchreibt mir Nehrling Folgendes: 

Die Braundroſſel iſt an der Oberſeite roſtbraun; die Unterſeite 

iſt bräunlich-weiß und mit vielen ſchwarzbraunen Längsflecken verſehen; 
der Schwanz iſt auffallend lang; die Flügel dagegen ſind verhältniß— 
mäßig kurz und an den Spitzen gerundet; der Schnabel iſt ſehr lang, 
etwas gebogen und ſchwarz; die fleiſchfarbenen Füße zeigen einen kräf— 
tigen Bau. Die Geſammtlänge dieſer Spottdroſſel beträgt faſt 12 
Zoll, wovon etwas weniger als die Hälfte auf den langen Schwanz 
kommt. 

Sie iſt unter allen Singvögeln einer der beſten Sänger und in 
unſeren Nordſtaaten, wo die Spottdroſſel fehlt, iſt ſie ohne Zweifel 

der hervorragendſte Sänger. Ihr Geſang hat alle Eigenſchaften, 
welche ein guter Geſang haben muß: Er iſt ſtark, anmuthig, rein, 
reich an Abwechſelung und Verſchmelzung der verſchiedenen Strophen. 
Wie ein klarer, ſanft rauſchender Strom fluthet er dahin. Er iſt un— 
nachahmlich, unbeſchreiblich! Nur der, welcher ſelbſt Gelegenheit 
hatte, den Tönen der Braundroſſel zu lauſchen, kann ſich einiger— 
maßen eine Vorſtellung davon machen. Oft ſind ſie leicht und ſanft 

wie eine ſüße Klage, wie Sehnſucht. Plötzlich wechſeln ſie; ſie wer— 
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den lauter, lebhafter, ſchmetternder, jauchzender, wie ein Lob- und 
Preisgeſang. 

Zu ihrem Aufenthalt wählt die Braundroſſel dichte, verſchlungene 
Dickichte, in welchen ſie ſelbſtverſtändlich auch brütet. In Illinois, 
wo ſie ſehr häufig angetroffen wird, ſiedelt ſie ſich vorzugsweiſe gern 
in den von Farmern angepflanzten Hecken an, welche ihr auch auf ſehr 
vortheilhafte Weiſe Schutz gegen die Angriffe ihrer zahlreichen Feinde 
gewähren. In Wisconſin kommt ſie regelmäßig vor, iſt aber lange 
nicht ſo gemein wie in Illinois. 

Ihr Flug iſt langſam über den Boden dahinſtreichend und ſchwer— 
fällig. Man ſieht ſie oft am Gebüſch und an Hecken nur kurze Strecken 
dahinfliegen. In freie, gebüſchloſe und nur von einigen Bäumen be— 

ſtandene Gegenden kommt ſie faſt gar nicht, weil ſie ſehr furchtſam 
und ängſtlich iſt. Dieſe Aengſtlichkeit erklärt ſich aber leicht durch 
ihren ſchlechten Flug. Auf den Boden kommt ſie nicht häufig herab 
und wenn es geſchieht, ſo verweilt ſie auf demſelben nur kurze Zeit. 
Im Gebüſche dagegen beweiſt ſie, wie die Katzendroſſel, ihre Meiſter— 
ſchaft. Munter durchkriecht ſie die dichteſten, ſtachligſten Hecken und 
die verſchlungenſten Rebengewinde mit unnachahmlicher Meiſterſchaft. 
Das Neſt baut ſie nie hoch vom Boden, ſehr verſteckt in einem dichten 
Buſch; je ſtacheliger, je undurchdringlicher dieſer iſt, deſto lieber iſt es 
ihr. Es beſteht an der Außenſeite aus Halmen; inwendig iſt es mit 

zarten Wurzeln weich ausgepolſtert. Die 4 bis 5 Eier ſind der Grund— 
farbe nach grünlich, aber mit feinen, roſtbraunen Flecken ſo überſäet, 
daß man oft kaum die Grundfarbe zu erkennen vermag. 

Die Braundroſſel iſt ein hauptſächlich von Würmern, Käfern und 
anderen Kerbthieren lebender, ſehr nützlicher Vogel. Leider iſt die 
Zahl ihrer Feinde ſehr groß, und da ſie ein ſchlechter Flieger iſt, fällt 
fie ihnen leicht zur Beute. Beſonders find es in Feldern umher— 
ſtrolchende, nach Vogelfleiſch lüſterne Hauskatzen, welche unzählige 
junge und alte Braundroſſeln umbringen. — Für die Gefangenſchaft 

eignet ſich die Braundroſſel nicht. Ihren Käfig rein zu erhalten iſt 
faſt unmöglich, da ſie fortwährend durch Herauswerfen des Futters 
und durch ihre übelriechenden Exkremente denſelben verunreinigt. Die 
meiſten ſingen in der Gefangenſchaft auch gar nicht oder doch nur un— 

bedeutend und kurze Zeit. 
Wir ſchließen nun hieran gleich einige Vertreter der Droſſel— 

familie, die von manchen Forſchern in ſelbſtſtändige Familien gruppirt 
ſind. 
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Wir nennen zunächſt den allbekannten Blauvogel oder Hüt— 
tenſänger (Sialia sialis ; Blue-bird, Tafel II, 1), der das öſtliche 

Nordamerika bis zum Felſengebirge bewohnt und im Winter bis 
Mexiko und Mittelamerika hinabzieht. Die Oberſeite nebſt Flügel 
und Schwanz ſind ultramarinblau, die Unterſeite ſchön zimmetroth 
braun, Bauch und untere Schwanz- und Flügeldecken find weiß. Das 
Weibchen iſt roſtaſchblau. Schon Ende Februar läßt er ſich im nörd— 
lichen Indiana ſehen. Die Weibchen kommen einige Tage ſpäter. 
Iſt das Wetter gut, ſo ſchreiten ſie gleich zum Neſtbau. Oft aber iſt 
der Boden noch mit Schnee bedeckt, das Inſektenfutter alſo ſpärlich; 
dann bilden die Aehren des Sumachs die ausſchließliche Nahrung. 
Natürlich kann dieſes Futter dieſe Vögel nicht lange erhalten, und ſie 
erliegen dann der ungünſtigen Witterung. So fand ich im Frühjahre 
1875 Tauſende in der Umgegend von Fort Wayne, Ind. Sie lagen 
unter Sumachgebüſchen, in Baumlöchern und in Umzäunungen. In 
Folge hiervon zeigten ſich im Sommer darauf die ſonſt bewohnten 
Brutſtätten leer. — 

Wo es nicht an paſſender Niſtgelegenheit fehlt, alſo da, wo es 
alte Bäume mit Spechtlöchern, hohle Pfoſten und dergl. giebt, da ift 
der Blauvogel gemein. Waldreiche, mit Feldern, Wieſen und Gärten 
abwechſelnde Gegenden ſind ſein Lieblingsaufenthalt. Sehr gern 
ſiedelt er ſich in Baumgärten an, namentlich wenn man Niſtkäſtchen 
für ihn aufſtellt. Das Neſt formt er aus Heuhalmen und anderen 
feinen Stoffen. Die Eier, vier bis 6 an der Zahl, ſind blaßblau. — 
„In der Nähe von Chicago,“ ſchreibt mir Nehrling, „ergreifen 
die von Europa eingeführten, ſchon zahlreich vorkommenden Hausſper— 
linge häufig Beſitz von allen vorhandenen Niſtgelegenheiten und daher 
kommt es zum Theil, daß unſere ſo nützlichen Hüttenſänger hier immer 
ſeltener werden.“ 

Die Nahrung des Blauvogels beſteht faſt ganz aus Kerbthieren 
aller Art, welche er meiſt vom Boden aufſucht, auf welchem er jedoch 
ſich nur langſam fortbewegt. Für die Gärten iſt er ein großer Wohl— 
thäter, welcher gehegt und gepflegt werden ſollte. Wo man für paſ— 
ſende Niſtkäſtchen ſorgt und ihn vor ſeinen Hauptfeinden: Katzen, Eich— 
hörnchen, Sperlingsfalken und Würgern ſchützt, ſiedelt er ſich an und 
vergilt die Fürſorge durch Vertilgung einer zahlloſen Menge ſchädlicher 
Kerfe. — 

Auch die zwerghaften Goldhähnchen, liebliche kleine Vögel, 
wollen wir hier nennen. Unſer Land beherbergt zwei Vertreter: den 
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Rubinkronſänger (Regulus calendula, Ruby-crowned Wren, 
Tafel VII, 5) und den Goldkronſänger (Regulus satraba; 
Golden-crowned Wren). Jenen ziert ein feuerrother, dieſen ein 
orangefarbener Fleck auf dem Hinterkopfe. Die Oberſeite beider 
Vögel, die nur vier Zoll meſſen, iſt olivengrün, beim erſten mehr 
einen grauen, beim letzteren mehr einen gelblichen Schimmer anneh— 
mend. Beide Arten wandern von Labrador und Neufundland aus in 
alle Vereinigten Staaten. Zu uns kommen ſie nur auf ihrem Durch— 
zug. Im nördlichen Indiana zeigen ſie ſich Anfangs April und ziehen 
im Mai nördlicher. Im Herbſt zeigen ſie ſich gleichfalls während der 
Zugzeit. ES find liebliche, ſtets unruhige, bewegliche Vögel, welche 
im Gezweige der Bäume mit überraſchender Behendigkeit umherhüpfen 
und dieſelben nach Inſekten und deren Eiern durchſuchen. Wenn ſie, in 
der Luft fliegend, ein Kerbthier jagen, ſträuben ſie ihre prachtvollen 
Kopffedern. Vor dem Menſchen zeigen ſie ſo wenig Scheu, daß ſie in 
die Nähe der Wohnungen kommen, um auf den Bäumen ihre an— 
ziehende Kerbthierjagd zu beginnen. — 

Ein eigenthümlicher Vogel iſt der 
zu der Sippe der Waſſerſchwätzer zäh— 
lende Grauſchwätzer (Aydrobata 
mexicana,; American Dipper, Water 

Ouzel), ein 73 Zoll langer Vogel mit 
einfarbig dunkelſchiefergrauem Gefieder. 
Er bewohnt das Gebiet des Felſenge— 
birges von Britiſch-Amerika bis Mexiko. 

Der Waſſerſchwätzer; Water Ouzel. Es iſt dies ein intereſſanter Vogel; er 

iſt ein Sänger und doch auch ein vollendeter Taucher und Schwim— 

mer. Man trifft ihn an rauſchenden, nicht zufrierenden Gebirgs— 
bächen mit ſteinigem Grund und hellem Waſſer. Hier ſieht man 
ihn, immer regſam und lebendig, von den Steinen, Pfählen und 

Baumwurzeln aus, die aus dem Waſſer ragen, ſeine Fiſcherei betrei— 

ben. Aber man trifft ihn ſelbſt im Waſſer, kräftig mit ſeinen kurzen 

Flügeln rudernd, ja, oft vom Waſſer ganz überfluthet, auf dem Boden 

herumtrippelnd. Die Nahrung beſteht in Waſſerinſekten und anderen 
kleinen Waſſerthieren. Das Neſt ſteht dicht am Waſſer, unter Brücken, 
in Uferhöhlen, in Baumſtämmen; es iſt aus Moos und Reiſern zu— 
ſammengefügt. Die Eier, 3 bis 6 an der Zahl, find glänzend weiß. — 

Die Sänger (Sylvieolidae; Warbler Family) bilden eine 
artenreiche Familie kleiner, aber friſcher und farbenſchöner Vögel. Sie 
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find es namentlich, die den Wald mit ihrem munteren Geſang beleben, 
die immer geſchäftig von Zweig zu Zweig durch das dichte Laub ſchwirren, 
um kleine Inſekten, die ſich unter den Blättern oder in den Blüthen 
verbergen, zu erhaſchen. Sie ſind gekennzeichnet durch neun Schwung— 
federn der erſten Ordnung und durch den weniger als kopflangen 
koniſchen Schnabel. 

An die Spitze der Sänger müſſen wir —mag ſich auch das ameri— 
kaniſche Nationalgefühl dagegen ſträuben —einen Ausländer ſtellen, die 
vielſingende und vielbeſungene Nachtigall (Philomela luseinia ; 
Nightingale). Schon der alte Römer Plinius ſagt von ihr: „In 
ihrer kleinen Kehle vereinte die Natur Alles, was die muſikaliſche Kunſt 
der Menſchen erfand und an eine Reihe vielartiger Inſtrumente ver— 

theilen mußte; ihre Stimme hat eine bewunderungswürdige Stärke, 
ihr Athem eine unvergleichliche D Dauer.“ Die Römer der Kaiſerperiode 
zahlten 300 Dollars für eine Nachtigall, alſo mehr als der Preis eines 
Sklaven war; fie ließen auch Tauſende dieſer Vögel zu ihren Schmauſe— 
reien fangen und tödten. 

Die Nachtigall wird 63 Zoll lang und iſt oben einfarbig graubraun, 
unten graulichweiß gefärbt. Aber trotz ihres unanſehnlichen Gefieders 
hat ſie doch eine edle, ſchlanke Figur, eine noble Haltung. Sie iſt, 
wie der deutſche Name es treffend ſagt, die Sängerin der Nacht. „Die 
ahnungsvolle Dämmerung“ ſagt Maſius, „die Feier der Nacht, 
der ſternfunkelnden Mainacht, wenn Jasmin und Roſen duften, und 
ferne Wetter leuchten: das iſt Seele und Echo des Nachtigallgeſanges. 
Tief aus der Bruſt —in langgehaltenen Noten —zieht fie den Wohlklang 
ihrer Klagen oder den feurigen Ruf und die ſiegſchmetternden Schläge.“ 

Die Vereinigten Staaten beherbergen mehr als 50 Arten der 
Sänger. Voran ſtellen wir die den Lerchen nicht fern ſtehenden 
Pieper. Dieſe ſind gekennzeichnet durch den geraden, vor der Spitze 
eingekerbten Schnabel, die hochläufigen, dünnzehigen Füße mit der 
großen Daumenkralle und die langen zugeſpitzten Flügel. Wir nennen 
hier den Baumpieper (Ant eus ludovieianus; Tit- lark, Ame- 
rican Pipit), der ſich in ganz Nordamerika findet und im Winter bis 
Mexiko zieht. Man findet ihn in New Mexiko und Californien wie auf 
den Ebenen des Saskatchewan in großer Anzahl. Die Oberſeite iſt 
dunkelolivenbraun, die braunröthliche Kehle und Bruſt ſind auf der 
Kropfgegend dunkel gefleckt und geſtreift. Unſer Pieper iſt ein gewandter, 
wenn auch niedriger Flieger und gleich den Lerchen auch ein guter Läu— 
fer. Inſekten und Sämereien ſind ſeine Hauptnahrung. Wenn er 
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ſich in der Nähe der Seeküſte oder an den Flußufern aufhält -und er 
thut dies mit Vorliebe —pickt er kleine Kruſter und Muſcheln aus dem 
Waſſer auf. Dabei iſt er immer hurtig, gewandt und liſtig, ein rechter 
„Ueberall und Nirgend“. Das Neſt ſteht auf dem Boden in einer 
Vertiefung zwiſchen deckenden Grashalmen. Die Eier find auf dunkel 
chocoladenbraunem Grunde mit ſchwarzen Längsflecken gezeichnet, varü— 
ren aber in der Farbe. 

Auch die Gruppe der Kletterwaldſänger (Mniotilta; 
Creeping Warblers), die ſich durch lange Zehen, durch ſpitze Flügel 
und dünnen, geſtreckten Schnabel kennzeichnen, hat in Nordamerika 
einen Vertreter, nämlich den Kleibwaldſänger (Mniotilta varia ; 
Black and White Creeping Warbler). Die Oberſeite iſt ſchwarz, 
der Kopf trägt fünf weiße Längsſtreifen. Der ſehr ausgedehnte Ver— 
breitungskreis dieſes Vogels umfaßt den Oſten der Vereinigten Staaten, 
Mexiko, Mittelamerika, Weſtindien und Südamerika bis zur Stadt 
Bogota, doch iſt er nirgends ſehr häufig. Sein Gebahren erinnert 
ganz und gar an das der Baumläufer (Creepers). Er iſt gleich dieſen 
ein vorzüglicher Kletterer, wählt Baumſtämme zu ſeinem Jagdgebiete, 
klettert in Schraubenlinien um den Stamm und hackt mit dem ſcharfen 
Schnabel in die morſche Borke, um ſich die darunter verborgenen 
Inſekten zu ſichern. 

Die Gattung der Wurmwaldſänger (Helmintophaga ; 
Worm-eating Warblers) mit langem, ſehr ſcharfem Schnabel hat 
mehrere Vertreter in den Vereinigten Staaten. So den Goldflü— 
gelſän ger (Helmintophaga chrusoptera ; Golden-winged Warb- 
ler) mit gelbem Kopf und großem gelbem Fleck auf den Flügeln, den 
blauflügligen Waldſänger (Helmintophaga pinus ; Blue- 
winged Yellow Warbler) mit orangegelber Krone und manche 
andere, die wir hier nicht erwähnen können. 

Wir nennen hier auch den Ringwaldſänger (Parula ameri- 
cana, Blue Yellow-backed Warbler), der nur 42 Zoll lang wird. 
Oberſeite, Kopf, Hals ſind ſchön blaugrau, Kinn, Kehle und Kropf 
citronengelb, Untertheile weiß. Er iſt einer unſerer anziehendſten 
Waldſänger, obwohl er nirgends gerade häufig iſt. Er findet ſich vom 
Miſſiſſippi⸗Thal bis zum atlantiſchen Ocean. Er bewohnt ſumpfige 
Dickichte und nährt ſich von Inſekten, die er in den Kronen der Bäume 
aufſucht. Behend ſchlüpft er hier von Aſt zu Aſt und kommt nur ſelten 
auf den Boden. — 
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Artenreich iſt die Gruppe der eigentlichen Waldſänger 
(Dendroica,; Warblers), welche ſich über Nord-, Mittel- und das 
nördliche Südamerika, ſowie über Weſtindien verbreiten. Sie haben 
einen ſpitzen kegelförmigen, vorn ſcharf gebogenen, deutlich ausgeſchnit— 

tenen Schnabel, an deſſen Grunde kurze Borſten ſtehen. Die Flügel 
ſind lang und ſpitzig. Der leicht gerundete Schwanz trägt immer einen 
weißen Flecken. Wir theilen ſie, der Ueberſichtlichkeit und leichten 
Beſtimmung wegen, nach Baird in ſieben Gruppen. Wir können 
nur auf wenige beſondere Rückſicht nehmen; ſie gleichen überdies einander 
in der Lebensweiſe. 

Die Waldſänger der erſten Gruppe haben ein ſchwarzes Kinn, 
eine ſchwarze Kehle, und ein ſchwarzes Vordertheil der Bruſt, einen 
geſtreiften Rücken, zwei weiße Querbinden auf den Flügeln und vor— 

wiegend weiße äußere Schwanzfedern. Hierher gehört der Grüne 
wald ſänger (Dendroica virens, Black- throated Green Warbler) 
unſerer Oſtſtaaten, deſſen Oberſeite olivengrün, deſſen Stirn und 
Rücken gelb find. Im nördlichen Indiana iſt er häufig und brütet 
auch hier. 

Bei den Waldſängern der zweite n Gruppe find die Seiten und 

die unteren Theile des Kopfes ſchwarz. Hierzu gehört der ſchwarz— 
kehlige Blauwaldſänger (Dendroica caerulescens,; Black- 
throated Blue Warbler) unſerer Oſtſtaaten. Seine Oberſeite iſt 
dunkel ſchieferblau, die Untertheile ſind weiß. 

Bei den Waldſängern der dritten Gruppe finden wir einen 

gelben Längsfleck auf der Krone. Zu ihnen gehört der Kronſänger 
(Dendroica coronata,; Yellow-rump Warbler) unſerer Oſtſtaaten 
bis zum Miſſouri. Die Oberſeite iſt ſchieferblau, die Unterſeite weiß. 

Die Bruſt iſt ſchwarz gefleckt; der Bürzel und die Seiten ſind gelb. 
Er iſt im nördlichen Indiana häufig; ich habe ihn aber hier nie brütend 
gefunden. f 

Der Orangewaldſänger (Dendroica Blackburniae ; 
Blackburnian Warbler, Orange-throated Warbler) bewohnt 
unſere Staaten öſtlich vom Miſſouri. Die Oberſeite iſt ſchwarz, die 
Kehle glänzend orange. Kommt im nördlichen Indiana nur auf dem 
Durchzuge vor. 

Die vierte Gruppe umfaßt ſolche Waldſänger, deren Seite 
und Kehle kaſtanienbraun und deren Rücken geſtreift iſt. Der braun— 

brüſtige Waldſänger (Dendroica castunea, Bay-breasted 
Illuſtrirtes Thierleben. 8 
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Warbler) unſerer Oſtſtaaten gehört hierher. Ziemlich häufig im nörd— 
lichen Indiana. 

Die Waldſänger der fünften Gruppe haben eine weiße Unter— 
ſeite, ihr Rücken trägt ſchwarze Längsſtreifen, die Flügel weiße 
Querbänder. Zu dieſer Gruppe zählen wir den Pennſylvania 
Wald ſän ger (Dendroica pennsylvanica ;Chestnut-sided Warbler) 
unſerer Oſtſtaaten bis zum Miſſouri. Er trägt eine goldene, weiß 
umgrenzte Krone. Die Kopfſeiten ſind ſchwarz, die Seiten des Rumpfes 
kaſtanienbraun. 

Der Blauwaldſänger (Dendroica caerulea; White— 

throated Blue Warbler) theilt des vorigen Verbreitungskreis, trägt 
aber ein blaues Oberkleid und eine blaue Bruſtbinde. Er brütet im 
nördlichen Indiana und iſt hier auch ziemlich häufig. 

Die Waldſänger der ſechsten Gruppe ſind gekennzeichnet durch 
eine gelbe Kehle, geſtreifte Bruſt und Seite. Zu dieſer Gruppe gehört 
der Fichtenſängeer (Dendroica pinus ; Pine-creeping Warbler) 
(ſiehe Tafel. VII, I) der Oſthälfte Nordamerikas mit olivengrüner 
Oberſeite und gelber Unterſeite. Man ſieht ihn am häufigſten in 
Nadelwäldern, namentlich auf der Pechtanne (Spruce) unſeres Südens, 
deren Samen er gern genießt. Man ſieht ihn aber auch auf dem Boden 
herumhüpfen; bei jeder Störung aber fliegt er ſofort dem Stamme zu, 
an dem er ſich nach Art der Spechte und Baumläufer feſthakt. 

Der Citronwaldſänger (Dendroica adestiva; Yellow 
Warbler, Summer Yellow-bird (ſiehe Tafel VII, 6) bewohnt ganz 
Nordamerika und iſt ein häufiger Gaſt unſerer Wälder. Er iſt ein 
ſchöner, beweglicher Vogel, deſſen Hauptfarbe ein angenehmes Gelb 
iſt, das auf dem Rücken kaum bemerkbar ins Gräulichgelbe übergeht 
und unten mit bräunlichen Längsſtreifen geziert iſt. Dieſer Sänger 
hält ſich vorzugsweiſe gern in trockenen, gebüſchreichen Vorhölzern und, 
in dem dichten Laub der Gartenbäume auf. Er verläßt das nördliche 
Indiana ſchon im Auguſt. 

Der Fleckenwaldſänger (Dendroica maculosa, Black 
and Yellow Warbler) bewohnt die Staaten öſtlich vom Miſſouri. 
Er trägt eine blaue Kappe, hat einen gelben Rumpf, ſchwarze Kopf— 
ſeiten und ſchwarzen Rücken. Auf den Flügeln ſteht ein weißer Fleck 
und über den Unterleib ziehen ſich ſchwarze Streifen. Im nördlichen 
Indiana habe ich ihn nur ſelten angetroffen. 

Der Rothkronwaldſänger (Dendroica palmarum, Yellow 
Red-poll Warbler, Palm Warbler) trägt eine hellkaſtanienbraune 
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Krone. Die Oberſeite iſt olivenbraun, der Rumpf grüngelb. Die 
Unterſeite iſt gelb mit braunen Streifen. Er niſtet auf dem Boden. 

Die ſiebente Gruppe endlich umfaßt ſolche Waldſänger, die 
eine gelbe Kehle und keine Bruſtſtreifen haben. Hierher zählen wir 
den Prairiewaldſänger (Dendroica discolor, Prairie Warbler) 
der öſtlichen Staaten. Er iſt oben olivengelb und hat eine roth 
geſtreifte Oberſeite. Die Unterſeite, ein Querband über die Flügel 
ſind gelb. Im nördlichen Indiana ein ſehr ſeltener Gaſt. 

In dieſe Verwandtſchaft gehört auch ein Vogel, der zwar bei uns 
nicht heimiſch iſt, der aber ſeines eigenthümlichen und kunſtvollen 
Neſtbaues wegen, wohl einen Platz in dieſem Buche verdient. Ich 
meine den Schneider vogel (Orthotomus longicaudata ; Tailor- 
bird Oſtindiens, ein Vögelchen von 64 Zoll Länge. „Ein Bewohner 
Oſtindiens,“ ſchreibt Müller, „und dort allbekannter Bürger und 
Schneider, zeigt er ſich meiſt paarweiſe oder auch zuweilen in Geſellſchaft 
in Gärten, im Rohrdickicht und ſeltener in Waldungen heimiſch. Hier 
hüpft er munter im Gezweig umher, öfters lockend und rufend, und 
nährt ſich von Ameiſen nnd Inſektenlarven. Sein Neſt näht er ſich 
aus einem oder zwei Blättern zuſammen. Zu dieſem Zwecke ſucht er 
ſich ein paſſendes Blatt aus, gewöhnlich ein ſolches, welches am Ende 
eines dünnen, ſchwanken Zweiges herabhängt. Dieſes Blatt durchbohrt 
er mit ſeinem ſpitzen Schnabel an vielen Stellen der Ränder, ſo daß 
zuletzt Reihen von feinen Löchern, freilich in ziemlich unregelmäßiger 
Stellung, entſtehen. Dann erſt ſucht ſich der Vogel entweder ſchon 
fertige Fäden, welche auf dem Boden liegen oder hier und da an 
erhöhten Gegenſtänden hängen geblieben ſind, oder er benutzt die lange 
Faſer irgend einer Pflanze und bereitet ſich ſelbſt einen dienlichen 

Faden. Durch die Löcher zieht er nun dieſes Heftemittel und zieht die 
Ränder des Blattes an einander, ſo daß eine Art hohlen Kegels 
gebildet wird, deſſen Spitze nach unten zu gekehrt iſt. Beſitzt das 
auserwählte Blatt die nöthige Breite, jo begnügt er ſich mit dieſem, 
einen, wenn nicht, ſo näht er zwei an einander, ſelbſt wenn er genöthigt 
ſein ſollte, ein zweites aus einiger Entfernung, nachdem er es losge— 
biſſen, herbeizuholen und mit den Faſern an das erſte zu heften. Den 
Schneiderfaden ſpinnt ſich der Vogel aber auch oft aus roher Baum— 
wolle. Die innere Auskleidung des Neſtes beſteht aus weichem, weißem 
Flaum, der kurzer Baumwolle gleich iſt. Das Weibchen legt drei bis 
vier weiße Eier mit braunröthlichen Flecken. Die Vögel ſind wohl 
darauf bedacht, das Neſt im Schutz des Laubes gut zu verbergen, wie— 
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wohl die höhere oder tiefere Lage desſelben weniger in der Abſicht des 
Vogels, den Nachſtellungen zu entgehen, als vielmehr in reinen Zufäl— 
ligkeiten ihren Grund haben mag.“ 

Wir wenden uns nun zur Gruppe der Erdwaldſänger 
Geothlypis; Ground Warblers), die durch einen deutlich gekerbten 
Schnabel, kräftige Füße, kurze, gerundete Flügel und einen ziemlich 
langen Schwanz gekennzeichnet ſind. Zu ihnen gehört der Erdwald— 
ſänger (@eothlypis trichas; Maryland Yellow-throat), deſſen 
Stirn, Backen und Ohrgegend ſchwarz ſind. Die übrigen Theile ſind 
vorherrſchend gelb. Dieſer häufige und bekannte Erdwaldſänger hält 
ſich während der Wintermonate in Mittelamerika und Weſtindien auf 
und durchwandert im Frühjahr und Herbſt den ganzen Oſten von 
Florida bis Neu-England. Er iſt im nördlichen Indiana eine häufige 
Erſcheinung und niſtet auch hier. Während des Sommers ſehen wir 
ihn im dichten, ſchattigen Walde, am häufigſten in der Nähe des 
Waſſers; er hält ſich im niederen Gebüſch verſteckt und kommt oft zum 
Boden herab, um unter abgefallenem Laube nach Inſekten zu ſuchen. 
Sein Geſang, der aus den wiederkehrenden Silben Wititihtih beſteht, 
iſt nicht ohne Anmuth. Man kann ſich dem Vogel bis auf wenige Fuß 
nähern, ſo wenig ſcheu iſt er. Wird ſein Neſt entdeckt, ſo legt er die 
größte Sorge und Angſt an den Tag und fliegt bis auf wenige Fuß 
auf den Ruheſtörer zu. Das Neſt findet man im unzugänglichſten 

Dickicht des Waldes oder auf buſchigen Wieſen faſt immer auf dem 
Grunde; es beſteht aus trocknen Blättern und Gras, welche mit 
dünnem Reiſig verflochten ſind. Die 4 bis 6 Eier zeigen auf rein 
weißem Grunde röthlichbraune Flecken, Punkte und Strichelchen. 

Die Sippe der Sumpfwaldſänger (Seiurus; Water 
Thrushes) kennzeichnet ſich durch geraden, kopflangen Schnabel, lange 
und ſpitzige Flügel und durch den ziemlich gerundeten Schwanz. Sie 
ſind oben olivenfarbig, unten weißlich. Zu ihnen gehört der Piper— 
waldſänger oder Ofenvogel (Seiurus aurocapillus ; Golden- 
crowned Thrush, Oven-bird), der 6 Zoll lang wird, und den ein 

breiter roſtzimmetfarbener, ſchwarzbegrenzter Kopf- und Nackenſtreifen 
ziert. Er bewohnt unſere Oſtſtaaten und niſtet auch im nördlichen 
Indiana. Er pflegt mit dem Schwanz zu wippen, weshalb man ihn 
in Jamaica den Land Kickup” nennt. Sein Schlag iſt laut und 
klar und dabei nicht unangenehm. Er niſtet auf dem Boden und ſchützt 
ſein Neſt in der Regel durch ein gewölbtes Dach, ſo daß nur ein 
mäßiger Zugang bleibt. Daher ſein Name Ofenvogel. Doch 
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auch ein ſolches wohlverwahrtes Neſt vermag unſer ſchmarotzender 
Strolch, der Kuhſtaar, zu erreichen. Man findet nicht ſelten ſeine 
„Kukukseier“ in dem Neſt unſeres Piperwaldſängers. 
Auch die Sippe der Waldfliegenſchnäpper (Myiodioctes; 
Warbling Flycatchers) hat in Amerika ſeine Vertreter. Der Schnabel 
iſt an der Spitze eingekerbt, in den Mundwinkeln ſtehen lange Borſten. 
Die Oberſeite iſt olivengrün oder bleifarben, die Unterſeite iſt gelb. 
Zu ihnen gehört der Canada Fliegenſchnäpper (Miyiodioctes 
canadensis; Canada Flycatcher (ſiehe Tafel VII, 3) und der 
Schwarzhauben-Fliegenſchnäpper (Myiodioctes pusil- 
lus; Green Black-cap Flycatcher (ſiehe Tafel VII, 2). Der erſtere 
iſt nur im Frühjahr und Herbſt bei uns, er brütet im Norden. 

Zur Sippe der Fliegenſchnäpper (Setophaga, Fly- 
catchers) ſtellt Nordamerika als Vertreter den Rothſchwanz— 

ſchnäpper (Setophaga rutieilla; American Redstart, ſiehe Tafel 
II, 4), einen der munterſten und farbenreichſten Vögel unſerer Wälder. 
Oberſeite, Kinn, Kehle, Kropf- und Bruſtſeiten ſind ſchwarz, die unteren 
Flügeldecken lebhaft mennigroth, die übrigen Untertheile weiß, zart 
mennigfarben verwaſchen. Er iſt in den Mittelſtaaten häufig. Mit 
halbgeöffneten Flügeln und ausgebreitetem Schwanze ſitzt er auf dem 
zarten Aſt und ſpäht von hier aus auf vorüberſchwirrende Inſekten, 
um ſie im Fluge wegzufangen. Einen guten Theil ihrer Nahrung 
picken ſie auch von den Blättern ab, fliegen auch zum Boden nieder, 
rennen, den langen Schwanz emporgehoben, nach Stelzenart mit 
großer Gewandheit hin und her, lüften die Flügel ein wenig bei jedem 
Anſatze zum Laufen und bewegen ſie oft auch flatternd oder ſchwirrend. 
Ihr Geſang, der wie „ti, ti, vi“ klingt, iſt klangvoll und angenehm. 

Der Gruppe der Feuertyrannen (Pyranga: Tanagers) 
zählen wir den Scharlachtangara (Pyranga rubra; Scarlet 
Tanager, ſiehe Tafel VIII, 2) zu. „Keiner unſerer gefiederten 
Sommergäſte,“ ſchreibt mir Herr Nehrling, „gereicht dem Walde 
unſerer Nordſtaaten ſo zur Zierde, wie dieſer herrlich rothe Vogel mit 
ſchwarzen Flügeln und eben ſolchem Schwanze. Dies gilt jedoch nur 
von dem Männchen, das Weibchen iſt viel einfacher gelblichgrün 
gezeichnet, welche Färbung auch das Männchen gegen den Herbſt zu 
annimmt. Als Aufenthalt dienen dieſem Vogel die Wälder, beſonders 

ſolche, die wenig Unterholz haben. Er kommt ebenſowohl am Saume, 
als im Inneren des Waldes vor. Freie, baumloſe Gegenden meidet 
er ganz; in die Gärten kommt er zuweilen. Er iſt ſo wenig ſcheu, daß 
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man ihn genau beobachten kann. Auf Bäumen nimmt er ſich herrlich 
gegen das grüne Laub aus. Er hüpft auf denſelben langſam umher 
und fliegt auch nicht ſehr ſchnell; es ſcheint gerade, als wolle er dem 
Beobachter ſo recht ſeine Pracht zeigen. Auf den Boden kommt er oft 
herab. Er iſt ein ſtiller Vogel, welcher ſich durch Nichts als durch 
ſeine Schönheit bemerkbar macht. Einen Ton giebt er höchſt ſelten 
von ſich. Das Neſt fand ich im nördlichen Illinois einmal. Es 
befand ſich etwa 20 Fuß vom Boden auf dem Seitenaſte einer Eiche 
und war aus Baſtfaſern und Halmen ziemlich loſe und nachläſſig 
zuſammengefügt; an einigen Stellen war es ſogar durchſichtig. Ich 
fand darin vier ſehr längliche und zarischalige Eier, welche auf heil: 
grünem Grunde mit kleinen blaſſen und dunkelbraunen Flecken, am 
dickſten Ende am dichteſten gezeichnet waren. In dieſem Neſte fand ich 
auch ein größeres, von den anderen ganz verſchieden gefärbtes Ei. Ohne 
Zweifel war es ein Kuhvogel geweſen, welcher ſein Ei in das Neſt des 
Tangaren gelegt hatte, denn es ſtimmte ſowohl in Größe als auch in 
Färbung vollkommen mit anderen Kuhvogeleiern überein. 

An die Gefangenſchaft gewöhnt ſich dieſer prachtvolle Vogel ſehr 
ſchwer; iſt er aber erſt eingewöhnt, ſo zeigt er ſich dauerhaft. Man 
füttert ihn mit Spottdroſſelfutter, etwas Sämereien und Mehl— 

würmern.“ 

Im nördlichen Indiana iſt er ein häufiger Gaſt, der ſich in den 
letzten Tagen des April einſtellt. Im October verläßt er uns; das 
Männchen verfärbt ſich aber ſchon im Auguſt. Das Weibchen zeigt 
ſich um Neſt und Junge eifrig bemüht. Wil ſon hat einen jungen 
Vogel aus dem Neſt genommen und in einem Käfig zu einem Paar 
Gartentrupiale gebracht, in der Hoffnung, dieſe würden ſich des jungen 
Sprößlings annehmen. Dieſe thaten es indeſſen nicht, und das 
Schreien des jungen Tangaras lockte endlich die Alten herbei, die 
zwiſchen Wald und Käfig hin- und herflogen, den kleinen Schreihals zu 
ſättigen. Als dieſer endlich flügge geworden war, lockten ſie den armen 
Gefangenen mit ſolchen beweglichen Tönen zu ſich, daß Wilſon ihrem 
Verlangen nachgab und dem jungen Vogel die Freiheit ſchenkte. 
Fröhlich zwitſchernd flogen nun alle drei dem nahen Walde zu. Gegen 
Kälte ſind dieſe Vögel ſehr empfindlich, ſo daß bei ſtarker Frühlings— 
kälte große Mengen zu Grunde gehen. — 

Die Schwalben (Hirundidae ; Swallow Family). Die äußerſt 
kurze, dreieckige und platte, an der Wurzel ſehr breite, bis an die Augen 
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geſpaltene Schnabel, die langen, ſchmalen, ſpitzigen Flügel, der mit— 
tellange, meiſt gegabelte Schwanz kennzeichnen die Schwalben. 

Die Schwalbe iſt ein vollendetes Luftthier. Auf dem Boden 
unbeholfen und lahm, erſcheint ſie im Fluge ſchnell und gewandt. 
Ihre Flügel, lang und ſpitzig, ſchneiden wie Senſen durch die Luft. 
Der kurze, aber breitgeöffnete Schnabel erhaſcht im Fluge die Inſekten 
der Luft, des Bodens und des Waſſers; fliegend frißt, trinkt, badet 
der ruheloſe Vogel. Bewundernswerth iſt die unvergleichliche Flug— 
fähigkeit. Sie ſcheint keine Ermattung zu kennen. Verbringen doch 
manche den ganzen langen Sommertag in hoher Luft, ohne auszu— 
ruhen! Auf ihren Flügen entfernen ſie ſich oft ſehr weit über das 
Meer hin. Humboldt ſah eine Schwalbe 200 Meilen weit von 
Madeira in offener See, der deutſche Reiſende Burmeiſter ein 
Pärchen 400 Meilen von der Küſte Afrikas und 200 von den Inſeln 
des grünen Vorgebirges entfernt. Ja, der Reiſende Kalm traf ſie 
mitten im Atlantiſchen Ocean, mehr als 900 Meilen vom Feſtlande. 

Die Schwalben ſind uns willkommene Boten des nahenden Früh— 
lings, wenn auch der Volksmund warnend ausruft: „Eine Schwalbe 
macht keinen Sommer!“ Kaum iſt Eis und Schnee geſchmolzen, kaum 
ſummen die Fliegen und tanzen die Mücken, ſo kommen auch die 
Schwalben zu uns. Dichter haben ihre Heimkehr oft beſungen. 

„Schwälbchen, du liebes, nun biſt du ja 

Wieder von deiner Wanderung da? 

Erzähle mir doch, wer ſagte dir, 

Daß es wieder Frühling wurde hier?“ 
„„Der liebe Gott im fernen Land, 
Der ſagte mir's, der hat mich hergeſandt!““ 

„Und wie ſie ſo weit war hergeflogen, 

Da hat ſie ſich nicht in der Zeit betrogen. 
Der Schnee ſchmolz weg, die Sonne ſchien warm, 
Es ſpielte manch fröhlicher Mückenſchwarm; 

Die Schwalbe litt keinen Mangel, noch Noth, 
Sie fand für ſich und die Kinder Brod.“ 

Auch die Anhänglichkeit an die von Menſchen bewohnten Stätten 
hat ſie uns lieb gemacht. Sie erkennen in dem Menſchen ihren 
Beſchützer und Freund und fügen ſich in die verſchiedenartigſten Um— 
ſtände. „Hierfür,“ ſchreibt Liebe, „liefert ein alljährlich wieder— 

kehrendes Pärchen der Rauchſchwalbe im Dorfe Pfordten bei Gera 
einen Beleg. Dasſelbe klebt ſeinen Lehmpalaſt unter dem ſchwankenden 
Dächelchen einer Hängelampe in dem ſehr belebten Schänkraum des 
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Wirthshauſes feſt. Wirth und Gäſte freuen ſich der Thierchen, 
entbehren während der „Schwalbenzeit“ gern der von oben leuchtenden 
Flamme und begnügen ſich inzwiſchen mit einem tiefſtehenden Lichte, 
welches die Schwalben ebenſowenig wie das lebhafte Getreibe der 
Gäſte behelligt.“ 

Von der zärtlichen Sorge der Schwalben zu ihren Jungen erzählt 
Otto v. Kotzebue in ſeiner „neuen Reiſe um die Welt“ einen 
charakteriſtiſchen Zug. „Als wir bei Kamtſchatka vor Anker lagen, 
baute ein Schwalbenpaar ruhig ſein Neſt nahe bei der Kajüte. Unge— 
ſtört von dem Lärm der Arbeiten auf dem Schiffe brütete das liebende 
Paar ſeine Jungen glücklich aus, fütterte ſie mit der zärtlichſten 
Sorgfalt und zwitſcherte ihnen zärtliche Lieder vor. Da entfernte ſich 
plötzlich ihre friedliche Hütte vom Lande. Sie ſchienen darüber in 
Erſtaunen zu gerathen und umkreisten ängſtlich das immer weiter 
eilende Schiff, holten aber doch noch vom Lande Nahrung für ihre 
Jungen, bis die Entfernung zu groß wurde. Da ging der Kampf 
zwiſchen Selbſterhaltung und Elternliebe an. Lange noch umflogen ſie 
das Schiff, verſchwanden dann auf einige Zeit, kehrten plötzlich wieder, 
ſetzten ſich zu ihren hungrigen Jungen, welche ihnen die offenen 
Schnäbel entgegenſtreckten, und ſchienen ſich zu beklagen, daß ſie keine 
Nahrung für ſie finden konnten. Dieſes Verſchwinden und Wieder— 

kommen dauerte noch einige Zeit. Endlich blieben ſie aus, und nun 
nahmen ſich die Matroſen der Verwaisten an.“ 

Sit auch ihr Geſang kein guter, jo it er doch gemüthlich und 
anheimelnd. Luſtig iſt ihr Gekreiſch, mit dem ſie den Flug, liebens— 
würdig das Geplauder, mit dem ſie den Neſtbau begleiten. — Ihre 
Nützlichkeit wenigſtens follte ihnen die Beachtung auch des ſelbſt— 
ſüchtigſten Menſchen ſichern. Sie nützen uns durch das Wegfangen 
von allerlei Inſekten, die ſie im Fluge erhaſchen, und die ihnen in den weit 
geöffneten, faſt bis an die Augen geſpaltenen Schnabel hineinſpazieren, 
wie den Bewohnern „des Schlaraffenlandes“ die gebratenen Tauben. 

Von unſeren heimiſchen Schwalben nennen wir zunächſt die allbe— 
kannnte und allbeliebte Scheunenſchwalbe (Hirundo horreorum ; 
Barn Swallow) mit ſtahlblauer Oberſeite, kaſtanienbrauner Stirn und 
Kehle und roſtzimmetrother Unterſeite. Zutraulich wagt ſie ſich in das, 
Gewoge unſerer volkreichen Städte und errichtet ihre Erdwohnungen an 
den Dächern der Paläſte wie der Hütten. Im hohen Grade den Menſchen 
durch den Inſektenfang nützlich, zutraulich, anmuthig in ihren Bewe— 
gungen, zärtlich gegen ihre Brut, friedlich, geſellig unter einander — 



1. Blauheher (Blue Jay). 3. Hauszaunkönig (House Wren). 
2. Tanagra (Scarlet Tanager). 4. Cardinal (Cardinal). 

5. Sumpf hordenvogel (Red-winged Black-bird) Männchen. 
6. 7 55 Weibchen. 
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müſſen ſie unſere Vorliebe gewinnen. Weit her, aus Central- und 
Südamerika, aus Braſilien und Paraguay hat ſie das erſte Früh— 
lingswehen zu uns hergeführt. Emſig ſind ſie alsbald an die Gründung 
eines eigenen Hausſtandes gegangen. Das künſtliche an die Wand 
geklebte Neſt, zu dem die Erde mühſam klümpchenweiſe herbeigeholt 
wurde, iſt mit feinen Hälmchen und Federchen weich und wohnlich 
ausgepolſtert. Hier legt das Weibchen ſeine ſchön weißen, roſig 
angehauchten, purpurbraun gefleckten Eier, vier bis ſechs an der Zahl. 
Sie ſcheuen die Nähe des Menſchen gar nicht. Früh im Sommer, an 
einem Junimorgen, hatte ſich ein Schwalbenpärchen auf dem Dach 
einer Hütte niedergelaſſen, die von einem Hufſchmied als Werkſtätte 
benutzt wurde. Sie achteten der umherſprühenden Funken und des 
Geräuſches des Blaſebalges nicht. Ohne Scheu flogen ſie in die Hütte 
und wählten zwitſchernd einen paſſenden Niſtplatz, nämlich einen 
Pfoſten, der gerade über dem Amboß ſich befand. Wiewohl nun der 

kräftig geſchwungene Hammer auf- und abflog, das Feuer hoch auf— 
loderte, das glühende Eiſen Funken ſprühte, der Amboß erdröhnte, flog 
doch das Pärchen emſig aus und ein, und ſchon nach wenigen Tagen 
war das Neſt vollendet. Die junge Brut gedieh unter der Pflege der 
Alten vortrefflich. 

Die natürlichen Niſtplätze dieſer Vögel, ehe unſer Land beſiedelt 
wurde, waren Höhlen oder die ſchattigen durch überhängende Felfen 
gebildete Spalten. In dieſen findet man ſie noch jetzt in der Pelz— 
Region und an der Küſte des Stillen Oceans. 

Die Klippen: oder Geſellſchafts ſchwalbe (Hirundo 
lunifrons ;, Eave Swallow, Cliff Swallow) hat einen ſtahlblauen 
Rücken, tiefkaſtanienbraune Kopfſeiten und Kehle, eine roſtbraune Bruſt 

und weiße Unterſeite. Sie bewohnt ganz Nordamerika, hat ſich aber 
an manchen Plätzen erſt während der letzten Jahrzehnte eingeſtellt. In 
unbeſiedelten Theilen kleben ſie ihr Erdneſt an Klippen; es hat dann 
die Form einer Glasretorte, deren Oeffnung nach unten und vorn 
gerichtet iſt. Wenn ſie unter uns ſich niederlaſſen, ſo kleben ſie ihr 

Neſt an die Außenwände der Gebäude, da, wo das Dach einen Vor— 

ſprung bildet. Das Neſt ähnelt einem Flaſchenkürbiß und iſt aus 

Klümpchen lehmiger Erde aufgemauert. Man ſieht zuweilen 50 bis 
60 Neſter nachbarlich bei einander. — Einen Farmerhof beleben dieſe 
munteren und zutraulichen Thierchen auf eine anziehende Weiſe, zumal 
wenn die Jungen ihre erſten Flugkünſte probiren. 
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Die Zweifarbenſchwalbe (Mrundo bicolor; White— 
bellied Swallow) hat eine tiefſtahlgrün ſchimmernde Oberſeite und ein 
weißes Unterkleid. Sie iſt in ganz Nordamerika heimiſch. In der 
Nähe von Boſton und in den britiſchen Provinzen iſt ſie ſonderlich 
häufig. Sie brütet vorzugsweiſe in hohlen Baumſtumpfen, weshalb 
man ihr auch den Namen Waldſchwalbe (Wood Swallow) beigelegt 
hat. Im öſtlichen Maſſachuſetts indeſſen, wo dieſe Schwalbe die ſonſt 
allerorten häufige Purpurſchwalbe verdrängt hat, niſtet ſie in den 
Brutkäſten, die das Mitleid der Vogelfreunde ihnen errichtet hat. 

Die Erz ſchwalbe (Hirundo thalassina,; Violet-grèeen 
Swallow) trägt ein grünes Ober- und ein weißes Unterkleid. Sie 
brütet in den weſtlichen Staaten in den Aſtlöchern der Eiche. Die Eier 
ſind rein weiß. 

Die Uferſchwalbe (Cotyle riparid, Bank Swallow, 
Sand Martin) iſt allerorten häufig. Die Oberſeite iſt erdbraun, die 

Unterſeite weiß bis auf ein erdbraunes Bruſtquerband. Sie bewohnt, 
mit Ausnahme Auſtraliens und der Südhälfte Südamerikas, die ganze 
Erde. Sie hält ſich ſtets an Flüſſen, Teichen und Seen auf und gräbt 

ſich hier, überaus eifrig arbeitend, in Geſellſchaften von fünf bis 

hundert Pärchen, ſehr tiefe Röhren, die je nach der Natur des Erdreichs 
oft 4 Fuß weit eindringen und dann erſt in backofenförmige Niſtkammern 

übergehen. Dieſe ſind mit Stroh, Heu und Würzelchen, mit Wolle 
und Federn weich ausgefüttert. Die fünf Eier ſind ſchneeig weiß. — 
Sie fliegt minder gewandt als ihre Verwandten meiſt dicht über dem 
Waſſer. „Oft find die Wohnungen,“ jagt Müller, „ſo dicht 
neben und über einander angebracht, daß nur eine wenige Zoll dicke 
Wand die eine von der anderen ſcheidet. Es iſt dann ein ſehr unter— 

haltender Anblick, das thätige, muntere Schwalbenvolk in ſeinem 
ergötzlichen Treiben zu beobachten. Hier hämmern einige an kaum 
angebohrten Stellen; da bemerkt man eine andere nur noch mit dem 
Schwanz in dem Loche, den Sand unter dem Leibe wegſcharrend, der 
in die Tiefe hinabrollt; dort begiebt ſich eine Abtheilung von der 

Anſiedlung weg, um ſich von der mühſamen Arbeit zu erholen; hier 
kommt eine neue Schaar an, um die unterbrochene Thätigkeit von 
Neuem aufzunehmen. 

Und kein einziger von allen dieſen Vögeln vergißt in dem bunten 
Durcheinander das kleine Plätzchen ſeiner Wahl, das Pünktchen, was 
ſein Schnabel einmal angebohrt hat. Plötzlich ſchwärmt die ganze 
Schaar der Unzähligen in die Ferne, aufgeſchreckt durch einen Raub— 
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vogel, der den Frieden ihres geſellſchaftlichen Lebens durch einen 
geſchickten Angriff ſtörte. Doch bald iſt der Schreck vorüber, und die 
alte Harmloſigkeit führt die Verſcheuchten zurück. Häufiger wird ihr 
gewohntes Treiben unterbrochen, wenn die Zeit herangenaht iſt, wo 
die jungen Schwälbchen ihre erſten Flugübungen von den Geburts— 
ſtätten aus unternehmen.“ 

Die Purpurſchwalbe (Progne purpurea, Purple Martin) 
iſt Jung und Alt wohlbekannt. Iſt ſie doch durch ganz Nordamerika 
verbreitet und nirgends ſelten. Ihr einfarbiges Gefieder ſchimmert 
tiefpurpurblauſchwarz. Urſprünglich ein Baumhöhlenbewohner, erfreut 
fie ſich jetzt der Gaſtfreundſchaft der Menſchen und brütet ebenſowohl 
in den Straßen der geräuſchvollſten Städte wie an dem mitten im 
Walde errichteten Blockhauſe, vorausgeſetzt, daß ihr irgend ein Niſt— 
kaſten als Einladung ausgehängt wird. Dankbar iſt ſie dem Gaſt— 
geber durch den Wegfang ſchädlicher und läſtiger Inſekten. Sie iſt 
unter allen Schwalben der erſte Frühlingsbote, der z. B. das nördliche 
Indiana Schon im März erreicht. Das Neſt iſt ein höchſt einfacher 
Bau im Inneren des Niſtkaſtens, beſtehend aus dürren Zweigen, 
Gräſern, trocknen und friſchen Blättern, Federn u. dergl.; das Gelege 
beſteht aus vier bis ſechs reinweißen Eiern. 

Unſere Purpurſchwalbe iſt muthig und immer bereit, einer 

drohenden Gefahr tapfer zu begegnen. Sie vermag auch den Königs— 
tyrannen von ihrem Niſtplatze fern zu halten. — Ihr Geſang iſt ein 
angenehmes Gezwitſcher. — 

Die Seidenſchwänze (Bombzyeillidae, Wax-wing Family). 
Die Seidenſchwänze ſind gedrungen gebaute Vögel mit kurzem, dickem, 
an der Wurzel flachem, gekrümmtem und gezahntem Schnabel, mit weichem 
ſeidenartigem Gefieder, welches auf dem Kopf eine Haube bildet. 

Der Seidenſchwanz (Ampelis garrulus; Northern Wax- 
wing, Bohemian Chatterer) bewohnt den Norden der alten wie der 
neuen Welt und kommt nur als Strichvogel zu uns. Der 74 Zoll 
lange Vogel iſt oben röthlichgrau. Die Kehle und ein Strich über 
dem Auge iſt ſchwarz. Die Schwanzfedern ſind ſchwarz mit gelben 
Spitzen. An dieſen wie an den hinteren Schwungfedern ſtehen rothe, 
wachsglänzende, hornige Spitzen. Da der Seidenſchwanz weder im 
mittleren Europa noch bei uns ein Niſtvogel iſt, ſondern nur im hohen 
Norden ſich dauernd wohlfühlt, ſo war bis zum Jahre 1856 ſeine 
Brutheimath unbekannt. Niemand hatte bis dahin je Eier und Neſter 

des Seidenſchwanzes geſehen. Da machte ſich der engliſche Vogel— 
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kundige Wolley nach Lapland auf, durchſtöberte die dichten düſtern 
Nadelwälder, bot große Summen, und endlich Drau ihm laplän⸗ 
diſche Jäger a und Eier des Seidenſchwanzes. Die erſten Neſter 
wurden mit 25 Dollars bezahlt, und noch heute ſtehen ſie hoch im 
Preiſe. Im Norden Amerika's hat man erſt zwei Neſter gefunden. 
Das eine fand Kermicott 1861 am Yukon-Fluß. Dasſelbe ſtand 
etwa 18 Fuß über dem Boden auf einer hohen Pechtanne. Das 
Aeußere beſtand aus einigen dürren Tannenzweigen und war innen 
mit feinen Grashalmen, Haaren vom Mooſethier und großen Federn 
ausgefüttert. Das andere Neſt fand Me Farlano am Anderſon— 
Fluß. Beide Neſter, jedes mit einem Ei, ſind jetzt im Beſitze des 

Smithſonian Inſtitute in Waſhington. 

Der Seidenſchwanz kommt nur im Winter und nur ſelten zu uns; 
doch zeigt er ſich immer in großen Schaaren. Im Winter 1844 ſah 
man in Boſton mitten im Schneeſturm gegen 30 auf einer Roßkaſtanie. 

Wie alle nordiſchen Vögel zeigt ſich auch der Seidenſchwanz als ein 
dummes und träges Thier, welches nur im Freſſen Großes leiſtet und 
nur durch ſein ſchmuckes, ſeidenglänzendes Gefieder unſere Aufmerk— 
ſamkeit lockt. Sie ſind leicht zu fangen, da ſie in jede Falle gehen 
und ſich darin auch nicht, wie andere Vögel, durch wildes Toben 
verletzen, ſondern ſtill ihres Geſchickes warten. „Selbſt unter einem 
ſehr großen Schwarm,“ ſagt Brehm, „ſcheint nur ein Wille zu 
herrſchen. Was der eine thut, führt auch der andere aus; gleichzeitig 
erhebt ſich der ganze Schwarm, und gleichzeitig läßt er ſich nieder, 
gleichzeitig freſſen, ruhen, putzen ſich alle, und ſtets nehmen ſie auf einem 
und demſelben Baum Platz, hierdurch ſchon von weitem ſich kenntlich 
machend.“ 

Der Cedervogel oder Cederſeidenſchwanz (Ampelis 
cedrorum; Southern Wax-wing, Cedar-bird) gleicht dem vorigen 
wie in der Lebensweiſe ſo auch in der Färbung; er iſt aber merklich 
kleiner. Er bewohnt die Vereinigten Staaten und Canada nördlich 
bis zum Winnipegſee; auf ſeinen Wanderzügen dringt er bis Mittel— 
Amerika und Weſtindien vor. Sie ſind häufige Vögel und würden 
noch häufiger ſein, wenn ihre Vorliebe für Kirſchen, die ihnen den 
Namen Kirſchenvogel eingetragen hat, ihnen unter den Menſchen, die 
ſelber gern dieſe Frucht genießen, nicht viele Feinde erweckt hätte. 
Inſekten, namentlich Spannraupen, die ſie von den Blättern ableſen, 
und Fliegen, die ſie im Fluge fangen, ſind wohl nur Zukoſt für dieſe, 
vornehmlich Beeren und Sämereien freſſende Vögel. 
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Cedervögel im Käfig zu halten, iſt kaum anzurathen. Man müßte 
es denn, wie ich es that, nur zu dem Zwecke es unternehmen, um ſich 
von ihrer wirklich beiſpielloſen Freßgier zu überzeugen. Dieſe iſt in 
der That großartig. Sie ſind gewaltige Freſſer, die den ganzen Tag 
vor dem Napfe ſtehen und dann wieder auf dem Sprungholze ſitzen. 
Ich bot ihnen Beeren, in Milch geweichtes Brod, gekochte Aepfel, 
Kartoffel, und ſie fraßen alles mit der gleichen Gier. Ich habe mich 
durch Verſuche überzeugt, daß ſie täglich ſo viel und manchmal mehr 
genießen, als ſie ſchwer ſind. Freilich geben ſie das Gefreſſene nur 
halb verdaut von ſich, freſſen auch, wenn man ihnen nicht genügendes 
Futter bietet, ihren eigenen Unrath wieder. Sie ſollen ſich jahrelang 
im Käfig halten; ich wurde nach einigen Wochen ihrer müde und ließ 
ſie fliegen. 

Das Neſt, welches ich beſitze, fand ich in einem niederen Aſt eines 
dicht belaubten Baumes, etwa 9 Fuß über dem Boden. Es iſt ein 
großer, dichter Bau von 6 Zoll Durchmeſſer. Die Außenſeite beſteht 
aus Halmen und ſtarken Gräſern und iſt innen mit feinen Würzelchen, 
Blättern und dergl. ausgefüttert. Das Gelege beſteht aus 5 Eiern; 
dieſe ſind hell ſchieferfarbig und mit dunklen Purpurflecken gezeichnet. 

Die Würger (Zanidae,; Shrike Family). Die Würger find 
kräftige, gedrungen gebaute Vögel mit ſtarkem, hakig herabgebogenem, 
oben und unten ausgeſchnittenem, oben mit deutlichem Zahn verſehenem 
Schnabel. Der ziemlich hochläufige Fuß trägt kräftige Nägel. Wir 
unterſcheiden die Gattung der ächten Würger (Colly rio, Shrikes) 
und die weniger kräftigen und ſchwächer entwickelten La u bwürger 
(Vireo, Vireos). 

Von den Würgern nennen wir zunächſt den Metzgervogel 
(Collyrio borealis; Great Northern Shrike, Butcher-bird), der 
eine Länge von 10 Zoll erreicht. Die Oberſeite ſeines Gefieders iſt 
aſchgrau, die Unterſeite iſt weiß und trägt ſehr ſchmale, undeutliche, 
dunkle Wellenlinien. Ein Längsſtreifen vom Schnabel bis zur Ohrge— 
gend iſt ſchwarz. 

Gärten, Vorhölzer und Wieſen mit Gebüſch ſind der Lieblings— 
aufenthalt unſeces Würgers; hier bereitet er auch ſein Neſt. Dasſelbe 
wird in der Regel in einem Dornſtrauch angelegt und beſteht aus 
dem verſchiedenſten Material. Die Eier haben einen hellgrünen Grund 
und ſind dunkel purpurbraun geſtrichelt und gefleckt. Er ſcheint nur 
nördlich zu brüten, man hat ſein Neſt nur einige Male in den Vereinig— 
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ten Staaten gefunden. Im Winter zieht der Würger ſüdlich bis zum 
Ohio und Potomac. 

Nicht nur ihre Ausrüſtung, ſondern auch ihr kriegeriſches Weſen 
laſſen die Würger als Mittelglieder zwiſchen Raubvögeln und Sängern 
erſcheinen. Raubluſtig und mordſüchtig wie wenig andere Vögel gilt 
ihre Jagd nicht nur den Inſekten, ſondern auch kleinen Säugethieren 
und Vögeln. Sie packen ihre Beute mit dem hakig übergreifenden 
Schnabel und ſpießen ſie wohl auf Dornen (Dorndreher). Die 
Bewohner des Kaplandes nennen den Würger „Fiscaal“ oder Gerichts— 
halter und glauben, daß er unter den niederen Thieren gleichſam die 
Rolle eines ſolchen Beamten habe. Ja, die hottentottiſche Sage 
erzählt, der Vogel übe nur am Freitage ſein Amt, vermuthlich weil 
die holländiſchen Behörden vormals nur an dieſem Tage Sitzung 
hielten. Die unmelodiſche Stimme des Würgers zeigt ſich doch 
geſchmeidig genug, um andere Vogeltöne nachzuahmen. 

Auf der höchſten Spitze eines einzeln ſtehenden Baumes oder 
Strauches, am liebſten eines Dornſtrauches, ſitzt er lauernd und 

thatendurſtig. Nun erblickt 
er ein Kerbthier, das 
ahnungslos durch die Luft 
ſchaukelt. Schnell wie 
der Blitz ſchießt er von 
ſeinem Sitz mit angezoge— 
nen Flügeln in jchräger 

5 Richtung auf die Beute, 
Metzgervogel; Great Northern Shrike. die er mit ſeinen Krallen 

packt und mit einigen Schnabelhieben ſchnell tödtet. Mit der Beute 
eilt er zum Baum zurück, um ſie gleich zu verzehren, oder ſie auf einen 
Dorn zu ſpießen. Uebrigens verzehrt er nicht einmal alle die Thiere, 
die er ſo aufſpießt, ſondern er läßt ſie verweſen. Der deutſche 
Volksmund nennt ihn darum auch „Neuntödter“. Wie mit den 
Inſekten verfährt er auch mit unſeren kleinen gefiederten Garten-, 
Wieſen- und Waldbewohnern, denen er nicht nur die Jungen aus dem 
Neſt holt, um ſie auf Dornen zu ſpießen und gelegentlich zu verzehren, 
ſondern denen er auch ſelber zu Leibe geht. Mit ſeinem Muthe paart 
ſich oft eine überraſchende Dreiſtigkeit. Im Herbſt und Winter des 
Jahres 1871 zeigten ſich Würger auf den Commons“ in Boſton, wo 
ſie, unbekümmert um die Nähe der Menſchen, unter den dort eingebür— 
gerten deutſchen Sperlingen die größte Verwüſtung anrichteten. Sie 
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wagen ſich ſelbſt an eingebauerte Stubenvögel, indem ſie durchs offene 
Fenſter in die Zimmer fliegen. Während Brewer in ſeinem Studirzimmer 
hinter dem geſchloſſenen Fenſter ſaß, wo ein Kanarienvogel im Bauer hing, 
hörte er plötzlich einen heftigen Schlag gegen die Fenſterſcheibe und ſah 
den Kanarienvogel erſchreckt im Käfig herumflattern und dann zu Boden 
fallen. Die Urſache dieſer ſeltſamen Erſcheinung zeigte ſich bald. Ein 
Würger war auf den Kanarienvogel geſtoßen, ohne die zwiſchen ihnen 
befindliche Glasſcheibe zu bemerken, und war, betäubt durch den hef— 
tigen Anprall, vor dem Fenſter in den Schnee gefallen. — 

Kleiner als dieſer, aber an Mordluſt und Kampfesmuth ihm 
völlig gleich, iſt der namentlich im Weſten häufige Weiß bürzel— 
würger (Collyrio ercubitoroides, White: rumped Shrike, Western 
Loggerhead), deſſen obere Schwanzdecken rein weiß ſind. Er niſtet 
bei uns. Das Gelege beſteht aus 4 bis 6 blaßgrünlichen Eiern, die 

mit ölgrünen und rauchfarbenen unregelmäßigen Flecken beſtanden 
ſind. — Vogelhändler Schmidt theilte mir folgenden Vorfall mit: 
Er hatte auf einem Eiſenbahndamm einen Käfig mit einem Indigovogel 
aufgeſtellt, um hierdurch andere Indigofinken anzulocken. Statt deſſen 

aber ſchoß ein Würger, der auf einem Telegraphendrahte in der Nähe 
Poſto gefaßt hatte, gegen den Käfig, ſo daß er betäubt niederfiel. 

Als nun Schmidt am Käfig Leimruthen befeſtigte, gelang es ihm, drei 
Würger zu fangen, die alle gegen den Indigofinken ſtießen. 

Die Laubwürger (Vireo,; Vireos) bewohnen Gebirge wie 
Ebenen, den einſamen, ſtillen Wald wie das umbuſchte Dorf, und 

kommen ſogar bis in das Innere der Städte, ſo daß ſie in unſeren 

Parks und Gärten gar nicht ſelten ſind. Sie gehören zu den beweg— 
lichſten, munterſten und anſprechendſten unſerer Vögel. „Wenige 
Vögel,“ bemerkt Audubon, „ſcheinen ſich ihres Lebens mehr zu 
freuen als die Laubwürger. Während jedes kurzen Aufhörens ihres 
Geſanges ſieht man ſie eine oder zwei Bewegungen ausführen, 
mit äußerſtem Fleiße nach Futter ſpähen, behutſam unter die Blätter 
gucken, jede Knospe oder Blüthe mit der ihnen eigenen Sorgfalt 
unterſuchen, mit unermüdlicher Thätigkeit von einem Baum zum 
andern fliegen.“ 

Unter den Laubwürgern iſt der bekannteſte der Rothaugen— 
laubwürger (Nreo olivaceus, Red-eyed Greenlet oder Vireo), 
der die öſtlichen Staaten bis zum Miſſouri bewohnt. Im nördlichen 
Indiana iſt er häufig. Die Oberſeite dieſes häufigen, etwa 64 Zoll - 
langen Vogels iſt matt olivengrün, die Untertheile ſind weiß. Die 
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Augen ſind roth. Er iſt einer der fleißigſten Sänger, einer der erſten 
des Frühlings, einer der letzten des Herbſtes. In den belebteſten Straßen 
unſerer Städte kann man ſein Lied von den Bäumen herabtönen 
hören; es ſcheint faſt, daß ſie hier lauter ſingen als im ſtillen Wald, 
um den Straßenlärm zu übertönen. 

Nicht weniger anmuthig, wohl aber noch ſangreicher erſcheint der 
Singlaubwürger (Nreo gilvus, Warbling Greenlet oder 
Vireo), der mit dem vorigen den Verbreitungskreis theilt und etwa 
53 Zoll lang wird. Die Oberſeite iſt düſter olivengrün, die Unterſeite 
gelblich weiß. „Kein Name,“ ſagt Audubon, „hätte dieſer Art 
mit größerem Rechte beigelegt werden können als eben Sing laub— 
würger. Das Männchen ſingt vom Morgen bis zur Nacht ſo lieblich 
und mild, mit ſo viel Klangfülle und Sanftheit des Tones und ſo zart, 
daß man glauben möchte, es trage ſein Lied einzig und allein vor zu 
eigener Genugthuung, ohne den leiſeſten Wunſch, die Aufmerkſamkeit 
eines Nebenbuhlers anzuregen.“ 

Der Goldbruſtlaubwürger (Nreo flavifrons; Yellow- 

throated Vireo) iſt oben olivengrün, Augenring und Unterſeite find 
hellgelb, Bauch weiß. Ein gleichfalls häufiger Vogel und ein lieblicher 
Sänger. 

Der Einſiedellaubwür ger (Nreo solitaris; Blue- 
headed Vireo) iſt oben olivengrün, unten weiß, an der Seite blaß— 
gelb. Der ſchmale Augenring it weiß. Kopf und Halsſeiten ſind 
dunkelaſchgrau. „Vor Kurzem,“ ſchreibt Koch, „beobachtete ich ein 

Männchen des Einſiedellaubwürgers, welches ſich auf einer Fichte 
beluſtigte. Nie hörte ich ein ſo freudiges, Lebensluſt und Behagen 
ausdrückendes Gezwitſcher, wie dieſes Thierchen es hören ließ. Dabei 
machte es alle erdenklichen Verdrehungen und führte wahrhaft komiſche 
Sprünge aus, als wolle es alle Seiten ſeines Leibes gleichzeitig der 
Morgenſonne preisgeben. Es war ein Schauſpiel, von welchem ich 
mich ſchwer losreißen konnte.“ 

Der Weißaugenlaubwürger (Vireo noveboracensis ; 
White-eyed Vireo) iſt oben olivengrün, unten weiß gefärbt. Die 
Körperſeiten ſind blaßgelb, der Augenring iſt gelb, das Auge weiß. 
Sein Geſang iſt ernſt, laut und mannigfaltig. 

Die Schlüpfer (Troglodytidae; Wren Family). Die Schlüp— 
fer kennzeichnen ſich im allgemeinen durch länglichen, pfriemenför— 
migen, etwas gebogenen Schnabel, kurze, abgerundete, ſehr gewölbte 
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Flügel, keilförmigen, kurzen Schwanz und ein reiches, düſter gefärb— 
tes Gefieder. 

Der Hauszaunkönig (Troglodytes aedon; House Wren, 
Wood Wren) bewohnt unſere öſtlichen Staaten vom Atlantiſchen 
Ocean bis zum Felſengebirge. Er wird etwa 5 Zoll lang. Die 
Oberſeite iſt roſtbraun mit dunklen Streifen, die Unterſeite ſchmutzig 
weiß. Er ſucht mit Vorliebe die Nähe der Menſchen auf und ſiedelt 
ſich in Gärten und Gehöften an. Die Höhlung faulender Bäume, 
Felsſpalten ſind ihre natürlichen Niſtplätze, die ſie aber gern gegen die 
Gelegenheiten vertauſchen, die ihnen die menſchliche Wohnung bietet. 
Man ſieht ſie unter dem vorſtehenden Dach, in den Winkeln unſerer 

Holzſchuppen, in alten Kiſten, in Vogelkäſten, die man ihnen errichtet, 
und aus denen ſie die Blauvögel zu vertreiben wiſſen. Unſere um das 
Concordia College in Fort Wayne zum Schutz der Vögel errichteten 
Vogelhäuschen ſind faſt ſämmtlich von ihnen mit Vertreibung früherer 
Inſaſſen in Beſchlag genommen. In den Holzhaufen fand ich häufig 

ihr aus trocknen Zweigen und Gras zuſammengeſetztes Neſt, welches 
in der Regel 7 bis 9 weiße, rothbraungefleckte Eier enthält. Im 
Jahre 1855 niſtete ein Paar dieſer Zaunkönige über der Thür eines 
Hauſes und errichtete ſpäter das Neſt ſogar in einem Zimmer, zu dem 

ſie durch ein Aſtloch von außen beſtändigen Zugang fanden. Das 
Weibchen war zutraulicher als das Männchen, welches die für die 
junge Brut eingefangenen Inſekten nur bis an das Aſtloch brachte, wo 
das Weibchen dieſelben in Empfang nahm. Obwohl die Brut von 
einer Katze aufgefreſſen wurde, kehrte doch das Pärchen im nächſten 
Sommer zurück. — Dr. Kennicott, ein Landarzt, gebrauchte ein altes, 
zweirädriges „Gig“, welches hinten einen etwa fußlangen offenen 
Kaſten enthielt. Hier baute ein Zaunkönigpärchen ein Neſt und ließ 
ſich durch wiederholtes Herausnehmen der zum Neſtbau zuſammenge— 
brachten Zweige und Grashalme nicht ſtören, ja, das Weibchen legte 
endlich die Eier auf den Boden der Kiſte, und erſt, als man dieſe 
entfernte, ſtand ſie von weiteren Verſuchen ab. 

Der Winterzaunkönig (Troglodytes hyemalis; Winter 
Wren) wird nur 4 Zoll lang. Er iſt dem Hauszaunkönig ſehr ähnlich, 
doch nicht ſo matt gezeichnet wie jener, und bewohnt ganz Nordamerika. 
Wahrſcheinlich iſt der Zaunkönig Europas und des gemäßigten Aſiens 
mit ihm identiſch und unterſcheidet ſich von jenem nur dadurch, daß er 
wandert. Mit mäuſeartiger Gewandtheit durchkriecht er gleich dem 
vorigen das dichteſte Gezweige, alle Spalten, Ritzen und Löcher. Sein 
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Geſang iſt reich und angenehm. Hüpfenden Ganges eilt er auf dem 
Boden dahin, beſieht, unterſucht und prüft alles Vorhandene. Nur 
ſelten verſteigt er ſich in die Gipfel höherer Bäume. 

Der Carolinaſchlüpfer (Zroglodytes ludovieianus ; Great. 
Carolina Wren) wird 6 Zoll lang und bewohnt unſere ſüdlichen 
Staaten bis Pennſylvania. 

Der langſchnäblige Sumpfſchlüpfer (Oistothurus 
palustris, Long-billed Marsh Wren) wird 54 Zoll lang, iſt oben 
roſtbraun, unten weiß gefärbt. Er bewohnt ganz Nordamerika und 
bevorzugt ſumpfige Gegenden. — 

Die Baumläufer (Certhiadae; Creeper Family). Die Familie 
der Baumläufer kennzeichnet ſich durch einen langen, zarten, ungekerbten 
Schnabel. In der Lebensweiſe nähern ſie ſich den Spechten. 

Der amerikaniſche Baumläufer(Certhia americamd, Ame- 
1 "in Creeper) wird 54 Zoll lang. Die Oberſeite feines Gefieders iſt 

dunkelbraun, doch iſt jede Feder weiß geſtrichelt. Der 
Rumpf iſt roſtfarben, die Unterſeite und der Strich über 

dem Auge iſt weiß. Er verbreitet ſich über ganz Nord— 
Amerika und iſt dem in der alten Welt vorkommenden 
Baäumläufer wahrſcheinlich identiſch. Er iſt im Some 
mer und Winter im nördlichen Indiana häufig. Nach 
der Spechte Weiſe ſieht man ihn munter und gewandt 
am Stamm der Bäume auf- und ablaufen. Da der 
zarte Schnabel die Rinde nicht aufzuhacken vermag, ſo 
ſieht man den Vogel häufig in Geſellſchaft der Spechte, 

N der Meiſen oder des Kleibers, die ihm eine Nachleſe 
Baumläufer; geſtatten. — Sein Neſt errichtet er in Löchern und 

AmericanCreeper, Spalten der Bäume, oder er benutzt verlaſſene Eich— 
hörnchen- oder Spechthöhlen. 

Der Kappenkleiber oder die amerikaniſche Specht— 
meiſe (Sitta carolinensis; White-bellied Nuthatch, ſiehe Tafel 

III, 3), ift ein Stand- oder doch Strichvogel. Er wird 6 Zoll lang. 
Die Oberſeite iſt aſchblau, Kopfſcheitel und Nacken ſind ſchwarz. Der 
kurzgeſchwänzte, gedrungen gebaute Vogel ſieht freilich etwas plump 
aus, umſomehr, da er ſein Gefieder nicht immer glatt trägt und 
namentlich die Nackenfedern gern aufſträubt. Dennoch iſt er einer der 
gewandteſten Vögel. Wer ihn jemals geſehen hat, wenn er ſeinen 
Nahrungsgeſchäften nachgeht, wie er mit überraſchender Leichtigkeit in 
allen möglichen Lagen und Stellungen an den Bäumen umherklettert, 
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an denen er ſich mit ſeinen ſtarken Nägeln den Halt zu fichern weiß, 
wie er mit den liſtigen Augen friſch und froh in die Welt blickt: der 
wird nicht anſtehen, ihn den heiterſten und rührigſten Vögeln zuzu— 
zählen. Sein Gebahren ähnelt ſo ſehr dem der Spechte, daß er von 
flüchtigen Beobachtern häufig für einen ſolchen angeſehen wird. Die 
Niſtweiſe iſt ganz die der Spechte. Während das Weibchen die 
weißen, zart roſig durchſchimmernden Eier ausbrütet, ſchleppt das 
Männchen fleißig Nahrung herbei und lockt es an die Eingangsöffnung 
des Neſtes, um dieſelbe in Empfang zu nehmen. 

Inſekten ſind die Lieblingsnahrung unſeres Kleibers. Während 
des Winters indeſſen, wenn Schnee und Eis die Bäume decken, verläßt 
er den Wald. Ich habe dieſe Vögel dann häufig auf der Veranda 
meines Hauſes beobachtet, wie ſie emſig nach Körnern ſuchten.—Ganz 
vorzüglich eignet ſich der Kleiber für die Gefangenſchaft. Er bleibt 
bei geeigneter Pflege lange Zeit geſund. Ich habe einen ſolchen nun 
ſchon geraume Zeit in einem großen Geſellſchaftskäfig. Er verträgt 
ſich mit den Kernbeißern, Droſſeln, Finken, Sperlingen, Trupialen 
u. a. ganz vorzüglich und unterhält durch ſeine ſtete Lebendigkeit und 
Zutraulichkeit ungemein. Ich hatte ihn erſt wenige Wochen, da begann 
er bereits den ihm dargebotenen Mehlwurm — ein ſonderlicher Lecker— 
biſſen für ihn — mir aus der Hand zu nehmen. a Weichfutter — 
geriebenem Ei und Semmeln, gehacktem Fleiſch —ſpricht er fleißig zu; 

er hockt ſich aber nicht vor den Futternapf, ſondern nimmt dabei ſeine 
Lieblingshaltung an, indem er ſich mit dem Kopf nach unten an den 
Stäben des Käfigs hält. Sein gewöhnlicher Platz iſt das Dach des 
Käfigs; hier klammert er ſich mit ſeinen kräftigen Zehen feſt, übt ſich 
in allerhand drolligen Kopfwendungen und blickt mit den liſtig klugen 
Augen nach ſeinen Genoſſen. Hanfkörner ſind ihm ein Leckerbiſſen. 
Dieſe wie andere harte Nahrung klemmt er in irgend einem Spalt des 
Käfigs feſt und hämmert dann mit ſeinem ſpitzen Schnabel ſo lange 
und ſo kräftig darauf los, daß die Hülle berſtet und er den Kern 
erreichen kann. 

Der Buntkleiber (Sitta canadensis; Red-bellied Nuthatch) 
verbreitet ſich über ſämmtliche Vereinigte Staaten und Canada. Er 
iſt unten roſtbraun. Sein Gebahren iſt ganz das des Kappenkleibers. 

| Die Meijen (Paridae ; Titmouse Family). Die allbefannten 
Meiſen kennzeichnen der kurze, gerade, kegelförmige Schnabel, die 
mittellangen, rundlichen Flügel und der lange Schwanz. Eine raſtloſe 
Beweglichkeit, mit der ſie fich an Bäumen und Sträuchern fliegend und 
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kletternd auf- und abſchwingen, an der Sonnenblume ſich feſthäkeln, 
charakteriſirt ſie nicht minder. So vorſichtig ſcheu ſie ſind, werden ſie 
doch leicht dreiſt und frech. In dem ziemlich engen, rings von hohen 
Mauern umgebenen Hofe des mitten in Wien gelegenen Gaſthauſes 
„Zum König von Ungarn“ wurden im Laufe des Winters von 1870 
zu 1871 Meiſen freigelaſſen, von denen ein Pärchen im Hofe zurück— 
blieb und in dem Fuße eines Gasleuchters ſein Neſt anlegte, ohne ſich 

im mindeſten von den zahlreichen Gäſten, welche während des Tages 
in beſagtem Hofe anweſend ſind, ſtören zu laſſen. Als Herklotz, 
der dies berichtet, den Gaſthof beſuchte, fand er das Weibchen auf 
ſieben Eiern brütend. Es ſaß ſo feſt, daß es, ungeachtet es ſich genau 
beſichtigt ſah, nicht vom Neſte abflog. Seine Tagesgeſchäfte betrieb 
das Pärchen in größter Ruhe und Gelaſſenheit in Gegenwart von 
dreißig bis vierzig Gäſten, welche in unmittelbarer Nähe des Neſtes 
tranken, aßen und plauderten. - 

Unter allen unſeren Meiſen iſt die Platt- oder Schwarz 
kopfmeiſe (Parus atricapillus ; Black-cap Titmouse, Chickadee) 

weitaus die bekannteſte. Sie wird 5 Zoll lang, ift 
oben aſchbraun, unten weißlich Kopfoberſeite 
und Kehle ſind ſchwarz. Schon im Mai laſſen 
ſie ſich bei uns ſehen, und ſchon früh im Juni 
zeigen ſich flügge Junge. Wiewohl ſie ſich mit 
Vorliebe am Waldesſaum aufzuhalten pflegen, 
beobachtet man ſie doch auch häufig in unſerer 
Nähe. Selbſt in die belebteſten Theile un— 
ſerer geräuſchvollen Städte wagen ſie ſich. 

Plattmeiſe; Chickadee. Auch hat man fie an dieſen unruhigen Orten 
ſchon brütend gefunden. Man fand ein Neſt unter der Ueberdachung 
eines Ziehbrunnens, aus dem täglich Waſſer geſchöpft wurde. Das 
brütende Weibchen läßt ſich oft mit der Hand greifen. Gewöhnlich 
niſten ſie in Baumhöhlungen mehr oder weniger hoch über dem Boden. 
Das Neſt iſt zierlich aus Dunenfedern, Haaren, Grashalmen und 
Moos geflochten. Das Gelege beſteht aus acht weißen, rothbraun 
markirten Eiern. Da ſie unſere Gärten und Wälder von den Kerb— 
thieren und deren Eiern ſäubern, ſo verdienen ſie unſern beſonderen 

Schutz. Ein außerordentliches Beiſpiel hiervon erzählt Kaſimir von 
Wodzicki. 0 

Im Jahre 1848 erſchienen zahlloſe Raupen der berüchtigten 
Bombyx dispar im gräflichen Park und entlaubten binnen Kurzem 
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alle Bäume. Bald bedeckten Millionen von Eiern die Stämme und 
Aeſte. Das Bemühen, ſie durch Menſchenhand zu vertilgen, erwies 
ſich als fruchtlos. Da kamen im Winter Schaaren der Meiſen; etwa 
20 Pärchen ſiedelten ſich an, und nach 2 Jahren waren die gefürchteten 
Gartenfeinde verſchwunden, und die Bäume ftanden im friſcheſten 
Grün. — 

Die Hollenmeiſe (Lopophiames bicolor ; Tufted Titmouse) 
bewohnt die öftlichen Vereinigten Staaten bis zum Miſſouri und wird 
64 Zoll lang. Die Oberſeite iſt bräunlichaſchgrau, die Unterſeite 
unrein weiß. Scheitel und Hinterkopf ſind von einer hohen, dunkel— 
grauen Haube bedeckt. — Beide Meiſen ſind empfehlenswerthe Käfig— 
vögel. Ich habe ſie gehalten und ihre Munterkeit, ihr lebhaftes, 
neugieriges Weſen, ihre Klugheit bewundert. Intereſſant iſt ihr feſter 
Schlaf: man kann ſie ſtreicheln, ohne daß ſie erwachen. — Ihr „Sitt, 
ſitt“, dem ſie zuweilen ein „Trärärä“ folgen laſſen, iſt dem Ohre 
angenehm. 

Die Lerchen (Alaudidae,; Lark Family). Die Lerchen find 
gedrungen gebaute Vögel mit kurzem, kegelförmigem Schnabel und 
kräftigem Fuß, deſſen hintere Zehe einen mehr oder weniger verlän— 
gerten Nagel, einen Sporn trägt. 

Die Hornlerche 
(Eremophila cornuta ; 
Skylark, Shore Lark) 
wird 72 Zoll lang, hat 
eine ſchmucke gelbe Kehle, 
ein breites ſchwarzes 
Bruſtband. Die Ober— 
ſeite iſt erdbräunlich mit 
ſchwachem weinröthli— 
chem Anfluge, die Unter— 
ſeite iſt weiß. Ein beſon— 
deres Kennzeichen ſind die Hornlerche; Skylark, 
an jeder Seite des Kopfes ſtehenden, aus zugeſpitzten ſchwarzen Federn 
gebildeten Hörnchen. 

Vom Oktober bis zum April findet man dieſe Lerche in allen 
Theilen der Vereinigten Staaten. Während der Sommermonate findet 
man ſie nur in den nördlichen Staaten, in Canada, in der Pelzregion. 
Auf den mit Moos und Flechten bedeckten Granitfelſen niſten ſie in 
großen Mengen. Bei uns errichten ſie ſchon im März auf der Erde 
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aus dünnen Hälmchen ein Neſt. Ich fand im Frühjahr 1876 einige 
Neſter, deren Eier von dem ſpät gefallenen Schnee ganz verdeckt 
waren. Die kleinen Eier ſind ſchmutzigweiß und mit vielen braunen 
und dunklen Flecken überſäet. —Im Käfig find dieſe Lerchen leicht und 
dauernd zu erhalten. 

Der Vogel iſt allerorten häufig und, weil der Boden ſein eigent— 
liches Element iſt, auch leicht zu beobachten. Hier ſuchen ſie Körner 
und Inſektenlarven und nähren ſich dabei ſo trefflich, daß ſie fett und 
eine begehrliche Speiſe werden. Auf den Landſtraßen ſieht man ſie 
häufig ſich im Staube baden. — Der Geſang iſt leiſe, zwitſchernd, 
angenehm, ſo lange der Vogel auf dem Boden bleibt. Wenn er aber 
aufgeflogen iſt, oft zu der Höhe von 120 Fuß, wird ſein Geſang voller. 
Doch bleibt derſelbe — auch der ärgſte Nativiſt muß es geſtehen — ein 
Stümperwerk gegen die Töne des europäischen Verwandten. 

Die europäiſche Lerche (Zremophila arvensis, Skylark 
of Europe) verdient hier um ſo eher einen Platz, als ſie nicht nur 
einen Weltruf als Sängerin genießt, ſondern auch in Grönland und 
auf den Bermuda Inſeln angetroffen und ſeit einigen Jahren, wie es 

ſcheint, erfolgreich in der Nähe von New Pork angeſiedelt wurde. 
Maſius ſagt von ihr: „Sie iſt die geprieſene Nebenbuhlerin der 
Nachtigall. Sie iſt der erſte unſerer Frühlingsboten, und ihre Stimme 
klingt unermüdet ſelbſt noch in der Stille des Sommers. The shrill- 
gorg'd lark, „die Lerche mit ſchriller Kehle“ ſchilt ſie Shakeſpeare 
einmal. Aber wer hätte ſie nicht ſchon mit Entzücken belauſcht, wenn 
ſie aus der Scholle des Sturzackers ſich aufſchwingt ein jauchzendes 
Meteor und ſingend ſteigt und ſteigend ſingt, bis hoch aus den Wolken 
ihr Wirbel gleich einem goldenen Sonnenregen niederſprüht? In dieſen 
Rhythmen klingt weder die Leidenſchaft, noch das Sehnen der Nach— 
tigall; es iſt das fromme, frohlockende Lied der Unſchuld und der 
Freude, einfach, herzig, kindlich; aber himmelanſchwebend ſchwillt es 
zum Halleluja. Iſt jene die Sängerin der Nacht, ſo iſt dieſe die Tochter 

des Lichts, und ihr Geſang ſelber iſt Licht. Mit dem erſten Sonnen— 
ſtrahl erhebt ſie ſich aus der Furche, und wenn der letzte ſchon verglüht 
iſt, tönt noch lange, wie ein heiterer Scheidegruß, ihr vielſtimmiger 
Chor herab. Sie befreundet ſich gern dem Menſchen, ſie ſucht ihn, 
und ihr Lied harmonirt ebenſo zu den offenen Gebreiten unſerer Wieſen 

und Kornfelder, als das der Nachtigall zu der geheimnißvollen Wildniß 
des Waldes und zu dem Verſteck der Gebüſche. Wie ſehr ſie dem 

Menſchen vertraue, zeigt folgender Zug, der von Guſtav Adolf 
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erzählt wird. Dieſer ritt einſt im Jahre 1631 auf den Feldern von 
Nördlingen umher. Da ſuchte eine Lerche, welche ein Stößer ver— 
folgte, Schutz bei ihm. Er nahm ſie in die Hand: „Ei, mein liebes 
Vöglein! Gott behüte dich! du willſt auch Schutz und Schirm bei mir 
haben? Wohlan, ich will's ſoviel möglich thun.“ Indeſſen war der 
Stößer verſchwunden, und der König ließ den geängſteten Vogel, wie 

der fromme Chroniſt hinzuſetzt, alsbald mit Dankſagung gegen Gott 
wieder fliegen.“ 

Die Finken (Fringillidae ; Finch and Sparrow Family). Ein 
kurzer, ſtarker, kegelförmiger Schnabel und neun Schwungfedern erſter 
Ordnung ſind die vornehmlichſten Kennzeichen dieſer artenreichen 
Familie. 

Der Purpurg im pel (Carpodacus purpureus; Purple 
Finch) wird etwa 64 Zoll lang. Er iſt karminroth und überall dunkel 
geſtreift. Er verbreitet ſich von Georgia bis zu den Ebenen des 
Saskatchewan und weſtlich bis zu den Prairien. 

Er iſt einer unſerer lieblichſten Sänger und wird deshalb gern im 

Käfig gehalten, wo er freilich ſein ſchönes karminrothes Gefieder bald 
in ein unſcheinbares Grau umwandelt. In Fichtenwäldern ſcheint der 
Vogel mit Vorliebe ſeinen Aufenthalt zu nehmen. 

Der Diſtelfink, Goldfink oder Goldzeiſig (Ohruso- 
mitris tristis; Yellow-bird, Thistle-bird, ſiehe Tafel VII, 4) iſt ein 
ſehr häufiger, darum auch ſehr bekannter Vogel. Nehrling ſchreibt 
mir über ihn Folgendes: 

„Der Goldfink kennzeichnet ſich hauptſächlich durch ſeine vor— 
herrſchend gelbe Färbung ſehr bald. Er iſt auch einer der erſten Vögel, 
der den von Deutſchland Kommenden beſonders auffällt, welch e ihm 
auch den allerdings falſchen Namen „wilder Kanarienvogel“ beilegen. 
Mit einem Kanarienvogel hat er aber weiter nichts gemein, als die 
gelbe Farbe: Im Betragen und in der Lebensweiſe gleicht er ganz 
dem europäiſchen Stieglitz. Die Färbung iſt beim Männchen lebhaft 
gelb; die Stirn iſt ſchwarz; Flügel und Schwanz ſind ebenfalls 
ſchwarz, aber weiß gebändert. Das Weibchen iſt gelblich grau und 
unterſcheidet ſich vom Männchen auf den erſten Blick. Auch das 
Männchen verfärbt ſich im Herbſt und legt ein gelbgraues Kleid an, 
das jedoch etwas heller als das des Weibchens iſt; im Frühling legt 
es das Prachtkleid wieder an. 

Hinſichtlich ſeiner Verbreitung übertrifft der Goldfink die meiſten 
einheimiſchen Finkenarten, denn er iſt einer der am häufigſten vorkom— 
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menden. Jedoch kommt es bei ſeiner Verbreitung ſehr auf die Beſchaf— 
fenheit der Oertlichkeit an, und deshalb tritt er nicht mit gleicher 
Häufigkeit allerwärts auf. Zu ſeinem Aufenthaltsort wählt er Gegen— 
den, die reich an Baumpflanzungen ſind, und in denen beſonders ſeine 
Lieblingsnahrung, der Diſtelſamen reift. Das Innere der Wälder 
meidet er und nur an dem Saume derſelben ſiedelt er ſich höchſtens 
noch an. In Wisconſin habe ich ihn viel häufiger als in Illinois, 
angetroffen. 5 

Das Neſt wird in der Regel in ein ſchlankes, junges Bäumchen 
zwiſchen eine Aſtgabel gebaut. Sehr gern legt er dasſelbe auch in 
Gärten auf jungen dazu paſſenden Obſtbäumen an. Es iſt ein ſehr 
niedlicher, ſchön geformter und künſtlicher Bau, der an der äußeren 

Seite aus feinen Baſtfaſern, feinen Hälmchen und anderem zarten 
Material gebaut und inwendig mit Diſtelwolle glatt und weich ausge— 
polſtert iſt; in Ermangelung der Diſtelwolle wird es mit anderen 

zarten Stoffen ausgelegt. Gewöhnlich beſteht das Gelege aus 4 bis 5 
reinweißen, nur wenig braungefleckten Eiern; doch habe ich auch ſchon 
einige Mal in einem Neſte 6 Eier gefunden. Das kleine Neſt iſt ſo 
verſteckt angelegt, daß man es von unten nur ſelten gewahrt, und 
gewöhnlich findet man dasſelbe erſt, wenn ſich der Baum entblättert 
hat. Der Goldfink feſſelt den Beobachter nicht nur durch ſeine hübſche 
Geſtalt und ſchöne Färbung, ſondern ebenſowohl durch fein drolliges 
Betragen. Wenn er an einem Diſtelkopfe, oft den Kopf nach unten 

und die Füße nach oben gekehrt, herumklettert, oder wenn er dieſelben 
Kunſtſtücke an einem Hanfſtengel oder am reifen Salat ausführt, dann 
muß man ſeine Geſchicklichkeit bewundern. Ebenſo gewandt benimmt 
er ſich im Gebüſch und auf Bäumen, dabei iſt er beſtändig in Bewe— 
gung. Auf die Erde kommt er nur ungern, und wenn es geſchieht, ſo 
benimmt er ſich hier ziemlich ungeſchickt. — Sein Geſang iſt ſchön, laut 
und volltönend. Der Lockton iſt ein wohlklingendes, langgedehntes, 
„Ziri, ziri“. Sonſt hört man auch Laute, die wie „Ziwitt, ziwitt“ 
klingen, und im Fluge läßt er ein ziemlich lautes „Zififfiffiffiff, 
zififfiffiffiff“ hören. 

Im Herbſte ſchlagen ſich die Diſtelfinken zu kleinen Flügen zuſam— 
men und ziehen ſüdlicher, oder verweilen auch ganz, wenn der Winter 
mild iſt, und ſtreichen dann von Ort zu Ort. Ich habe ſie öfter zu 
Weihnachten und Neujahr, wenn der Schnee die Erde völlig bedeckt 
hatte, noch munter umherſtreichen ſehen. Auch in dem Winter 
1875 — 76 konnte man fie häufig beobachten. — Ihr Flug iſt beim. 
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Zuge hoch, leicht, ſchnell und wellenförmig, wird aber, wenn ſie ſich 
dem Boden oder dem Gegenſtande nähern, auf welchem ſie ſich nieder— 
laſſen wollen, ſchwebend. Man ſieht den Vogel in der Regel immer 
auf den Spitzen kleiner Bäume und Gebüſche ſitzen, aber immer nur 
kurze Zeit, denn ſein lebhaftes Weſen läßt ihn keinen Augenblick ruhig 
ſitzen. Im Freien beſteht die Nahrung in Geſämen aller Art und 
beſonders bevorzugt er Diſtelſamen, aber auch Salatſamen verzehrt er, 
und auch Kohl- und Rübſamen verſchmäht er nicht. Die Gärtner und 
Hausfrauen ſehen ihn darum nicht mit freundlichen Augen an und 
bedienen ſich verſchiedener Kunſtgriffe, um ihn von den Samenbeeten 
fern zu halten. Ein Strohmann wird zurecht gemacht, dem ein alter 
Rock und eben ſolche Hoſen angezogen werden, von welchen die Fetzen 
herunter hängen oder im Winde flattern. Ein alter Hut oder in 
Ermangelung deſſen, eine ausgediente Frauenmütze tragen zur Vervoll— 
ſtändigung bei. Kaum aber iſt die Vogelſcheuche, die ſelbſt einem 
nervenſchwachen Menſchen Furcht einjagen könnte, aufgeſtellt, als 
auch wieder einige Goldfinken erſcheinen und ſich das Schreckbild erſt 
aus der Ferne anſehen, dann aber, wenn ſie ſich von der Harmloſigkeit 
desſelben überzeugt haben, ohne Furcht wieder die Samenbeete beſuchen 
und ſich um die Vogelſcheuche weiter gar nicht mehr kümmern. Sie 
ſind kluge Vögel, die ſich nicht leicht täuſchen laſſen, ſondern der Liſt 
des Menſchen wieder mit Liſt begegnen. 

Seines Geſanges wegen und auch deshalb, weil Viele glauben, 
ſie hätten es mit dem wilden Kanarienvogel zu thun, hält man ihn 
gern im Käfig. Stets aber hält er hier nur kurze Zeit aus. Im 
Frühling 1875 fing ich 12 Stück, um mit ihnen Verſuche anzuſtellen. 
Die erſte halbe Stunde zeigten ſie ſich ſehr ſcheu, in der zweiten gingen 
ſie ſchon ans Futter, und am zweiten Tage hatten ſie ſchon ganz ihr 
ſcheues Weſen abgelegt. Ich brachte ſie dann in meinen Geſellſchafts— 
käfig, welcher 4 Fuß lang, 3 Fuß breit und 5 Fuß hoch iſt, zu den 
anderen Finkenvögeln. Mit dieſen lebten ſie ſehr verträglich; dabei 
waren ſie immer in Thätigkeit und wurden bald die zutraulichſten 
aller meiner Vögel. Nach vier Wochen waren ſie ſo zahm, daß ſie 
auf die in den Käfig gehaltene Hand kamen, um die in derſelben 
befindlichen Hanfkörner zu verzehren. Selbſtverſtändlich hatte die 
ganze Geſellſchaft darauf nicht Platz; darum fand jedes Mal eine 
intereſſante Rauferei ſtatt, ſo daß ſie mitunter dem Arme entlang bis 
zur Schulter kamen. Ich konnte die Hand mit vier bis fünf auf der— 
ſelben befindlichen Diſtelfinken aus dem Käfige ziehen und in der Stube 
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umhergehen, ohne daß einer derſelben einen Fluchtverſuch gemacht 
hätte. So lange ſich noch Hanfkörner vorfanden, blieben ſie ruhig 
ſitzen. Leider ſollte die Freude an den ſo zahmen Thierchen nicht lange 
währen, denn kaum hatte ich ſie ein halbes Jahr gepflegt, als einer 
nach dem andern ſtarb, trotz der beſten Pflege. In der Regel hält 
der Goldfink nur kurze Zeit im Käfige aus, da er die Stubenwärme 
nicht vertragen kann, beſonders ſich aber zu fett frißt und ſo zu Grunde 
geht. Als Stubenfutter iſt reiner Mohn am beſten zu empfehlen, 
hie und da zerquetſchter Hanf- und Rübſamen und ſehr oft Grün— 
kraut.“ — 

Wir ſchließen hieran den Kanarienvogel (Fringilla cana- 
rid; Canary-bird). Der Wildling, von dem unſer zahmer Vogel 
abſtammt, bewohnt die kanariſchen Inſeln, die Azoren und Madeira. 
Von hier kam er im Jahre 1555 nach Deutſchland, wo er zu Augsburg, 
Nürnberg in den Häuſern großer Kaufleute zuerſt gehalten wurde. In 
ſeiner Heimath brütet er im Gebüſch oder auf jungen Fichten, inmitten 
der reichen und üppigen Tropenvegetation. Ueber die Pflege des 
Kanarienvogels entnehmen wir das Folgende im Auszug dem Werk 
über „Hof- und Stubenvögel“ von J. M. Bechſtein: 

Schon ſeit dreihundert Jahren kennt und züchtet man in Europa 
die Kanarienvögel, und ihre urſprünglich grüne, braune und gelbe 
Farbe hat ſich durch Zähmung, Nahrung, Aufenthalt, Klima, Mangel 
an Bewegung und künſtliche Paarung, wie bei allem zahmen Geflügel, 
auf ſo mannichfache Weiſe abgeändert, daß man jetzt Kanarienvögel 
von faſt allen Farben hat; doch bleiben Grau, Gelb, Grünlich, Weiß, 
Schwärzlich und Rothbraun immer die Hauptfarben, welche aber einzeln 
in verſchiedenen Graden der Schattirung oder zuſammengeſetzt unzählige 
Verſchiedenheiten geben. Das Weibchen iſt vom Männchen kaum zu 
unterſcheiden; doch ſind die Farben des letzteren immer lebhafter als 
beim erſteren; der Kopf iſt etwas dicker, geſtreckter und heller; der 
Körper ſchlanker gebaut; der Hals länger; die Beine ſind höher und 
gerader; und vorzüglich ſind die Schläfe und das Feld um 
die Augen immer hochgelber als die übrige Körper— 
farbe. 

An Größe gleicht der Kanarienvogel dem Hänfling, er iſt 5 Zoll 
lang, wovon der Schwanz 24 Zoll einnimmt, der Schnabel iſt nicht 
ganz einen halben Zoll lang, ſtark, ſcharf zugeſpitzt und weißlich; die 
Füße find fleiſchfarbig und 4 Zoll hoch. 



Die Hocker; Perchers. 139 

Die Reinlichkeit verhindert bei dieſen zärtlichen Vögeln die meiſten 
Krankheiten, deshalb verſieht man die Böden der Käfige mit Schie— 
bern, die man jede Woche wenigſtens einmal herausnehmen und 
reinigen und mit grobem Waſſerſande beſtreuen kann. Da es Vögel 
aus einem warmen Himmelsſtriche ſind, und ihre weichlichere Natur 
auch durch ihren beſtändigen Aufenthalt im Zimmer nicht abhärtet, 
ſondern dadurch in ihrem natürlichen Klima beſtändig unterhalten 
wird, ſo darf man ſie im Winter nie im ungeheizten Zimmer laſſen 

oder der kalten Luft ausſetzen, ſo zuträglich ihnen auch im Sommer die 
friſche Luft iſt; denn ſie würden ſonſt leicht krank werden oder gar 
erfrieren. Sie müſſen auch, im Käfig hängend, wenn ſie gut 
ſingen ſollen, immer helles Tageslicht haben und womöglich der 
Sonnenwärme ausgeſetzt ſein, welche ihnen beſonders beim Baden gar 
ſehr erſprießlich iſt. 

Auf die Fütterung kommt das Meiſte an. Je ungekünſtelter, der 
Natur getreuer und daher einfacher dieſe iſt, deſto beſſer befinden ſich 
auch die Vögel dabei, da hingegen eine allzu geſuchte, unnatürliche und 
zuſammengeſetzte dieſe Geſchöpfe ſchwach und kränklich macht. Ich 
habe bei dieſer einfachen Behandlungsweiſe ſehr viele Kanarienvögel 
erzogen und viele Jahre geſund erhalten; da hingegen Andere, welche 
die ihrigen mit der größten und künſtlichſten Sorgfalt warteten und 
pflegten, immer über allerlei verdrießliche und unglückliche Zufälle 
klagten. Man hat, außer einer großen Menge von kürzeren Abhand— 
lungen über die Behandlung der Kanarienvögel, auch ganze Bücher 
darüber. Dieſe enthalten eine große Menge künſtlicher Verhaltungs— 
regeln, die aber alle nicht mehr oder weniger bewirken, als die weni— 
gen einfachen, die hier folgen. 

Das vorzüglichſte Futter iſt der So mmerrübſamen, wohl 
zu unterſcheiden von Winterrübſamen, der im Herbſt geſäet 
wird und größer und ſchwärzer iſt als jener ſpät im Frühjahr geſäete. 
Bei dieſem Futter allein befinden ſie ſich ſchon, wie die Hänflinge, ſehr 
wohl; man vermiſcht es ihnen jedoch immer oder nur zuweilen, des 
Wohlgeſchmackes wegen, mit zerquetſchtem Hanfſamen, Kana— 

rienſamen und Mohn, beſonders im Frühjahr, wenn man ſie 
zur Fortpflanzung brauchen will. Will man ſie beſtändig etwas 
traktiren, ſo giebt man ihnen ein Gemiſch von Sommerrüb— 
ſamen, ganzen Haferkörnern oder Hafergrütze mit 
Hir ſen oder etwas Kanarienſamen vermengt. Den Weib: 
chen reicht man eben dieſe Fütterung; ſie nehmen aber auch im Winter 
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mit Semmeln oder bloßem Gerſtenſchrot, mit Milch angefeuchtet, 
vorlieb, wenn es ihnen nur alle Tage friſch gegeben wird, daß es 
nicht ſauer iſt. Außerdem giebt man dem Weibchen und Männchen 
noch im Sommer zuweilen etwas grünen Kohl, Salat, Rübſaat, 
gemeine Kreuzwurz, Brunnenkreſſe, wenn man dieſe Kräuter vorher 

durch Waſchen von ſchädlichen Thauen gereinigt hat, und im Winter 
Stückchen von ſüßen Aepfeln und von Kopfkraut. 

Zum Trinken und Baden, und letzteres thun ſie ſehr gern, ver— 
langen ſie täglich friſches Waſſer, und in der Mauſerzeit legt man 
zuweilen einen roſtigen Nagel in ihr Trinkgefäß. Wenn man den 
Boden ihrer Wohnung mit Waſſerſand beſtreut, ſo leſen ſie die kleinen 

weißen Quarzkörnchen aus, welche ihnen zur Verdauung gar ſehr 
beförderlich ſind. 

Der Handel mit Kanarien- und anderen Singvögeln nach dem 
Ausland wird von Deutſchland aus ſchon ſeit anderthalbhundert 
Jahren eifrig betrieben. Früher, bei den langſamen Transportmitteln 
und ſchlechten Wegen, war derſelbe natürlich mit unſäglichen Schwie— 
rigkeiten und Verluſten verknüpft. Die Vögel mußten in den bekannten 
kleinen, zu hundertfünfzig bis hundertachtzig auf je ein Geſtell verei— 
nigten Holzkäfigen bis an den Ort ihrer Beſtimmung oder bis in die 
nächſte Hafenſtadt auf dem Rücken getragen werden. Dies ging lang— 
ſam, über ſechs Stunden täglich wurden ſelten zurückgelegt; denn eine 
ſolche Laſt wog circa einen Centner, und auch der kräftigſte Mann 
mußte von zehn Minuten zu zehn Minuten ruhen. Nach jeder Meile 
verlangten die Vögel Futter und konnten bei Dan Wetter gar 
nicht weiter getragen werden. 

Seit der Zeit der Dampfer und der Eisenbahnen, die eine ſchnelle 

und ſichere Verſendung bis in die fernſten Länder geſtatten, hat dieſer 
Handel einen gewaltigen Aufſchwung genommen. 

Von Thüringen und beſonders dem Harz aus werden jetzt vom 

Herbſt bis zum Frühjahr große Maſſen in Deutſchland gezüchteter 
Kanarienvögel nach Nord- und Südamerika, England und Rußland expe— 
dirt, ſo daß nach zuverläſſigen Berechnungen die jährliche Totalausfuhr 
die gewaltige Zahl von ſiebenzigtauſend Stück erreicht. Dies 
erzielt, den Vogel niedrig zu nur zehn Neugroſchen (25 Cents) im 
Durchſchnitt gerechnet, einen Totalumſatz von weit über drei— 
undzwanzigtauſend Thaler! 
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Der Fichtenzeiſig (Ohrysomitris pinus; Pine Finch) 
trägt ein fahl erdbraunes Oberkleid. Die Unterjeite iſt weiß. Die 
Schwingen und Schwanzfedern tragen eine verdeckte gelbe Zeichnung, 
Man ſieht dieſen Zeiſig während der Wintermonate oft in unmittel— 
barer Nähe der Dörfer. Sein Geſang iſt angenehm, wechſelreich, 
klar und wohllautend. Im nördlichen Indiana habe ich ihn noch nicht 
beobachtet. — 

Die Kreuzſchnäbel (Crossbills) ſind ſchon dadurch ſtreng 
genug gekennzeichnet, daß ihr Unterſchnabel mit der ſtark nach oben 
gekrümmten Spitze mit der des obern kreuzt. Man hat die Kreuz— 
ſchnäbel „Zigeunervögel“ genannt, und ſie verdienen dieſen Namen, 
da ſie gleich den Zigeunern umherſtreifen und ſich nur da aufhalten, 
wo ſich ihnen reichlich Nahrung bietet, d. h. wo die Samen der Nadel— 
bäume beſonders gerathen ſind. Nordamerika beherbergt zwei Arten, 
den Zwergkreuzſchnabel (Loria americana, Red Crossbill), 
etwa 6 Zoll lang, mit röthlichem Gefieder, und den Weißflügel— 
kreuzſchnabel (Zoxia leucoptera,; White-winged Crossbill), 
64 Zoll lang, mit zwei weißen Flügelbinden. Beide bewohnen den 
Norden Amerika's. Während des Fluges laſſen ſie einen ſonderbaren, 
lauten, nicht gerade unſchönen Ruf hören. In der Gefangenſchaft 
gehaltene erinnern vielfach an die Papageien, da ſie nicht nur ſehr 
zahm werden, ſondern auch gleich jenen ſich gern an den Käfigſtäben 
anklammern und ihre Nahrung mit einem Fuße erfaſſen. So viel man 
weiß, brüten ſie im Winter. 

Die Nahrung der Kreuzſchnäbel beſteht vorzugsweiſe in dem 
Samen unſerer Nadelhölzer. Vermöge ihres eigenthümlichen Schna— 
bels brechen ſie mit Leichtigkeit einen Fich— 
ten- oder Tannenzapfen auf. Sie ſchneiden 
den Zapfen ab, tragen ihn mit dem Schna— 
bel auf einen Aſt, halten ihn mit den Zehen 
feſt, beißen das vorderſte Stück des Deckel— 
chens ab, ſchieben den etwas geöffneten 
Schnabel unter dasſelbe und heben es durch 
eine Seitenbewegung des Kopfes in die 
Höhe. Dadurch gelangen ſie an den 
Samen. Durch die harzhaltigen Zöpfchen 
ſetzt ſich ſtets Harz an die Schnabelſcheiden; Weißflügelkreusſchnabel; 
auch wird ihr ganzer Leib von Harz durch- White-winged Crossbill. 
drungen. N 
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Den im Norden beider Welten lebenden Leinfink oder 

Birkenzeiſig (Aegiothus linarius; Lesser Red Poll) | 
ſchildert mir Nehrling mit folgenden Worten: 

„In ſehr ſtrengen und kalten Wintern kommen die Birkenzeiſige 
in großen Schaaren aus ihrer hochnordiſchen Heimath in unſere 

nördlichen Staaten oder noch ſüdlicher. Es ſind muntere, bewegliche, 
Vögel, die in Lebensweiſe und Betragen eine große Aehnlichkeit mit 
dem Goldfinken haben. Hinterkopf, Hals und Rücken ſind graulich, mit 
dunkelbraunen Längsflecken; die Unterſeite iſt weißlich mit rothem 
Schimmer; die Kopfplatte iſt blutroth; die Kehle iſt bräunlichſchwarz. 
Alte Männchen ſind prachtvolle Vögel, denn ſie ſind herrlich blutroth 
überhaucht. Weibchen und junge Männchen ſtimmen in der Färbung 
überein. Es iſt ein lieblicher Anblick, eine Schaar Birkenzeiſige zu 
beobachten, welche in den verſchiedenſten Stellungen an den Aeſten eines 
blätterloſen Baumes umherklettern; noch ſchöner wird aber der Anblick, 
wenn ſich unter der Gefellſchaft einige prächtigrothe Männchen befinden. 

Es ſind außerordentlich geſellige Vögel, die man immer in großen 
Schaaren beiſammen ſieht; dabei zeigen ſie ſich zutraulich und furchtlos 
und kommen ohne Scheu in die Gärten und Gehöfte. Sie laſſen ſich 
leicht fangen und beweiſen ſich ſehr arglos, ſo daß man nach und nach 

eine Menge wegfangen kann, ohne daß die übrigen das Weite ſuchen. 
Dieſe merkwürdige Argloſigkeit kommt jedoch wohl daher, weil ſie in 
ihrer hochnordiſchen Heimath nur wenig Verfolgungen ausgeſetzt find. 
Der Flug iſt leicht und ſchnell. Im Gezweige der Bäume ſind ſie 
ſehr geſchickt, klettern auch gut, jedoch nicht ſo geſchickt wie der Goldfink. 
Wenn ſie aufgeſcheucht werden oder den Baum, auf welchem ſie ſitzen, 
verlaſſen, ſo erſchallt aus allen Kehlen ihr Lockruf „Tſchett, tſchett“. 
Ihr Geſang, welcher leiſe und zwitſchernd iſt, hat keinerlei Bedeutung. 
Die Nahrung beſteht bei uns aus allerlei kleinem Geſäme, das ſie von 
den aus dem Schnee ragenden Pflanzenſtengeln ſuchen. (In ihrer 
nordiſchen Heimath nähren ſie ſich hauptſächlich von Birkenſamen, und 
nur dann ſoll es vorkommen, daß ſie ſüdlich wandern, wenn derſelbe nicht 
gerathen iſt.) 

Im Käfige macht er durch ſeine Munterkeit, Zutraulichkeit und 
Verträglichkeit mit anderen Vögeln viel Vergnügen. Er geht ohne 
Umſtände an's Futter und lernt auch kleine Kunſtſtücke, z. B. an einem 
Kettchen Waſſer und Futter in's Bauer ziehen.“ 

Der Schnee ammer oder Schneevogel (Plectrophanus 
nivalis; Snow Bunting) iſt ein Bewohner der Polarländer beider 
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Welten. Im Winter iſt er unſer Gaſt. Der Mangel an Nahrung 

treibt ihn in Schaaren aus den unwirthlichen Gegenden zu uns. Er 
iſt etwa 63 Zoll lang und iſt vorwiegend ſchneeweiß gefärbt. Die 
Schultern und Handſchwingen ſind ſchwarz. Offene, baumloſe, nur 
mit Unkrautſtengeln beſtandene Felder ſind bei uns ihr bevorzugter 
Aufenthalt. Ihr leichter, ſchneller, aber niedriger Flug macht zumeiſt 
auf ſie aufmerkſam. Die vorn fliegenden laſſen ſich zunächſt auf dem 
Felde nieder, während die folgenden über ſie wegfliegen und ſich dann 
erſt ſetzen. Hoch im Norden iſt die Heimath dieſer Ammer. In 
Alaska, auf den arktiſchen Inſeln, auf Grönland ſind ſie häufig. 
Scoresby ſah große Schaaren an der Küſte von Spitzbergen, 
Proctor auf der Inſel Island. 
Der Sporen ammer (Plectrophanus lapponicus; Lapland 

Longspur), 64 Zoll lang, mit ſchwarzem Kopf, weißer Unterſeite, ka— 
ſtanienbraunem Nacken, roſtbrauner Oberſeite, theilt mit dem Schnee— 
ammer den Verbreitungskreis und die Lebensgewohnheiten. 

Der Grasammerfink (Poocaetes gramineus; Grass Finch, 
Bay-winged Bunting) bewohnt die Vereinigten Staaten und iſt ein 
häufiger Vogel. Er wird 64 Zoll lang, iſt oben gelblich braun 
gefärbt und dunkelbraun geſtrichelt. Kehle und Bruſt ſind roſtfahl, 
die Unterſeite iſt gelblich weiß. 

Der Weißkronfink oder Weißkronſperling (Zono- 
trichia leucophrys; White-crowned Sparrow) bewohnt die Verei— 

nigten Staaten öſtlich von dem Felſengebirge. Er wird über 7 Zoll 
lang. Der Oberkopf längs der Mitte iſt weiß und wird von ſchwarzen 
Längsſtreifen eingeſäumt, die wiederum von weißen Augenſtreifen 
begrenzt werden. Auch der Weißkronfink beſucht die Vereinigten 
Staaten nur im Winter während ſeiner Wanderung; denn ſeine 
Heimath ſind die Waldungen Labradors, wo er in den ſumpfigen, aus 
verkrüppelten Nadelbäumen gebildeten, kaum durchdringlichen Dickichten 
brütet. 

Ihm eng verwandt iſt der viel häufigere Bäffche nam mer— 
fink oder Weißhalsſperling (Zonotrichia albieollis; White— 
throated Sparrow, ſiehe Tafel V, 4) der öſtlichen Theile Nord— 
amerikas. Er wird 7 Zoll lang, iſt dem vorigen ähnlich, hat aber 
gelbe Augenſtreifen und eine weiße Kehle. Auch dieſer Vogel brütet 
im Norden und iſt für unſere Staaten nur ein durchziehender Wintergaſt. 

Der Winterammerfink wer Schneevogel Junco 
hyemalis; Black Snow-bird) mag dazu dienen in ausführlicher 
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Weiſe das Gebahren der Ammerfinken uns kennen zu lehren. Ueber ihn 
berichtet mir Nehrling Folgendes: 

„Obwohl der Winterfink aller Farbenpracht entbehrt, ſo iſt er mir 
dennoch ſtets einer der liebſten aller unſerer einheimiſchen Vögel 
geweſen. Seine Hauptfarbe iſt ein angenehmes Aſchgrau, welches 
am Kopfe und an den Flügeln am dunkelſten erſcheint; die Oberbruſt 
iſt ebenfalls aſchgrau, die ganze übrige Unterſeite weißlich; die zwei 
äußerſten Schwanzfedern ſind reinweiß, die dritte ebenſo, aber 
ſchwärzlich gefleckt. Das ganze Gefieder iſt ſehr dicht und weich. Der 
Schwanz iſt lang und nur wenig gegabelt. Der Hals iſt kurz. Der 
Schnabel iſt röthlichweiß; die Füße find fleiſchfarben. Das Weibchen 
iſt etwas heller gefärbt, dennoch aber iſt es nicht leicht vom Männchen 
zu unterſcheiden. Trotz der ſo einfachen Zeichnung iſt der Winterfink 
doch ein überaus anmuthiger und ſchmucker Vogel, der ſich die Liebe 
eines Jeden erwirbt, welcher ihn kennen zu lernen Gelegenheit hat. 

In den Vereinigten Staaten iſt er in der Regel nur ein Winter— 
gaſt. Er kommt in Zügen aus dem Norden, wahrſcheinlich aus dem 
ſüdlichen Britiſch Amerika, im Oktober zu uns in die nördlichen 
Staaten, verweilt hier oft noch längere Zeit, wenn das Wetter ſchön 
iſt und zieht dann ſüdlicher. Im nördlichen Illinois erſcheinen die 
Winterfinken Mitte Oktober in großen Geſellſchaften. Sie halten ſich 
an mit Büſchen beſtandenen Waldesſäumen, in Hecken und vorzugs— 
weiſe auch gern in Gärten, welche mit Bäumen und Sträuchern 
bepflanzt ſind, auf. Ihre Nahrung beſteht bei uns aus allerlei dem 
Garten- und Landbau ſchädlichem Geſäme, ferner aus kleinen Wür— 
mern, Inſekteneiern u. ſ. w., weshalb man die Vögel für große 
Wohlthäter halten und darum auch ſchützen ſollte. Sie ſuchen dieſelben 
am Boden auf, wo ſie ſehr geſchickt ſich zu bewegen wiſſen. Dabei 
haben ſie die merkwürdige Eigenſchaft, daß ſie wie Hühner ſcharren. 
Aber auch im Gezweige der Bäume hüpfen ſie ſchnell und gewandt 
umher. g 

Auf dieſen ſchlafen ſie auch, wählen aber dazu nur dichte Nadel— 
holzbäume, wo ſolche vorhanden ſind. Ihr Flug iſt ſehr gewandt, 
leicht, ſchnell und mehr geradeaus als wellenförmig. Oft jagen ſich 
zwei in der Luft umher und entfalten dabei eine überraſchende und 
eigenthümliche Pracht, denn beide breiten ihren Schwanz fächerartig 
aus, ſo daß die reinweißen Schwanzfedern deutlich ſichtbar ſind. 
Dieſes Spiel kann man an warmen Oktobertagen ſehr häufig beobachten. 
Der eine Winterfink ſteigt gewöhnlich pfeilſchnell in die Höhe und geht 

— — — — — 
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ebenſo ſchnell wieder herab, wiederholt dieſes auch wohl noch einige 
Mal, während ſein Verfolger dieſelben Bewegungen mit ausgebreitetem 
Schwanze nachmacht, bis ſich beide auf einem Baume niederlaſſen, um 
bald darauf wieder von Neuem dieſes intereſſante Spiel zu beginnen. 
Gewöhnlich ſtoßen ſie dabei ein ſehr ſchnelles „Tuck, tuck, tuck, tuck“ 
aus, während ſie ſonſt nur ein leiſes „Zipp“ hören laſſen. Hie und 

da vernimmt man auch ſchnurrende Töne, die wie „Zurrrrrrrrr“ ſich 
anhören; dieſes Letztere habe ich am meiſten im Frühlinge, wenn ſie 
nördlich zogen und auch von meinen gefangenen Winterfinken zur ſelben 
Zeit vernommen. 

Sie ziehen des Nachts und gehen am Tage ihrer Nahrung nach. 
Oft habe ich ſchon beobachtet, daß am Morgen Schaaren von Winter— 
finken ſich zeigten, wo am Abend nicht ein einziger zu ſehen war und 
umgekehrt, wo am Abend noch die ganze Geſellſchaft munter am Boden 
umher lief und nach Körnchen ſuchte, aber am nächſten Morgen ſich 
kein einziger mehr blicken ließ. Auch an Gefangenen konnte dieſes 
beobachtet werden. Nämlich genau zur ſelben Zeit, wenn die im 
Freien lebenden wandern, werden die im Käfig gehaltenen des Nachts 
unruhig und flattern im Bauer hin und her, während ſie am Tage 
Nichts von dieſer Raſtloſigkeit zeigen. Außer der Zugzeit ſind ſie des 
Nachts wieder ganz ruhig. — Im Herbſt verweilen fie jo lange bis ſtarker 
Froſt eintritt, dann ziehen ſie ſüdlicher. Nie habe ich ſie mehr geſehen, 
wenn Schneefall eingetreten war. Im März oder zu Anfang April 
erſcheinen ſie wieder auf ihrem Zuge nach dem Norden und verweilen, 
wenn es angenehmes Wetter iſt, nur kurze Zeit; wenn es hingegen 
rauh und kalt iſt, bleiben ſie oft noch bis Mitte oder Ende April. 

Da der Winterfink ein ſehr geſelliger und argloſer Vogel iſt, ſo iſt 
es ziemlich leicht, ihn zu fangen. Mit einer einfachen Falle, die ich in 
unmittelbarer Nähe des Hauſes aufgeſtellt hatte, fing ich ſechs Stück, 

die ich in den Geſellſchaftskäfig that. Hier zeigten ſie ſich erſt wild und 
ſtürmiſch, fanden ſich aber nach kurzer Zeit in ihr Loos. Daß ſie 
anſpruchslos, zutraulich und ſtets munter, beweglich und verträglich 
ſind, ſind Eigenſchaften, die ſie vor den meiſten anderen Vögeln 
auszeichnen. Aber noch in anderer Hinſicht möchte ich ſie der großen 
Mehrzahl anderer Vögel voranſtellen. Sie ſind nämlich immer ſchmuck 

und glatt im Gefieder und erfreuen ſich, wenn man ſie ſorgſam pflegt, 
ſtets einer ausgezeichneten Geſundheit. Auch von der Hitze hat er 
durchaus nicht zu leiden, denn meine Winterfinken waren im Sommer 
und im geheizten Zimmer ebenſo munter und beweglich, als bei kühlem 
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Wetter. Wenn man ſich oft mit ihnen beſchäftigt, werden ſie auch 
außerordentlich zahm. Einer derſelben macht ſich oft das Vergnügen, 
diejenigen, welche ſich mit dem Kopfe an den Käfig lehnen, mit feinem 
Schnabel in den Haaren zu ziehen. Mit anderen Vögeln, ſowie auch 
mit ſeinesgleichen verträgt ſich der Winterfink gut und deshalb eignet 
er ſich ganz vorzüglich für einen Geſellſchaftskäfig. Im Frühling läßt 
das Männchen recht eifrig ſeinen lieblichen, kanarienvogelähnlichen, 
an Abwechslung reichen Geſang hören, welcher etwas leiſe vorgetragen 
wird, denjenigen der meiſten übrigen einheimiſchen Finken jedoch an 
Schönheit übertrifft. 

Man füttert ihn mit Hirſe, Mohn und etwas Hanf, reinigt oft den. 
Käfig und ſtreut reinen Sand hinein. Auf dieſe Weiſe läßt er ſich 
lange Zeit in der Gefangenſchaft halten.“ 

Der Haus ſperling, vulgo Spatz der alten Welt (Pyrgita. 
domestica ; House Sparrow) iſt mit fo gutem Erfolg bei uns heimiſch 
geworden, daß er als einer der Unſern betrachtet werden kann. Erſt 
vor einigen Jahren von Europa zu uns gebracht, hat er ſich mit der 
ihm eigenen Unverfrorenheit ſchnell bei uns acclimatiſirt, naturaliſirt 
und Stimmrecht erlangt, und iſt namentlich in der Nähe unſerer 
größeren Städte überaus häufig geworden. Bevor wir die Geſchichte 
feiner Importation mittheilen, mag hier ſein Gebahren in Europa nach 
Gru be geſchildert werden: 

Er hat ſeinen Habitus in der neuen Welt weniger geändert, als 
mancher menſchliche Einwanderer, der bald das heimiſche Gewand 
abzuſtreifen ſich beeilte. Er trägt noch denſelben grauen, groben. 
Staubkittel, dem nur die zwei weißen Binden der dunkelbraunen Flügel 
einigen Schmuck verleihen; in ſeinem dicken Kopfe ſtehen noch dieſelben 
trotzig kecken Augen. Was ſoll dem Sperlinge auch ein ſchönes reiches 
Kleid, da er doch einmal ein Wegelagerer und Straßenbube iſt? — Sein 
wüſtes Geſchrei wiederholt er vom frühen Morgen an, daß man ſolchen 
Sperlingsgeſang faſt verwünſchen möchte. Und doch wie öde und 
ſtille wäre es auf den Straßen drüben in Europa, wenn keine Sperlinge 
mehr zwitſcherten! — 

Sorgen kennt unſer Spatz nicht; er läßt ſich's wohl ſein. Im 

Sommer und Herbſt ſchwelgt er ſogar im Ueberfluß. Kommt aber der 
Winter mit ſeiner Kälte und ſeinem Schnee, ſo läßt er ſich keineswegs 
vertreiben, er bietet wie ein Stoiker allen Entbehrungen Trotz! In ſich 
gekauert, mit aufgeblaſenem Federpelze ſitzt er dann wohl Stundenlang 
in einer geſchützten Ecke der Mauerdachſpalte, und von feinem übers 
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müthigen Zwitſchern und Schelten hört man nichts mehr; ſelbſt ſein 
ſchnurrender Flug iſt viel beſcheidener geworden. Doch fein Muth ift. 

keineswegs gebrochen und ſein Scharfſinn nicht eingefroren. Er weiß, 
recht gut an den dürren Bäumen und Sträuchern die Larven mancher 
Raupen zu finden, holt auch aus manchen Ecken ein Spinnlein heraus. 
Er weiß es recht gut, wo in der ſtädtiſchen Straße der Fleiſcher, und an 
der Landſtraße der Wirth zum „Lamm“ oder zur „Traube“ wohnt, und 
wenn der Fuhrmann mit ſeinem knarrenden Wagen anhält, iſt auch das 
Spätzlein da, und ſetzt ſich auf die Krippe, um zu ſchauen, ob auch der 
Herr Wirth guten Hafer führt. 

So ſchleicht ſich der Sperling durch Mangel und Trübſal glücklich 
hindurch, und iſt dann in der Zeit des Ueberfluſſes um ſo luſtiger. 
Vom Neſterbau iſt er auch kein Freund; was ſollte ein Zigeuner mit 
einem ſchönen Hauſe? In vierundzwanzig Stunden hat ſich das Weib— 
chen ein Haus gebaut; Stroh, Reiſig, Lumpen und Papierſchnitzel — 
Alles iſt ihm brauchbar, und der Herr Gemahl bringt auch wohl ein 
paar Schnäbel voll Baumaterial, aber viel Schererei iſt ihm zuwider, 
und am liebſten nimmt er Platz in einem ſchon fertigen Neſte. 

Bei den Juden wurden die Sperlinge von armen Leuten gegeſſen 
und darum zu Markte gebracht. Sie waren und ſind ja noch ſo häufig, 
daß man ihrer viele um einen geringen Preis kaufte. Und doch nimmt 
Gottes Güte und Allmacht ſie in Seinen Schutz! Wie viel mehr uns! 
Das wollte unſer Heiland in jenem bedeutſamen Worte den Seinen 
ans Herz legen: „Kauft man nicht zween Sperlinge um einen Pfennig? 
Und doch fällt derſelben keiner vom Dach ohne den 
Willen eures Vaters!“ — — 

Ein Herr Deblois in Portland, Maine, ſcheint der Erſte 
geweſen zu ſein, der den Hausſperling importirte. Er gab ſechs 
Sperlingen im Herbſt 1858 im Centralpark der Stadt die Freiheit, die 
ſich ſeitdem ſehr vermehrt haben. — In New York ließ Schieffelin 
zwölf Sperlinge fliegen und wiederholte dies mehrere Male jeden fol— 
genden Sommer. Jetzt find fie in New Pork ebenſo häufig wie die 
Proletarier. — In Boſton wurden ſie durch den Stadtrath im Jahre 
1868 eingeführt. 200 Spatzen wurden in Deutſchland gekauft, aber 
nur etwa 20 erreichten den amerikaniſchen Strand, die übrigen gingen 
auf der Seereiſe zu Grunde. Die Ueberlebenden wurden im Juni 
ausgeſetzt, aber ſie ſcheinen, erſchöpft von der langen Reiſe, bald 
geſtorben zu ſein. Während des nächſten Sommers wurden andere 
importirt, aber nur zehn kamen glücklich an. Dieſe acclimatiſirten ſich 
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zur Zufriedenheit. — In Philadelphia importirte der Stadtrath im 
Jahre 1869 ein ganzes Tauſend deutſcher Spatzen. Sie kamen 
in beſter Verfaſſung hier an und man ließ ſie im Mai fliegen. Da 
gerade um dieſe Zeit die Kirſchbäume in Blüthe ſtanden, machten ſie 
ſich an dieſe und fanden deshalb keineswegs ein friedliches Entgegen— 
kommen von Seiten derer, die ſie eingeladen hatten. Sie ſind jetzt in 
Philadelphia zahlreich in allen den öffentlichen Parks, an denen Phila— 
delphia reich iſt. Auch in Fairmount-Park iſt er heimiſch, hatte alſo 
auch Gelegenheit, unſere Centennial-Ausſtellung zu beſuchen. In dem 
Gitterwerk der Spitzbögen der Ackerbauhalle, deren Inhalt ihm 
Manches für ſeinen Schnabel bot, ſah ich ſie, unbekümmert um den 
Lärm der Maſchinen und der wogenden Menſchenmaſſen, ihre Neſter 
bauen. — 

In Fort Wayne iſt der Spatz auch ſchnell heimiſch geworden. 
Vogelhändler Schmidt gab im Jahre 1873 ſechs Paaren die Frei— 
heit. —Nach Warſaw, Indiana, gelangten drei in einem Frachtwagen, 
alſo auf dieſelbe Weiſe, wie die Tramps“ unſerer Tage nicht ſelten 
zu reiſen ſuchen. Körner ſuchend waren ſie in Fort Wayne in einen 
Frachtwagen gerathen, den man vor der Reiſe geſchloſſen hatte. In 
Warſaw wurde der Wagen geöffnet, die Spatzen wurden frei, und 

ſiedelten ſich mit Erfolg an. 
Man iſt in letzter Zeit doch bedenklich geworden, ob die Einführung 

der Sperlinge von irgend einem Nutzen für unſere Staaten war. Ein 
hervorragender amerikaniſcher Ornithologe, Dr. Elliot Coues, iſt 
gegen den Spatz zu Felde gezogen. Der Sperling mag denken: „Ein 
Burſch wie ich, was macht ſich der daraus!“ auch mag er ſich damit 
tröſten, daß man „die Geiſter, die man rief, nicht los werden wird“ — 
aber Dr. Coues' Gründe ſind gewichtige. Einmal erachtet er es mit 
Recht für ſehr zweifelhaft, ob die Sperlinge ſich mit ſolcher Vorliebe 
von Inſekten nähren, daß ſie unſere Baumpflanzungen wirklich ſchützen. 
Für's andere —und ich kann das für die nächſte Umgebung Milwaukee's 
und Chicago's beſtätigen —vertreiben fie eine Reihe unſerer nützlichſten 
Vögel, die mit ihnen den gleichen Niſtplatz wählen. So hat er um 
Milwaukee und Chicago den Hüttenſänger faſt ganz verdrängt. — Sie 
beſchmutzen übrigens auch diejenigen Häuſer, unter deren Dachvor— 
ſprüngen ſie niſten, in höchſt unangenehmer Weiſe. — Spatz, drohende 
Gewitterwolken ziehen am Horizont herauf und werden ſich über dich 
früher oder ſpäter entladen! Wappne dich mit der dir eigenen Unver⸗ 

ſchämtheit! Hüte dich! — 
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Unter allen amerikanischen Spatzen, ja unter allen amerikaniſchen 
Vögeln überhaupt, iſt der Geſellſchaftsammerfink oder 
Zirpſperling (Spizella socialis; Chipping Sparrow, Chippy, 
Tafel V, 2) der häufigſte. Er findet ſich vom Atlantiſchen bis zum 
Stillen Ocean und brütet von Georgia bis an die Grenze der kalten. 
Zone. Nehrling ſchreibt mir über dieſen Vogel: 

„Der Zirpfink oder Zirpſperling iſt einer der gemeinſten unſerer 
einheimiſchen Finken. Unkundige verwechſeln ihn oft mit dem Birken— 
zeiſige, dem er in Größe und auch, wenn man ihn oberflächlich anſieht, 
an Färbung ähnelt. Man kann ihn von jenem aber ziemlich leicht 
unterſcheiden, da der Zirpfink eine roſtbraune, der Birkenzeiſig aber 
eine rothe Kopfplatte hat. Der Rücken iſt bräunlichgrau, die Unter— 
ſeite iſt weißlich, über die Flügel laufen zwei ſchmale weiße Querbinden. 
Männchen und Weibchen gleichen ſich vollkommen in Färbung und ſind 
deshalb ſehr ſchwierig von einander zu unterſcheiden. 

Er iſt einer der erſten Ankömmlinge aus dem Süden. Gewöhnlich 
erſcheint er ſchon Ende März und, wenn das Wetter gelinde iſt, noch 
eher. Manchmal treibt er ſich mit Winterfinken umher, in der Regel 
aber ſieht man ihn nur paarweiſe. Dann geſchieht es auch, daß er in 
die mit Gebüſch bewachſenen Gärten kommt. Die Nahrung ſucht er 
zumeiſt vom Boden auf; hier ſieht man ihn geſchickt umherlaufen, um 
kleine Sämereien oder ſonſtige ihm zur Nahrung dienende Dinge auf— 
zuſuchen. Selbſt bis in die unmittelbare Nähe der Häuſer wagt er 
ſich. Auf großen Bäumen hält er ſich nicht auf, dagegen weiß er ſich 
ſehr geſchickt auf Sträuchern und kleinen Bäumchen zu bewegen. — Sein 
Lieblingsaufenthalt bilden gebüſchreiche Wieſen in der Nähe eines 
Baches; aber auch an anderen Orten ſiedelt er ſich an, beſonders gern 
auch in Gärten, wenn er daſelbſt nur dornige, ſchützende Sträucher 
vorfindet, um ſich vor ſeinen vielen Feinden leicht verbergen zu 
können. 

Die Brutzeit fällt in den Anfang des Juni, aber auch noch viel 
ſpäter kann man brütende Pärchen finden. Das Neſt wird nie auf die 
Erde gebaut und ebenfalls vermeidet er, dasſelbe auf hohen Bäumen 
anzulegen. Man findet es am häufigſten in niedrigen, dichten Dorn— 
büſchen, oft ganz verſteckt in der Mitte derſelben, ſodann auch in 
Stachelbeer- und Johannisbeerbüſchen, auch auf kleinen Obſtbäumen 
und in Weinſtöcken. Immer wird der Ort zur Anlage desſelben 
gewählt, welcher ihm am ſicherſten ſcheint. Das Neſt iſt an der 
Außenſeite aus Grashalmen gebaut und inwendig ſtets mit Haaren 
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weich ausgepolſtert. Das Gelege beſteht aus 4 bis 5 hellgrünen 
Eiern, welche am dickſten Ende mit einem Kranze von hell- und dunkel— 
braunen Flecken gezeichnet ſind. Sie ſind klein und ſehr zartſchalig. 
Nachdem die erſte Brut das Neſt verlaſſen und ſelbſtändig geworden 

iſt, ſchreitet das Pärchen zu einer zweiten, oft auch noch zu einer dritten 
Brut. Die Jungen werden mit Kerbthieren aufgefüttert, weshalb 
der Zirpfink für die Gärten ein ſehr nützlicher Vogel iſt. Wenn man 
ihn ſchützt, ſiedelt er ſich gerne in der Nähe des Menſchen an. Bei 
meinen Eltern baute ein Pärchen ſein Neſt nahe bei der Hausthüre in 
einem Weinſtock. Doch verbindet der Vogel mit dieſer Zutraulichkeit 
eine große Vorſicht, und nur ſelten gelingt es, einen zu fangen. — Als 
Stubenvogel hat er keinerlei Bedeutung, da ihm ebenſowohl Geſang 
als auch ein ſchönes Gefieder abgeht. In der Regel läßt er nur ein 
leiſes Zirpen, welches „Zirp“ oder „Zipp, zipp“ klingt, hören.“ 

Ich fand ein Neſt dieſes Sperlings in einem frei hängenden 
Blumenkorb, der in einer Veranda hing, welche von den Bewohnern 
des Hauſes täglich betreten wurde. 

Eng verwandt mit dieſem Sperling ſind der Bergammerfink 
oder Baumſperling (Spizella monticola,; Tree Sparrow und 
der Feldammerfink oder Feldſperling (Spizella pusilla; 
Field Sparrow). Erſterer läßt ſich nur im Winter bei uns ſehen, 
letzterer iſt auch im Sommer bei uns und niſtet auf dem Boden. 

Der Singammerfink oder Singſperling (Melospiza 
melodia, Song Sparrow, ſiehe Tafel V, 1) iſt nirgends ſelten und 
darum ein ſehr bekannter Vogel. Er wird 64 Zoll lang. Die Ober: 
ſeite iſt roſtgrau mit dunkel rothbraunen Schaftflecken. Die Untertheile 
ſind weißlich und mit dunkelbraunen Schaftſtrichen gezeichnet. Er 
bewohnt die öſtlichen Vereinigten Staaten nördlich bis Canada. Sein 
Lieblingsaufenthalt iſt Buſchwerk aller Art, namentlich ſolches an 
Gewäſſern. Doch ſiedelt er ſich in Gärten in unmittelbarer Nähe der 
Wohnungen an. Für die Gefangenſchaft eignet er ſich vorzüglich. 
Die von mir gehaltenen waren ſehr ausdauernd, immer lebendig und 
darum unterhaltend. Sie ſangen gern und erinnerten an den Kana— 
rienvogel; nur war ihr Geſang leiſer, aber vielleicht zarter und 
anmuthiger. Wenn ſie im Frühjahr zu uns kommen, ſetzen ſie ſich 
häufig auf einen niederen Buſch oder Baum und tragen von hier aus 
ihre anſprechenden Weiſen vor. Das Neſt ſteht auf Bäumen oder auf 
dem Boden und iſt aus zarten Halmen geformt, welche mit Haaren 
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ausgefüllt find. Das Gelege beſteht aus 3 bis 7 grünlichweißen, 
dunkelbraun gefleckten Eiern. 

Der Riedammerfink oder Sumpfſperling (Melospiza 
palustris; Swamp Sparrow) wird 54 Zoll lang. Scheitel und 
Hinterkopf ſind dunkel kaſtanienbraun, die Stirn iſt ſchwarz. Der 
breite Augenbrauenſtreifen wie Kopf- und Halsjeiten find aſchgrau. 
Die Untertheile ſind weißlich, am Kropf bräunlichgrau. Sie bewohnen 
waſſerreiche Gegenden, zumal ſumpfige, gebüſchreiche Wieſen. Er 
verbreitet ſich über den Oſten der Vereinigten Staaten bis an den 
Miſſouri. 

Der Fuchsammerfink oder Fuchsſperling (Passerella 
iliaca, Fox. colored Sparrow, Tafel V, 3) wird 74 Zoll lang. Die 
Oberſeite iſt röthlichbraun, die Unterſeite weiß mit großen röthlichbrau— 
nen Flecken. Er iſt im hohen Norden heimiſch und beſucht im Winter 
alle öſtlichen und mittleren Staaten Nordamerika's, hält ſich in Vor— 
hölzern, Gebüſchen, Hecken und Zäunen auf, beſchäftigt ſich viel auf 
dem Boden, fliegt niedrig, aber raſch und gut, iſt überhaupt ein mun— 
terer Geſell. In den öden Wildniſſen Labradors brütet er auf dem 
Boden. In das nördliche Indiana kommt er im März und verweilt 
4 bis 6 Wochen. Dasſelbe thut er im September. 

Der Roſenbruſtknacker (Hedyymeles ludovieiana ; Rose- 
breasted Grosbeak, ſiehe Tafel II, 3 und 5) bewohnt die Vereinigten 
Staaten und wandert im Winter bis Neugranada hinab. Er iſt ein 
kräftig gebauter, 82 Zoll langer Vogel mit kurzem, dickem Schnabel. 
Der ganze Kopf, der Hals, der Rücken, die Schwingen bis auf zwei 
weiße Flügelbänder und der Schwanz ſind glänzend ſchwarz. Die 
Bruſtſeiten und der Bauch ſind weiß; der Unterhals aber und die 
Bruſtmitte ſind prachtvoll karminroth, welche Farbe auch auf den 
Unterflügeldeckfedern ſich zeigt. Audubon beſchreibt dieſen präch— 
tigen Vogel mit gewohnter Meiſterſchaft. „Einſt im Monat Auguſt,“ 
erzählt er, „als ich mich mühſelig längs den Ufern des Mohawkfluſſes 
dahinſchleppte, überkam mich die Nacht. Ich war wenig bekannt in 
dieſem Theile des Landes und beſchloß deshalb, da zu übernachten, wo 
ich mich gerade befand. Der Abend war ſchön und warm; die Sterne 
ſpiegelten ſich wieder im Fluſſe; von fern her tönte das Murmeln 
eines Waſſerfalles. Mein kleines Feuer war bald angezündet unter 
einem Felſen und ich neben ihm dahingeſtreckt. In behaglicher Ruhe, 
mit geſchloſſenen Augen ließ ich meinen Gedanken freien Lauf und 
befand mich bald in einer geträumten Welt. Da plötzlich drang mir in 
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die Seele der Abendgeſang eines Vogels, ſo klangvoll, ſo laut, wegen 
der Stille der Nacht, daß der Schlaf, welcher ſich bereits auf meine 
Lider herabgeſenkt hatte, wieder von hinnen floh. Niemals hat mich 
der Wohllaut der Töne mehr erfreut. Er bebte mir durchs Herz und 
machte mich glückſelig. Faſt hätte ich meinen mögen, daß ſelbſt die 
Eule durch den ſüßen Wohllaut erfreut war; denn ſie blieb ſtill dieſe 
Nacht. Lange noch, nachdem die Töne verklungen waren, freute ich 
mich über ſie, und in dieſer Freude ſchlief ich ein.“ 

Der Flug des Kernbeißers iſt hart und geht gerade aus, iſt aber 
doch nicht ungewandt. Das Neſt, welches ich beſitze, ſtand auf einem 
niederen Baum in der Nähe eines Fluſſes. Es hat einen Durchmeſſer 
von 8 Zoll und iſt aus trockenen Baumzweigen, Blättern und Stämm— 
chen zuſammengeſetzt, während Würzelchen und Haare die innere 
Auskleidung bilden. Das Gelege beſteht aus vier oder fünf blau— 
grünen, rothbraun gefleckten Eiern. Beide Geſchlechter brüten. 

Unſer Kernbeißer iſt mit Recht einer der beliebteſten und aus— 

dauerndſten Käfigvögel. Sein prachtvolles Gefieder und ſein trefflicher 
Geſang, den er auch während der mondhellen Nächte hören läßt, machen 
ihn gleich empfehlenswerth. Ich habe ihn mit gemiſchtem Körner— 
futter und gelegentlicher Zugabe von Grünzeug lange Zeit munter und 
geſund erhalten. Er iſt verträglich und paßt darum ſehr wohl in einen. 
Geſellſchaftskäfig. An das Weichfutter (gehacktes Ei und geriebene 
Semmel oder gekochte Kartoffel) gehen ſie gern, werden aber dadurch, 
leicht überfett und darum krank. 

Der farbenprächtige Papſtfink (Oyanospiza ciris; Nonpareil, 
Painted Bunting) bewohnt nur unſere Südſtaaten, kommt aber in 
großer Menge in den Vogelhandel. Kopf und Nacken dieſes Finken 
find glänzend violettblau; die Kehle, der Vorderhals, ſowie die ganze: 
Unterſeite ſind hellroth; Rücken und Schwanz ſind bräunlich grün. 
Man füttert ihn mit verſchiedenen Sämereien, giebt ihm oft Grünes, 
und hält ſeinen Käfig möglichſt rein. 

Der Indigofink (Oyanospiza cane; Indigo- bird) ift 
gleichfalls ein empfehlenswerther Käfigvogel, nicht nur ſeines prächtig 
indigoblauen Gefieders, ſondern auch ſeines kanarienvogelähnlichen 
Geſanges wegen. Er wird 54 Zoll lang. Im Herbſt legt er das 
ſchmucke Kleid ab und legt ein unſcheinbares blaugraues Gewand an. 
Das Weibchen iſt Winter wie Sommer bräunlichgrau mit blauem 
Schimmer. 
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Sein Verbreitungskreis erſtreckt ſich vom Miſſouri bis an den 
Atlantiſchen Ocean, von Florida bis nach New Brunswick. Im 
Winter zieht er bis Mexiko und Mittelamerika hinab. Die Säume 
der Waldungen, kleine Feldgehölze, Wieſen mit etwas Buſchwerk ſind 
ſein Lieblingsaufenthalt. Sein Neſt ſteht niedrig über dem Boden, in 
kleinen, dichten Büſchen. Gröbere Grashalme bilden den Außenbau, 
feinere Gräſer, Hanf- und Flachsfäden, Haare und dergleichen die 
innere Auskleidung. Das Gelege beſteht aus 4 bis 6 grünlichweißen 
Eiern. 

Das Halten dieſer Vögel, die leicht zur Fortpflanzung ſchreiten, 
kann ich jedem Liebhaber empfehlen. Sie ſind bei geeignetem Futter 
(gemiſchtem Körnerfutter und Grünem) ausdauernd. — 

Nächſt dem Kanarienvogel iſt wohl der Kardinal (Crdinalis 
virginianus,; Red-bird, Cardinal, ſiehe Tafel VIII, 4) der belieb— 
teſte und häufigſte Käfigvogel in Nordamerika. Sein Geſang, der 
ihm den Ehrentitel „Virginiſche Nachtigall“ verſchafft hat, ſein ſchön 
hochrothes Gefieder, der Federbuſch ſeines Kopfes, der ihm ein ritter— 
liches Anſehen giebt, ſeine Ausdauer bei geeigneter Nahrung haben ihm 
die Vorliebe aller Vogelfreunde zugewandt. Trotz ſeines munteren 
Weſens wird er doch zutraulich, frißt aus der Hand und legt alle 
Scheu ab. Im Geſellſchaftskäfig weiß er ſich eine gewiſſe Autorität zu 
verſchaffen, ohne jedoch zu einem Tyrannen zu werden. Man biete 
ihm Weizen, Hafer, geſtoßenen Mais, etwas Hanf, aber auch Grün— 
zeug, Früchte, Mehlwürmer oder doch gelegentlich etwas rohes Rind— 
fleiſch. Bei dieſer gemiſchten Koſt dauert er lange aus und läßt 
feinen lauten, pfeifenden und reinen Geſang faſt das ganze Jahr 
hindurch hören. 

Der Verbreitungskreis des Kardinals umfaßt die ſüdlichen Verei— 
nigten Staaten, Mexiko und Californien. Hier brüten ſie ſelbſt 
innerhalb der Städte. Das Neſt, welches ich beſitze, iſt ein. aus 
trocknen Blättern und Zweigen, dürrem Gras und dergleichen aufge— 
führter Bau, der von feineren Stoffen ausgekleidet iſt. Das Gelege 
beſteht aus vier bis ſechs auf düſterweißlichem Grunde überall mit 
olivenbraunen Flecken gezeichneten Eiern. Das Weibchen brütet, wird 
aber währenddem vom Männchen gefüttert und durch Geſang unter— 
halten. Nach 13 bis 14 Tagen ſchlüpfen die Jungen aus den Eiern. — 

Da, wo der Kardinal vorkommt, ſieht man ihn im tiefſten 

Dickicht des Waldes, aber auch in unmittelbarer Nähe der Ortſchaften. 
Im Herbſte und Winter bleiben ſie ſelbſt im nördlichen Indiana in 
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kleinen Geſellſchaften zurück. Im Frühjahr trennen ſie ſich in Paare 
und grenzen ihr Revier, aus demſelben jedes andere Männchen mit 
Eiferſucht vertreibend, ja ſelbſt auf Tod und Leben mit ihm kämpfend. 

Auch den grauen Kardinal (Pyrrhuloxia sinuata ; Texas 
Cardinal), ein oben aſchgrauer, unten weißer Vogel, mit brennend 
rothem Kopf und Vorderhals, der die Region des Rio Grande 
bewohnt, hält man häufig im Käfig. Nach meiner Erfahrung zeigt er 
ſich weder ſo lebhaft wie der vorige, noch iſt ſein Geſang dem des 
letzteren gleich zu achten. — Beide Kardinäle werden alljährlich zu 
Tauſenden auf den europäiſchen Vogelmarkt gebracht. — 

Der Grundröthel oder Erd fink (Pipilo erythrophthal- 
Mus, Ground Robin, Towhee, Chewink) wird 84 Zoll lang, 
Kopf, Hals und Oberſeite ſind ſchwarz. Die Unterſeite iſt weiß, an 
den Seiten roſtrotkh. Beim Weibchen find die ſchwarzen Theile braun. 
Der Erdfink iſt ein ſehr häufiger Vogel in allen Staaten öſtlich vom 

Miſſouri. Sein Lieblings- 
Aufenthalt ſind dichte, niedrige 
Gebüſche, die naß, jedoch nicht 
ſumpfig ſein dürfen. Durch 

5 fein weithinſchallendes „Schi— 
— 5 wink“ macht er ſich zwar be— 
De sa merklich, ohne daß man jedoch 

’ A den Vogel ſelber gewahrt, der 
munter und geſchickt auf dem 

Boden herumhüpft, wo er eifrig nach Inſekten ſucht. Ein Pärchen 
verflog ſich im Herbſt in den Kellerraum des Concordia College, viel— 
leicht durch die Wärme angelockt. —Ihr Neſt iſt aus dünnen Blättern, 
Halmen, Würzelchen und dergleichen leicht zuſammengefügt und ſteht 
gewöhnlich in einer Vertiefung des Bodens, ſo daß ſein oberer Rand 
mit der Umgebung gleich hoch liegt. Das Gelege beſteht aus vier 
bis ſechs auf grünlich blauem Grunde roth und braun gefleckten 
Eiern. — 

Die Starlinge (Icteridae; Blackbird Family). Die Stärlinge 
ſind gekennzeichnet durch den langen, geraden oder leicht gebogenen, 
kegelförmigen Schnabel, die kräftigen Füße mit langer Hinterzehe 
und großen Krallen, die ſpitzigen Flügel mit nur neun Handſchwingen 
und den mehr oder weniger abgerundeten Schwanz. 

An ihre Spitze ſtellen wir den allbekannten Reisſtärling 

oder Paperling (Dolichong oryzivorus; Bobolink, Reed-bird, 

Erdfink; Ground Robin. 
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Rice- bird, ſiehe Tafel XI, 1 und 2), der ſowohl Nord- wie Süd— 
amerika, von Granada bis Paraguay, bewohnt. Er wird 7.5 Zoll 
lang. Das Sommerkleid des Männchens iſt an der Schulter und am 
Bürzel weiß, Kopf und Unterſeite, Schwingen, Flügeldeckfedern und 
Schwanz ſind ſchwarz. Im Winter nimmt das Männchen die Färbung 
des Weibchens an, welches gelbbraun gefärbt iſt. Es iſt mir immer 
von großem Intereſſe geweſen, dieſen auffallenden Farbenwechſel an 
meinen Gefangenen zu beobachten. Nehrling ſchreibt mir über 
dieſen Vogel Folgendes: 

„Erſt, wenn unſere Wälder und Wieſen ſchon längſt ihre gefie— 
derten Bewohner aus dem Süden zurück erhalten und viele derſelben 
bereits das Brutgeſchäft begonnen haben, erſcheint der eigentliche Beleber 
unſerer Wieſen: der Bobolink. Es ſcheint, als wolle er erſt die Wieſen 
und Prairien im ſchönſten Grün prangen und die mannichfachen Arten 
der Wieſen- und Prairieblumen aufblühen laſſen, ehe er, die eigentliche 
Zierde der Grasebenen, einzieht. Aber er paßt auch zu nichts Anderem, 
als zu den grünen Wieſen; er verleiht ihnen den eigentlichen Schmuck 
und das rechte Leben. Ohne ihn, den munteren, ſtets fröhlichen und 
heiteren Sänger, erſcheinen uns die Prairien öde, traurig und todt. 
Er führt in denſelben ein poeſiereiches und gemüthliches Leben. Bald 
nach der Ankunft, welche in den Nordſtaaten etwa Mai erfolgt, wird 
das Brutgeſchäft begonnen. Das Neſt wird auf die Erde in's tiefe 
Gras gebaut und aus Halmen zuſammengeſchichtet, inwendig mit 
feinen Halmen ausgelegt. Die Eier ſind auf weißlichem Grunde mit 
vielen größeren und kleineren bräunlichen Flecken verſehen. Das 
Neſt iſt ſehr verſteckt angelegt und ſchwer aufzufinden, hauptſächlich 
aber iſt es die Liſt des brütenden Weibchens, welche den Sucher in den 
meiſten Fällen irre leitet. Sobald ſich nämlich dem Neſte irgendwie 

Verdächtiges nähert, läuft es ſchnell von demſelben, ſtellt ſich flügellahm 
und hüpft im Graſe davon. Erſt dann, wenn es eine bedeutende 
Strecke vom Neſte entfernt iſt, erhebt es ſich fliegend. 

Der Bobolink gilt bei jedem Kenner als ein vorzüglicher Sänger, 
der ebenſowohl durch Fülle und Stärke als auch durch Abwechslung 
ſeines herrlichen Liedes in Staunen ſetzt. Es iſt ein unbeſchreiblich 
herrliches Vogelconcert, wenn erſt einer, dann noch einer und immer 
mehrere ſich aus dem wogenden Grasmeer erheben, und jeder ſchwirrend 
und fliegend in der Luft ſeinen ſchönen Geſang erſchallen läßt. 

Man findet den Bobolink bei uns in jeder tieferen Wieſe und auch 

in den an Vogelarten ſo armen Prairien tritt er häufig auf. Im 
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Walde kommt er nicht vor, und auch Gebirge und Hochland meidet er. 
Während der Brutzeit iſt der Bobolink ein ſehr nützlicher Vogel, da die 
Jungen faſt ausſchließlich von Kerbthieren aufgefüttert werden. Von 
ſeinem Nutzen kann man ſich hauptſächlich während der Heuernte ſehr 
leicht überzeugen; denn dann ſieht man ihn in Schaaren auf dem friſch— 
gemähten Graſe umherlaufen und Grashüpfer, Käfer, Raupen und 

andere derartige Thiere abſuchen. Bald nach der Brutzeit vereinigen 
ſich Alte und Junge zu großen Schwärmen und durchziehen noch eine 
kurze Zeit die Gegend. Sie fallen nun auch mitunter in das noch in 
Milch ſtehende Getreide, aber auch hier ſchaden ſie nie erheblich. 
Gerade zu der Zeit halten ſich in den Fruchtfeldern Heere ſchädlicher 
Inſekten auf, welche dem 1 auf allerlei Weiſe zuſetzen, und denen 
gilt vornehmlich die Jagd. Man ſollte darum den Bobolink ganz 
beſonders ſchützen, weil er 1 ſeinem Nutzen auch durch ſeinen 

herrlichen Geſang und durch ſein ſtets munteres Weſen ſo ungemein zur 

Belebung der Wieſen und Grasebenen beiträgt. 
Für die Gefangenſchaft eignet ſich der Bobolink oder Paperling, 

wie ihn die deutſchen Händler zu nennen belieben, außerordentlich. 
Auch in Deutſchland hat er ſeines Geſanges wegen viele Freunde. 
Tauſende werden jährlich dahin ausgeführt und regelmäßig ſehr ſchnell 
verkauft. Außer ſeinem Geſange empfiehlt ihn auch ſeine Munterkeit 
und Friedfertigkeit anderen, auch den kleinſten Vögeln gegenüber, ſehr 
zum Stubenvogel. Man füttert ihn mit Hirſe, Canarienſamen und 
etwas Hafer; giebt ihm oft Grünes (Salat) und zur Abwechslung auch 
Mehlwürmer und Ameiſeneier. Andere Sämereien, z. B. Weizen, 

Gerſte, Mais u. ſ. w. rührt er nicht an.“ 
Im Herbſte waren meine Gefangenen immer erſtaunlich fett, und 

es erſcheint mir glaubwürdig, daß, wenn die Farmer des Südens ſie 
während der Reiszeit ſchießen, die herabfallenden Vögel beim Aufprall 
auf den Boden platzen. 

Der Kuhſtaar (Melothrus pecoris; Cow Blackbird, Cow- 

bird) findet ſich in allen Staaten vom Atlantiſchen Ocean bis zum 
Stillen Weltmeere und von Canada bis zum äußerſten Süden des 

Landes. Obwohl einfach gefärbt, iſt der männliche Kuhvogel wegen 
19 ſchön glänzenden Gefieders ein ſchmucker Vogel. Das Gefieder 
es Männchen iſt bläulich und grünlich; Kopf und Hals ſind bräunlich. 
a Weibchen iſt einfach bräunlich. 

Der Kuhſtaar verdient eine beſondere Berückſichtigung, weil er 
der einzige Vogel Nordamerikas iſt, der gleich den Kukuken der alten 
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Welt ein ſchmarotzender Lump, ein rechter „Tramp“ iſt, der weder 
einen Familienſtand gründet, noch für die Auferziehung der jungen 
Brut in irgend einer Weiſe ſorgt. Er iſt ein Erzſtrolch und Vagabund. 

DEN IS 7 72 1 0 . 

N, 

. . 

Ruhflaar : Cowbird. 

Von einer Zuſammengehörigkeit eines Paares iſt hier nicht die 
Rede. Nie errichtet er ein Neſt, nie brütet er oder ſorgt für die 
Auffütterung der Jungen, während doch andere Vögel gerade dieſen 
Geſchäften ſich mit ganz beſonderer Sorgfalt widmen. 

Das Weibchen legt das Ei in ein fremdes Neſt — und ſonderbar, 
die Pflegeeltern brüten das Ei aus, als wenn es ihr eigenes; und weil 
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dieſes zwei Tage früher reift, als das eigene, und der junge Pflege— 
befohlene einen ganz unerſättlichen Appetit zeigt, ſo geht in der Regel 
die eigene Brut durch Nahrungsmangel zu Grunde, und die jungen 
Leichen werden dann, um dem Schmarotzer Raum zu ſchaffen, von den 
Alten aus dem Neſt geſchafft und an einer entfernten Stelle nieder— 
gelegt. Den allerverſchiedenſten, aber doch meiſt kleineren Vögeln 
vertraut das Kuhſtaarweibchen feine Eier an; am häufigſten findet 
man es in den Neſtern der Waldſänger, der Laubwürger, der Sper— 
linge. Ich beſitze Neſter des Indigofinken, des Diſtelfinken, des 
Geſellſchaftsammerfinken und der Walddroſſel mit einem und zwei 
Eiern unſeres Schmarotzers. 

In der Regel findet man nur ein Ei des Schmarotzers, zuweilen 
aber auch 2, ja 3, 4 und 5. Die Eier wechſeln hinſichtlich der Fär— 
bung. Ihre Grundfarbe iſt weiß; ſie ſind aber mit aſchgrauen und 
purpurbraunen Punkten ſpärlich oder reichlich gezeichnet. 

Ende März oder Anfang April erſcheint der Kuhſtaar in unſeren 
nördlichen Staaten. Immer erſcheinen ſie in Schaaren, treiben ſich 
während des Tages nahrungſuchend umher und fallen Nachts lärmend 
in das Röhricht und Gebüſch an den Flußufern. Die Wanderung 
geſchieht immer des Nachts. Viehweiden ſind der Lieblingsaufenthalt 
des Kuhſtaars. Man ſieht ihn zwiſchen den Heerden herumlaufen 
oder auch auf dem Rücken des Viehes ſitzen und hier die Inſekten 
abſuchen. 

In der Gefangenſchaft habe ich ihn lange bei einfachem Körner— 
futter erhalten. Jede nahende Fliege wußte er mit Gewandtheit fort— 
zufangen. In meinem Geſellſchaftskäfig zeigte er ſich anfangs 
verträglich; jedoch änderte ſich ſein Verhalten ſpäter; er fing mit aller 
Welt Streit an und hieb mit dem Schnabel um ſich. Auf dieſe Weife 
tödtete er mir einen Kardinal, einen Indigofinken und einen Diſtelfinken. 
Ich mußte den Störenfried entfernen und in Iſolirhaft bringen. 

Noch häufiger und bekannter als der Kuhſtaar iſt der Sum pf— 
hordenvogel wer Rothflügel (Agelaius phoeniceus, Red- 
winged Blackbird, Swamp Blackbird). Er wird 9% Zoll lang, 

iſt glänzend tiefſchwarz und trägt tiefſcharlachrothe, gelbgeränderte 
Flügeldecken. Das Weibchen iſt braunſchwarz und ohne Schmuck. 
Der Rothflügel hat einen weiten Verbreitungskreis, da er nicht allein 
in den Vereinigten Staaten, ſondern auch in Mittelamerika und auf 
den weſtindiſchen Inſeln vorkommt. Nach dem nördlichen Indiana 
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kommt er ſchon Ende Februar; die Weibchen zeigen ſich erſt einen 
vollen Monat ſpäter. Nehrling berichtet mir über ihn, wie folgt: 

„Wie der Bobolink eine Zierde der Wieſen, ſo verdient der 
Rothflügel eine Zierde der Schilf- und Rohrſümpfe genannt zu werden. 
Ihnen verleiht er durch fein munteres, heiteres und anziehendes Weſen, 
das eigentliche Leben; und auch er iſt ohne ſie nicht zu denken: Beide 
find auf's innigſte verwachſen. Wo immer man an waſſerreiche— 
Schilf- und Rohrſümpfe kommt, und ſeien ſie auch baum- und buſchlos, 
jo kann man doch regelmäßig ein oder mehrere Pärchen Rothflügel 
daſelbſt antreffen. Am häufigſten trifft man ihn an ſchilfreichen Teichen 
und Flußufern. Hochland und Gebirge meidet er gänzlich. Er gehört 
zu den gemeinſten und darum auch zu den bekannteſten Vögeln. Ende 
März kehrt er ſchon aus ſeiner Winterherberge in ſeine Heimath zurück. 
Er kommt oft in Geſellſchaft verwandter Arten: mit Kuhſtärlingen und 
Bootſchwänzen wieder. Oft läßt ſich an einem warmen Tage die 
ganze Geſellſchaft auf einem geſondert ſtehenden Baume nieder, wo 
nun jeder auf ſeine ihm eigenthümliche Weiſe zu muſiciren beginnt. 
Eine Menge verſchiedener Stimmen vernimmt man. Die Rothflügel 
ſingen hell und wohlklingend fortwährend „Tüh, tüh, tüh“, die 
Bootſchwänze ſchreien dazwiſchen ihr „Kück, kück“, die Kuhvögel 
rufen „Zizih, zih“. Es iſt dieſes ein in der That intereſſantes Vogel— 

conzert, das man ſelber gehört haben muß, um ſich eine Vorſtellung 
davon machen zu können. Man könnte es ein Begleitungsſpiel des 
einziehenden Frühlings nennen! Anfangs Mai oder noch eher löſt 
ſich die Geſellſchaft auf und jedes Rothflügelpärchen ſucht nun ſeinen 
alten Niſtplatz auf, oder wenn es ein junges Pärchen iſt, ſo gilt es, ſich 
erſt einen ſolchen zu ſuchen oder gar zu erkämpfen. Ende Mai wird 
mit dem Neſtbau begonnen. Dann iſt der Sumpftrupial ſehr lebhaft 
und munter. Aus jedem geeigneten Sumpfe erklingt dann ſein zwar 
einfacher aber nicht unangenehmer Geſang. Der prachtvolle Vogel 
ſitzt dabei gewöhnlich auf der Fenz, auf einem Buſche oder auch in dem 
oberen Theile des Schilfes. Wo man ihn nicht behelligt, iſt er auch 
wenig ſcheu, ſo daß man ihn genau betrachten kann. Die ſingenden 
Laute klingen wie „Tüh, tüh“, außerdem vernimmt man Laute wie 
„Teck, teck“ oder „Tack, tack“. Anfangs Juni findet man das 
fertige Neſt. Dasſelbe fand ich immer im Schilfe oder im hohen 

Sumpfgraſe, oft nur wenige Zoll über dem Waſſerſpiegel. Wo das 

Schilf am dichteſten iſt, gewöhnlich mitten im Waſſer, wird der Bau— 
platz gewählt. Das Neſt iſt als ein wahrer Kunſtbau zu bezeichnen. 
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Als Unterlage dienen grobe Heuhalme; dann folgen oft einige Blätter, 
welche wieder mit Heuhalmen bedeckt werden. Mit feinen Halmen 
wird es ausgepolſtert. Es iſt ſo feſt und künſtlich an den Schilfhalmen 
angebracht, daß man über die Kunſtfertigkeit des ziemlich großen 
Vogels ſtaunen muß. Man findet vier bis fünf grünliche, mit dun— 
kelbraunen Flecken und Adern verſehene Eier darin. Er brütet nur 
einmal im Jahre. Da der Vogel ſehr geſellig iſt, ſo findet man oft 
in einem Sumpfe zwei und mehr Neſter, welche zuweilen ſehr nahe 

zuſammen ſtehen. Die Jungen werden mit Inſekten aufgefüttert; 
ſie ſind wie das Weibchen gefärbt. Sobald ſie ſelbſtändig ge— 
worden ſind, ſchlagen ſie ſich mit den Alten und anderen ihrer Art 
zuſammen und durchziehen das Land. Häufig ſieht man ſie dann in 
naſſen Viehweiden, in abgemähten niederen Wieſen und in großen 
Sümpfen, wo ſie allerlei Kerbthiere aufſuchen. Zuweilen kommen 
ſie auch in die reifen Getreidefelder, weshalb man ſie dann oft auf 
ganz grauſame Weiſe verfolgt, weil man ſich den Schaden, welchen ſie 
hier verurſachen ſollen, als ſehr groß denkt. Es iſt jedoch ſehr zwei— 
felhaft, ob ſie den Getreidefeldern überhaupt Schaden zufügen. Meine 
gefangenen Rothflügel fraßen nie ein Getreidekorn, aus dem einfachen 
Grunde, weil ihr Schnabel zu ſchwach war, es zu enthülſen. Nur 
ausnahmsweiſe verzehrten ſie Haferkörner, in der Regel aber nur Hirſe 
und kleine Unkrautſämereien. Sein Nutzen beſteht hauptſächlich darin, 
daß er beim Pflügen ſchaarenweiſe dem Landmanne folgt, um die, 
loßgelegten Würmer, Käfer und andere Kerbthiere, welche die ganzen 

Ausſaaten verwüſten können, aufzuſuchen. 

Im Käfige iſt er ein angenehmer, ſtets heiterer Geſell, dem man 
aber ein ziemlich großes Bauer geben muß. Mit anderen Vögeln darf 
man ihn nicht zuſammen thun, weil er ſich gegen ſie ſehr ſtreitſüchtig 
zeigt, ſie zuweilen ſogar todt beißt. Als Futter reicht man ihm Hirſe, 
Grasſamen, etwas Hafer und auch mitunter ein wenig Spottdroſſel— 
futter, Mehlwürmer und Ameiſeneier. Er wird in der Gefangenſchaft 
bald zahm und erfreut dann durch ſein keckes, neugieriges Weſen, noch 
mehr aber durch ſeine ſchöne Färbung.“ 

Die Erfahrung, daß der Rothflügel mit anderen Vögeln nicht 
zuſammengebracht werden darf, kann ich nicht beſtätigen. Ich habe 
ihn mit vielen andern, meiſt kleinen Vögeln in einem großen Geſell— 
ſchaftsbauer. Er weiß ſich zwar Reſpekt zu verſchaffen und hält ſich 
das kleine Geſindel etwas vom Leibe, hat ſich auch eine Sitzſtange 
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erwählt, die er als alleiniges Eigenthum beanſprucht, iſt aber im 
Uebrigen harmlos und auch am Futternapf verträglich. 

Der Brillenvogel oder Gelbkopf (Xanthocephalus 
teterocephalus; Yellow-headed Blackbird) wird 10 Zoll lang. 
Der ſchwarze Körper trägt einen gelben Kopf und Hals. Er bewohnt 
unſere Weſtſtaaten, von Texas bis Wisconſin und weſtlich bis zum 
Stillen Deean. 

Der Lerchen- oder Wieſenſtärling (Sturnella magna; 
Meadow Lark, Tafel IX, I) verbreitet ſich über den Oſten der Ver— 
einigten Staaten und wurde als Irrgaſt ſchon in England erlegt. Er 
wird 103 Zoll lang. Die Oberſeite iſt braun, die Unterſeite gelb mit 
breitem, hufeiſenförmigem Bruſtſchilde. Er erſcheint ſchon im März in 
unſeren Nordſtaaten und läßt dann ſeinen lauten, langgezogenen Triller 
hören. Die Prairien, Wieſen und Getreidefelder ſind ſein Lieblings— 
aufenthalt. Auf Bäume ſetzt er ſich ſelten; man ſieht ihn aber häufig 
auf Fenzen, hohen Pfählen und trockenen Baumäſten. Auf dem Boden 
bewegt er ſich ſehr gewandt und läuft mit großer Geſchwindigkeit. 
Wenn ſie, aufgeſcheucht, ſich mit raſchem Sprunge erheben, flattern 
ſie unſicher und unſtät. Während ihrer Wanderſchaft erheben ſie ſich 

höher in die Luft; wenn ſie einen Wald zu überfliegen haben, ruhen 
ſie ſehr häufig auf den höchſten Zweigen, als müßten ſie ſich von ihren 
Anſtrengungen erholen. Wenn ſie während ihres Zuges einen gün— 
ſtigen Nahrungsplatz erreichen, ſenken ſie ſich herab. Ein altes 
Männchen leiſtet Wachtdienſte und warnt bei der geringſten Gefahr 
durch einen eigenthümlich wirbelnden Ton. — Das Neſt ſteht ſtets auf 
dem Boden und iſt aus Wurzeln und Halmen aufgebaut. Das Gelege 
beſteht aus vier oder fünf in der Regel auf weißem Grunde mit röthlich— 
braunen Flecken gezeichneten Eiern. — 

Der Baltimorevogel oder Baltimoretrupial (Ieterus 
baltimore; Baltimore Oriole, Golden Robin, Hangnest, Tafel 
IV, 1 und 2) verdient unſere beſondere Beachtung nicht nur ſeines 
häufigen Vorkommens, ſeines angenehmen Geſanges, ſondern nament— 
lich ſeines kunſtvollen Neſtbaues wegen. Er entgeht übrigens der 
Beobachtung ſchon wegen feines überaus farbenprächtigen Gefieders 
nicht. Die Färbung des Männchens iſt an Kopf, Hals, Rücken, 
Flügeln und Schwanze ſchwarz; der Unterrücken, die Binden auf den 
Flügeln und die ganze Unterſeite ſind glänzend orangegelb. Bruſt und 
Mittelrücken ſind ſcharlachroth. Das Weibchen iſt weit matter gefärbt. 
Die Farben treten beſonders ſchön hervor, wenn der Vogel ſich zwiſchen 
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dem ſaftigen Grün der Bäume zeigt. Hier geht er ruhig ſeiner Haupt— 
nahrung, den Inſekten nach. Etwa Anfangs Mai ſtellt ſich der Vogel 
bei uns ein und läßt dann ſeinen hellen, flötenden Geſang weithin 
hören. Bald beginnt auch der Neſtbau und hierin zeigen ſie ſich als 
vollendete Meiſter. Aus Pflanzenfaſern, denen ſie, wo die Gelegen— 
heit ſich bietet, Pferdehaar, Garn und dergleichen beimiſchen, weben 
fie ein überaus dauerhaftes Hängeneſt von etwa 7 Zoll Tiefe und 
5 Zoll Breite. Es iſt ein wetterharter Bau, der auch die Winterſtürme 
überdauert, und den man im folgenden Frühjahr noch unverſehrt an 
dem Gerüſt hängend findet. Das Gelege beſteht aus fünf, ſelten aus 
ſechs weißen purpurbraun gefleckten und unregelmäßig geſtrichelten 
Eiern. Noch ehe die jungen Vögel fliegen können, erklimmen ſie die 
Oeffnung des Neſtes und hängen ſich, wie Spechte, an die Außen— 
wand desſelben. 

Der Baltimorevogel iſt ein gewandter und ſchneller Flieger und 
in dem Geäſt der Bäume völlig zu Hauſe. Dem Menſchen gegenüber 
zeigt er wenig Scheu; ſie kommen in unſere Obſtgärten und zeigen ſich 
im Laub der Straßenbäume. Er iſt ein wahrer Wohlthäter, da er 
jedes Blatt und jede Blüthe nach den ſchädlichen Kerfen durchſucht. 

In der Gefangenſchaft zeigt ſich dieſer Trupial als ein ausdauern— 
der und unterhaltender Vogel. Man füttert ihn mit Weichfutter, 
Kirſchen, aufgequellten Roſinen und Mehlwürmern. Sie lernen bald 
aus der Hand freſſen. — 

Dem Vorigen in Lebensweiſe und Betragen ähnlich iſt der Ga r— 
tentrupial (Icerus spurius; Orchard Oriole). Er wird 74 

Zoll lang. Seine Untertheile ſind ſchön kaſtanienbraun, das Uebrige 
ſchwarz gezeichnet. Er theilt auch den Verbreitungskreis mit dem 
Vorigen. In den Centralſtaaten, von New York bis Nord Carolina, 
iſt kaum ein Obſtgarten ohne ſie. Sie weben auch ein Hängeneſt, 
welches aber weitaus nicht ſo künſtlich gewoben iſt wie das des Balti— 
morevogels. Die blauweißen Eier ſind braun geſprenkelt. — 

Die Purpurgrakel oder der Bootſchwanz (Quiscalus 
versicolor , Crow Blackbird) bewohnt die Vereinigten Staaten bis 
an den Miſſouri. Er wird 13 Zoll lang. Seine Färbung iſt zwar 
einfach tiefſchwarz, aber Kopf, Bruſt, Hals und Rücken ſchimmern 
glänzend tiefpurpurviolett oder kupferroth, ſo daß der Vogel trotz 
ſeiner Einfachheit doch eine überraſchende Pracht zeigt. Er iſt keines— 
wegs ſelten. 
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Die Grakel iſt ein Allesfreſſer und darum nützlich und ſchädlich, 
geſchützt und verfolgt. Auf den Feldern leſen ſie zwar allerlei Unge— 
ziefer von dem Boden auf, folgen dem Pflüger, um die von ihm 
freigelegten Würmer und Käferlarven in Empfang zu nehmen, und 

leiſten alſo gute Dienſte; allein überall laſſen ſie ſich Uebergriffe zu 
ſchulden kommen. Sie gehen dem friſch gepflanzten Mais nach, indem 
ſie die über dem Boden erſcheinenden Keimlinge freſſen und daran die 
Körner herausziehen. Und ſpäter, wenn ſich die Aehre bildet, verzeh— 
ren ſie die jungen, milchigen Körner. Da ſie ſich immer in großen 
Schaaren zeigen, iſt das Kornfeld ernſtlich von ihnen bedroht, weil auch 
das Schießen ſie nicht vertreibt. 

Im Winter finden wir dieſe Vögel in zahlreichen Schaaren in den 
niedrigen Theilen von Virginien, Nord- und Süd-Carolina und 

Georgia. Wil ſon ſah fie in ſolchen Mengen am Ufer des Roanoke 
auffliegen, daß ſie ein donnerähnliches Geräuſch hervorbrachten und 
beim Niederfallen Wege und Fenzen ſo dicht beſetzten, daß dieſe völlig 
ſchwarz erſchienen. 

Der Niſtplatz wird verſchieden gewählt. Ich fand Neſter in 
niedrigen Büſchen, häufiger aber auf Bäumen und in verſchiedener 
Höhe. Das Neſt iſt groß. Die Außenſeite beſteht aus Zweigen und 

Grashalmen, das Innere iſt mit feinen Hälmchen ausgefüttert. Das 
Gelege beſteht aus blaßgrünen bis tief roſtbraunen ſchwarz und braun 
gefleckten und geaderten Eiern. | 

Die Roſtgrakel (Seolecophagus ferrugineus; Rusty Black- 
bird) wird 93 Zoll lang. Sein ſchwarzes Gefieder hat einen purpur— 
violettblauen Metallſchimmer. Er bewohnt die Oſtſtaaten Nordame— 
rikas, ſüdlich bis Florida, nördlich bis Labrador und Alaska. Sein 
Benehmen gleicht dem des Vorigen. — 

Der Staar Europas (Sturmus vulgaris, Starling), obwohl 
in den Vereinigten Staaten nicht heimiſch, wiewohl man ihn ſelbſt in Grön— 
land beobachtet und auch einmal gefangen hat, darf doch hier nicht 
übergangen werden. Er iſt ein ſo allbekannter Freund und Genoſſe 

des Menſchen und ein ſo poſſirlicher, luſtiger, gelehriger und zutrau— 
licher Vogel, daß wir ihm hier ein Räumlein gönnen müſſen. Der 
etwa 8 Zoll lange Vogel trägt ein ſchwarzgrünſchillerndes, mit hellen 
Tupfen beſprengtes Gefieder und hat einen angenehm pfeifenden, 
zuweilen aber auch ſchnarrenden Geſang. Ma ſius ſchreibt: „Er 

zeigt gezähmt eine große Intelligenz, aber auch eine unverwüſtliche 
Laune und Keckheit. So ſpielt er denn ſeine Schelmenrolle mit nie 
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verſagendem Erfolg. Gerade wenn er ſich am ernſthafteſten in Poſitur 
ſetzt, pflegt er mit den drolligſten Poſſen zu überraſchen. Er lernt ſehr 
leicht Melodien nachſingen, ſelbſt Wörter und Sätze ſprechen.“ Lenz 
erzählt: „Als Knabe beſaß ich einen, welcher zwei Liedchen pfiff, 
zwiſchen welche er immer noch den Staarengeſang nebſt zehnerlei andern 
Tönen miſchte und das Wort Spitzbube ganz deutlich ausſprach. 
Drängte man ihn in eine Ecke und neckte ihn mit dem Finger, ſo wurde 
er ganz wüthend, richtete ſich auf den Zehen hoch empor, biß nach 
allen Seiten um ſich, pfiff aus Leibeskräften und ſchrie immer 
dazwiſchen: „Spitzbube, Spitzbube!“ Spielte ich auf der Wieſe, ſo 
war Staarmatz mit und badete ſich im Bache; arbeitete ich im Garten, 
ſo war er behülflich und ſuchte Regenwürmer auf; ſaß ich auf dem 
Kirſchbaume, ſo ſaß er neben mir und pflückte noch fleißiger als ich. Wie 
ein Hund wußte er meine Mienen zu deuten und meine Worte zu ver— 
ſtehen. Er war ſehr lecker und ſuchte immer zum Mehlwurmstopfe zu 
gelangen. Dieſer wurde daher mit einem Brette bedeckt. Einſt wurde 
es verſehen und eine Fußbank daneben geſtellt; der Staar benützt 
die günſtige Gelegenheit, ſpeingt auf die Fußbank, ſchiebt den Schnabel 
zwiſchen Topf und Brett, drängt dieſes allmälig zurück, hüpft, ſobald 
das Loch groß genug iſt, hinein und frißt ſo viel, bis er nicht mehr 
kann; es war ihm nicht möglich, wieder heraus zu hüpfen, ſo voll 
hatte er ſich gefreſſen, und er wäre um ein Haar an der allzu reichlichen 
Mahlzeit geſtorben. Im Baden kannte er weder Maß noch Ziel. 
Wegen der erſchrecklichen Pfützen, die er machte, durfte ich ihn nicht in 
der Stube baden laſſen; es geſchah daher auf dem Vorſaal, ſelbſt bei 
ſtarkem Froſte, ſo daß oft das Eis in Klumpen an ſeinen Federn hing; 
er lief dann eilig, laut ſchnarrend in die Stube zurück. Einſt lief er 
Jemand, der zur Thüre hinaus ging, nach, ſein Schnabel kam in die 
Klemme, und der Oberkiefer ſpaltete von der Spitze bis zur Mitte. 
Nun, dachte ich, iſt Matz verloren. Allein Matzens Oberkiefer begann 
gewaltig zu wachſen, das geſpaltete Stück fiel ab, und der Schnabel 
war vollkommen hergeſtellt. Ein andrer Jemand trat ihm das Bein 
entzwei. Ich nahm ihn vor, beſtrich es mit Lilienöl, legte Schienen 
an, und nach Verlauf einiger Zeit war es geheilt; an der Stelle des 
Bruchs wuchs nun eine dünne, etwa vier Linien lange Warze hervor. 

Ich unterband ſie mit einem Fädchen, und ſie fiel ab. Einſt war er 

zum Fenſter hinausgeflogen, und ich ſuchte ihn eine Zeit lang verge— 
bens. Endlich hörte ich einen gewaltigen Lärm; ich lief hin, da ſtan— 
den einige Bürſchchen unter einem Baume und warfen jubelnd mit 
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Steinen und Erdklößen nach dem Staarmatz. Dieſer ſaß oben ganz 
ruhig, ſchnarrte, pfiff und ſchrie: Spitzbube.“ 

Ein anderes Stück erzählt Friderich in ſeiner Naturgeſchichte: 
„Ein Kantor hatte einen Staaren, welcher unter manchem Geſchwätze 
auch die Worte “per compagnie” gelernt hatte. Dieſer entwiſchte 
einmal zufällig und kam zu einer Heerde wilder Staare, mit welchen er 
in das Netz eines Vogelſtellers gerieth. An ſeinem rothen Halsbänd— 
chen wurde aber der Schwätzer unter ſeinen zappelnden Brüdern 

erkannt und von dem Vogelſteller angeredet: „Ja, Mätzchen, wie 
kommſt denn du hieher?“ Per compagnie“, war die obwohl zufäl— 
lige, aber ſehr paſſende Antwort des Vogels, wodurch ſein Leben 
gerettet und er ſeinem Herrn zurückgegeben wurde.“ 

Die Krähen (Corvidae; Crow Family). Der Schnabel der 
Krähen, die größten Vertreter der artenreichen Ordnung der Höcker, iſt 
groß, ſtark und gerade nach vorn gekrümmt. Sie bewohnen alle Theile 
und alle Breiten- oder Höhenguürtel der Erde. 

Der amerikaniſche Rabe (Corvus carnivorus,; American 
Raven) mag den Reigen eröffnen. Er iſt ein ſtattlicher Vogel von 24 
Zoll Länge im ſchönſten ſchwarzen Sonntagsanzuge. Er bewohnt ganz 
Nordamerika mit Bevorzugung des Weſtens und des Nordens. Auf 
der Prairie und den wüſten Einöden unſerer weſtlichen Staaten und 

Territorien findet der Reiſende ſie ſchaarenweiſe. Sie folgen ſeiner 

Spur und ſtreiten ſich mit den Wölfen und Geiern um die Abfälle, die 
er beim Abbruch ſeiner Zelte zurückläßt, oder fallen über die eklen Reſte 
des Büffels her, deſſen brauchbare Theile der Jäger mit ſich nimmt. 
Coues beobachtete ihr Treiben in der Nähe des Fort Whipple, 
Arizona, wo ſie in unzählbaren Mengen während des Winters ſich 
zeigten. Nachts hockten ſie auf den benachbarten Tannen. Eine der— 
ſelben, ein alter mächtiger Baum, der allein ſtand, wurde von den 
Raben und den Geiern gemeinſchaftlich als Schlafplatz benutzt; der Koth 

der Vögel hatte den Baum vollſtändig weiß getüncht. In der Nähe 
dieſes Baumes pflegten die Inſaſſen des Forts ihre Rinder zu ſchlach— 
ten. Nachts ſammelten ſich hier die heulenden Wölfe, um an den 

Ueberbleibſeln ſich zu ſättigen; während des Tages aber ſtellten ſich 
die Raben und Geier ein — Coues hatte einen Raben eingefangen 
und in ſeinem Zimmer feſtgebunden. Der Rabe verſtand es aber, auch 
die verwickeltſten Knoten zu löſen und ſeinen Fuß zu befreien, wenn er 
auch ſtundenlang daran zu arbeiten hatte. 
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Ihr Neſt, welches faſt einen Buſhelkorb ausfüllt, ſteht auf Felſen 
oder auf Bäumen, in Mexiko auch auf Cactusſtauden. Das Gelege 
beſteht aus ſechs bis acht Eiern. Die Grundfarbe derſelben iſt grün— 
lich, die zahlreichen Punkte und Flecken ſind purpurbraun. 

Unſerem Raben eng verwandt iſt der Kolkra be der alten Welt 
(Corvus corax; Raven of Europe), den man wegen ſeiner Klugheit 
und ſeines gelehrigen Weſens von den älteſten Zeiten her gehalten hat. 
Maſius ſchreibt über ihn: „Sein tiefſchwarzes Gefieder, ſein 
krächzender Schrei, die Gier, mit welcher er das fernher erſpürte Aas 
verſchlingt, machten ihn den Völkern zu einem dämoniſchen Weſen. 
Man ſchrieb ihm verderbliche Kräfte zu und ſah in ihm den Herold 
der Unterwelt. Dazu kam die Stärke und Kühnheit des Vogels, die 
ſich ſelbſt an dem Adler verſuchen mag; vor Allem auch ſeine tückiſche 
Grauſamkeit. Denn ſchon die Alten erzählen, daß er (kranke) Stiere 
und Mauleſel verfolge und ihnen die Augen aushacke, und Aehnliches 
berichten neuere Naturforſcher. So war es denn nicht ohne Bedeu— 
tung, wenn die Normannen vor ihren Mord- und Raubzügen den Raben 
als Feldzeichen einhertrugen, oder wenn die engliſchen Templer ihn in 
das Schlachtenbanner ſetzten, einen Todtenſchädel in den Klauen: 
garde le corbeau ! (hüte dich vor dem Raben!) Selbſt für uns hat 
dieſer Vogel des Hochgerichts und der Wahlſtätten noch immer etwas 
von dem alten ſagenhaften Schauer. 

Wenn er in der Freiheit immer eine mehr oder weniger wilde und 
unheimliche Erſcheinung bleibt, ſo wird er im Hauſe dafür ein höchſt 
humoriſtiſcher, komiſch-vertraulicher Geſell. Zwar der Raufer und 
Räuber, der verſchmitzte Gauner, der er draußen iſt, bleibt er auch 
aller Erziehung zum Trotz. Der Mohr iſt nicht weiß zu waſchen. 
„Bald hat er es auf ein Huhn oder eine Katze, bald auf einen armen 
Jungen abgeſehen; er humpelt täppiſch hinter ihnen drein und plötzlich, 
ehe ſie's ahnen, hackt er ihnen den ſcharfen Schnabel ins Fleiſch. 
Aber im Nu iſt er verſchwunden, ſitzt unbefangen oder mit pedantiſchem 
Ernſt in irgend einem Winkel. Niemand würde auf die Leichenbitter— 
phyſiognomie Verdacht werfen, verriethe ihn nicht das boshaft leuch— 
tende Auge.“ Nur wenn er etwa ein ganz beſonderes Bubenſtück aus— 
geführt hat, bricht er in höhnenden Jubel aus. Wer wollte ihm zum 
Vorwurf machen, daß er im Verkehr mit Menſchen auch an deren 
Schwächen theilnimmt! Er hat ſeine Vorurtheile und Grillen, ſeine 
Antipathien und Sympathien, gute und böſe Stunden. Immer aber 
übt er eine Art Tyrannis aus über alles im Hauſe, was kreucht und 
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fleugt, und ſelbſt der Dogge imponirt er durch ſeine Geiſtesgegenwart. 
Andererſeits hat er auch ſeine Schützlinge. Am liebſten aber ſucht er 
die Bundesgenoſſenſchaft des Dienſtgeſindes und der Knaben im Hauſe, 
deren Liberalität ihm manchen Genuß, ſelbſt manchen Exceß geſtattet. 

Doch mag auch neben der Spekulation einige Eitelkeit ſich einmiſchen. 
Er begleitet den Kutſcher auf dem Bock, ſetzt ſich zu ihm aufs Pferd, 
folgt dem Knecht auf den Acker, empfängt den ankommenden Gaſt, 
wandelt dem ſpazierengehenden Herrn zur Seite. Mitunter auch läßt 
er ſich wie in mittheilſamerer Stimmung herbei, freiwillig und mit 
prahleriſcher Beharrlichkeit ſeine Künſte zu zeigen, insbeſondere ſeine 
Sprachſtudien. Denn gerade in ihnen offenbart ſich ſein Genie am 
glänzendſten und ergötzlichſten. Er führt ganze Scenen auf, meiſt im 
Stile der Gaſſenjugend. Man ſieht ſie ſich balgen, hört ſie ſchreien 
und ſchimpfen. Darauf äfft er dem Hahn nach, dem Hunde, foppt die 
Katze und dazwiſchen tönt's wie eine Knarre, mit der man im Herbſte 
die Vögel verſcheucht. Mit einem Male ruft's „Jakob!“ zuerſt piano 
und dünnſtimmig, wie aus einer Kinderkehle; dann immer lauter, 
immer tiefer, die ganze Scala, gleichſam ein ganzes Menſchenalter 
hinab, bis er zuletzt im bärtigſten Baſſe endigt. Iſt er der Bauchred— 
nereien ſatt, ſo giebt's ein anderes Spiel. Er pocht an die Thür, 
Einlaß zu begehren, pocht einmal, zweimal, und öffnet man, ſo ſchiebt 
er herein, chaſſirt die Stube auf und ab, und dann geht's auf den 
Tiſch. Löffel, Meſſer, Gabel, Fleiſch, Brot, Salzbüchſe, nichts it 
vor ihm ſicher; er packt es und fort damit, ſo ſchwer er nur tragen 
kann, zur Thür hinaus, die Treppe hinab, um den Diebſtahl hinter 
Holz oder in einer Spalte zu verbergen. Schneidet man ihm Brod, 
Fleiſch und andere Biſſen vor, ſo würgt er Alles in den Hals, bis 
nichts mehr hineingeht; dann eilt er zum Boden, ſtopft Stück für Stück 
in ein Loch und deckt es zu. Darauf kommt er wieder, ſo lange noch 
irgend etwas fortzuſchleppen iſt. Wie alle intelligenteren Thiere iſt 
er auch ſehr wißbegierig. Er unterſucht den heißeſten Brei, probt die 
Wichſe des Stiefelputzers, die Giftfarbe des Malers, und dabei mag es 
denn öfter geſchehen, daß er, ſo manchem Heros der Wiſſenſchaft gleich, 
ſeinen Eifer mit frühem Tode büßt.“ 

Kaiſer Auguſtus hatte einen, der ihm zurief: Ave, Caesar, 
Imperator Augustus! (Willkommen, Kaiſer, Sieger, Herrſcher!)“ 

Lenz erzählt von einem, der ſonſt frei auf dem Hofe herumging, nie 
aber über die Schwelle der Hofthür ſchritt, außer wenn die Enten 
hinausliefen, wo er dann ſogleich nacheilte und ſie zurücktrieb. Er fiel 
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alle Fremde an, biß manchem die Waden blutig und machte fonft - 
Albernheiten, ſo daß ihm die Hausfrau öfters drohend zurief: „Du, 
du, nimm dich in Acht!“ Plötzlich fing der Rabe an und ſchrie, indem 
er, als ob er recht wüthend wäre, alle Federn ſträubte: „Du, du“, 
und ſpäter ſetzte er gar noch hinzu: „Nimm dich in Acht!“ Er ſprach 
dann dieſe Worte auch aus, wenn man es verlangte, und blies ſich 

beim du, du jedesmal dick auf. Als der Beſitzer in ein neues Dorf 
zog und den Raben mitnahm, ſtellte er dieſen in einem Käfige auf den 
Hof, nahe bei der Straße. Hier pflegte jeden Morgen eine Bauers— 
frau vorbeizugehen, welche ihr Kalb austrieb und ihm zurief: „Komm 

Mehs!“ Nach wenigen Wochen ſchrie auch der Rabe: „Komm Mehs!“ 
Die Krähe (Corvus americamis, Common Crow) wird etwa. 

20 Zoll lang. Sie iſt in allen Oſtſtaaten, von Texas bis Florida, 

vom Miſſouri bis Nova Scotia häufig. Nur einzeln hat man ſie auch 
jenſeits der großen Ebenen und während des Sommers im hohen Norden 
beobachtet. 

Wahrſcheinlich wird kein Vogel, deſſen Fleiſch werthlos iſt, ſo 
eifrig verfolgt, wie die Krähe. Die Farmer verabſcheuen ſie und in 
einzelnen Staaten hat man auf ihre Köpfe Preiſe ausgeſetzt. Wären 
dieſe Vögel nicht ſo überaus ſchlau, ſo hätte man ſie längſt ausgerottet. 
Nun läßt ſich freilich nicht leugnen, daß die Krähen Unheil genug 
anrichten. Denn welcher Farmer vermag es ruhig mit anzuſehen, daß 
dieſe Räuber das eben aufkeimende Getreide herauszupfen? Oder daß 

fie gar Hühnereier oder die Küchlein ihm von dem Hof. ſtehlen? Wer 
vergißt dann nicht, daß ſie durch Wegfang der ſchädlichen Würmer und 
Nagethiere doch auch Nutzen ſchaffen! — Die Krähe indeſſen, ver— 
ſchlagen wie ſie iſt, weiß was fie zu thun hat, wenn fie mit einem jo. 
mächtigen Gegner, wie der Menſch es iſt, auf beſtändigem Kriegsfuß 

lebt. Ihre Schaaren halten durch vorgeſchobene Poſten fleißig 
Umſchau, und der warnende Ruf der Vorpoſten alarmirt die ganze 

Armee, die ſchimpfend und prahlend zum Rückzug ſich anſchickt. — 
In den Wäldern Wisconſin's, die ich vielfach durchſtreift habe, 

hört man die krächzende Stimme dieſer Krähe, die alle Vettern und 
Baſen zur Nachahmung neckt, an allen Orten. Nichts vermag auch 
die beſte Laune, mit dem man im friſchen grünen Wald dahinſchreitet, 
mehr zu ſtören als dieſes Gekrächze, das alle ſchrige Waldbewohner 
aufſcheucht und davonjagt. 

Das Neſt, aus Reiſern roh zuſammengefügt, ſteht ziemlich hoch. 
Die Eier find hell meergrün mit vielen dunkelpurpurbraunen Flecken. 
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An einem Sonntagmorgen des Frühlings 1868, als die guten 
Bürger Philadelphia's noch im tiefen Schlummer lagen, hatten ſich 
mitten in der Stadt auf dem Park des Independence Square Hundert— 
tauſende von dieſen Krähen niedergelaſſen. Es herrſchte ein ſo tiefer 
Nebel, daß man nicht über die Straße ſehen konnte, und dieſer hatte 
jedenfalls die Thiere irregeführt. Aber als ob die Thiere die Gefahr, in. 
der ſie ſich im Herzen der Stadt befanden, ahnten, verhielten ſie ſich 
wider ihre Gewohnheit ruhig, und nur einige Vögel, anſcheinend die 
Führer, eilten geſchäftig durch die Reihen. Endlich ſandte das Vogel— 
heer Patrouillen aus, die die Umgegend zu recognosciren hatten; aber 
dieſe kehrten bald und, wie es ſchien, mit unbefriedigten Nachrichten 
zurück. Wieder eilten die Führer durch die Reihen, und nach längerer 
Berathung wurde eine neue Patrouille ausgeſandt, die nach längerer 
Zeit, augenſcheinlich mit beſſerer Kunde, zurückkehrte; denn nunmehr 
mahnten die Führer zum Aufbruch, und das ganze Heer brach auf und 
wandte ſich weſtlich. — d 

Die Elſter (Pica hudso- 
mic, Magpie) Nordamerika's 

wird 19 Zoll lang; der Schwanz 
mißt 84 Zoll. Man könnte fie 
eine Krähe mit langem Schwanze 
nennen. Unterbruſt und Schul— 
terfedern ſind weiß; das ganze 
übrige Geſieder iſt ſchwarz mit 
prachtvollem Schiller. Die 
Elſter der alten Welt iſt der 

unſrigen ſo ähnlich, daß man 

ſie beide wohl als eine Art be— 
trachten muß. Ihr anhalten— 

des leiſes Singen während der 
Paarungszeit hat ihnen das 
ſprichwörtliche „geſchwätzige 
Elſter“, und ihre Sucht, glän— 

zende Dinge zuſammenzutragen, 
das „diebiſche Elſter“ einge— 
tragen. 

Unſere Elſter iſt ein weſt— 

licher Vogel. Hier zeigt ſie ſich 
in Schaaren und wird nicht 

Elſter; Magpie. 
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ſelten eine Plage für die Reiſenden, deren ermüdete und ſattelwunde 
Pferde ſie beläſtigen, und deren Vorräthen ſie mit der größten Unver— 
ſchämtheit zuſprechen. In ihrem Benehmen gleicht ſie alſo ganz 
den Raben und Krähen. 

Ein ſonderlicher Bau iſt das Neſt. Es wird auf Cedern, Weiden 
oder niedrigen Büſchen errichtet. Das eigentliche Neſt ruht auf einer 
Unterlage, welche aus Reiſern und Dornen beſteht, die in wirrem 
Durcheinander kreuz und quer zwiſchen den Aeſten und Zweigen liegen. 
Auch iſt das Neſt mit einem Dach oder einer Haube von Dornen ver— 

ſehen, und das Flugloch iſt ſeitlich angebracht. Dieſes Dach iſt ein 
vorzüglicher Schutz gegen feindliche Angriffe. Das Gelege beſteht aus 
6 oder 7 Eiern. Die Grundfarbe iſt grauweiß, zuweilen mit gelb— 

lichem Ton; die Flecken ſind purpur- oder violettbraun. — 

Der Blauheher (Oyanura cristatu, Blue Jay, ſiehe Tafel 
VIII, 1) wird 124 Zoll lang. Die Oberſeite iſt glänzendblau; die 
Schwanzfedern ſind durch ſchmale dunkle Bänder und die Flügelfedern 
durch einzelne ſchwarze Endflecken gezeichnet, die Enden der Armſchwin— 
gen, die größeren Flügeldeckfedern und die ſeitlichen Schwanzfedern 
aber weiß oder grauweiß gefärbt. Ebenſo erſcheint die Unterſeite. 

Der Blauheher bewohnt ganz Nordamerika, von der atlantiſchen 
Küſte bis zum Miſſouri, von Florida und Texas bis zu der Pelzregion. 
In noch unbeſiedelten Gegenden zeigt er ſich dem Menſchen gegenüber 
ſcheu und argwöhniſch, iſt aber doch neugierig genug, dem Eindring— 
ling in reſpektvoller Entfernung zu folgen und durch ſeinen Ruf vor 
ihm zu warnen. In Gegenden, wo man ihn unbehelligt läßt, wird er 
in hohem Grade dreiſt. Wir ſehen ihn dann auf den Schattenbäumen 
unſerer belebteſten Straßen und hören hier fein mißtönendes „Jäh, 
Jäh“. Allen fand ſein Neſt in einem Hollunderſtrauch in einer der 
Hauptſtraßen der Stadt Richmond in Indiana. 

Unſer Blauheher iſt ein Erzſtrolch. Man hat zwar darauf hinge— 
wieſen, daß er ja auch ſchädliche Raupen und deren Eier zerſtöre, daß 
er ſich mit Buchnüſſen, Eicheln, vielleicht auch Korn begnüge — aber 
ſein Ruf iſt ein ſo ſchlechter, daß man ihm die verlorene Gunſt des 
Publikums nicht gewinnen kann; denn er iſt der abſcheulichſte Neſter— 
zerſtörer, den unſere Wälder beherbergen. Kein junges Vögelchen iſt 
vor ihm ſicher. Er iſt ein fahrender Raubritter, wenn auch geſchmückt 
mit Federbuſch und Achſelbändern. Er iſt ſchlimmer als der Würger. 
Dabei weiß er die Töne anderer Vögel nachzuahmen. Den Ruf des 
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Sperlingsfalken oder des Rothſchwanzbuſſards läßt er mit ſo täuſchender 
Aehnlichkeit hören, daß ſich die kleinen Vögel ſcheu verſtecken. — Jung 
aufgezogene Blauheher zeigen ſich allerdings als recht unterhaltende 
Vögel und lernen ſogar einzelne Worte ſprechen. 

Das rohe Neſt ſteht auf einem Baum oder Buſch. Das Gelege 
beſteht aus 5 oder 6 bräunlich olivengrünen, dunkel gefleckten Eiern. 
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Die Scharrvögel. 
Rasores; engl. Scratchers. 

Vit der Ordnung der Singvögel haben wir mit den eigent— 
5 lichen Luft- und Baumvögeln abgeſchloſſen und wenden 

ER uns nun denen zu, welche mehr oder weniger auf den 
Boden ee ind. Bei De find darum ch die Füße auf Koſten 
der Flügel entwickelt. Der Körper iſt kräftig, der Schwanz lang. 

Wir unterſcheiden innerhalb dieſer Ordnung die folgenden Fami— 
lien: die Tauben (Columbidae ; Dove Family), die Faſanen 
( Phasianidae, Pheasant Family), die Rauchfußhühner 
(Tetraonidae; Grouse Family), und die Feldhühner (Perdici- 

dae; Partridge Family). 
Die Tauben (Columbidae; Dove Family) bilden die letzte 

Familie der Neſthocker. Ihre Jungen werden halb nackt, blind, 
hilflos geboren und bedürfen der Aetzung von Seiten der Alten. Ihr 
Schnabel iſt mittelgroß und gerade und an der Wurzel fleiſchig auf— 
getrieben. Ihre geſtreckten ſpitzen Flügel geſtatten ihnen einen ſchnellen 

und anhaltenden Flug. 
Die Taube iſt ſeit den älteſten Zeiten ein beliebtes Hausthier 

geweſen. Das Bild, welches dieſe vertraulich geſelligen Vögel geben, 

bedarf keiner Ausmalung. Sei es, daß ſie purrend und kichernd ſich 

auf den Baumzweigen wiegen oder auf der Firſt des Daches ſich 

ſchnäbeln; ſei es, daß ſie mit zierlich behenden Füßen um den Tränke⸗ 
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platz trippeln oder ruckſend die ausgeſtreuten Körner picken, während 
der Täuberich farbenſchillernd und mit aufgekrauſtem Halsgefieder das 
Gewühl umſchreitet: immer iſt es ein ſchöner Anblick. 

Wann und wo die Taube zuerſt gezähmt und zum Hausthier 
erzogen wurde, iſt uns völlig unbekannt. Jedenfalls geſchah dies, wie 
bei den meiſten unſerer Hausthiere, im Orient. Die Bücher Moſes 
erwähnen zuerſt die Taube als eine Friedensbotin, die zum zweiten 
Male über die brauſenden Waſſerwogen dahinfliegt, um das Delblatt 

in der Arche niederzuſenken. Sie war den Juden ein ſinniges Opfer— 
thier für die Frauen, ſo ein Knäblein oder Mägdlein geboren, wenn ſie 
ein Lamm nicht darbringen konnten. Sie wurden zum Opfer gebracht 
als ein Bild der Liebe, Unſchuld und Sanftmuth Jeſu. Sie ſind ein 
vielgebrauchtes Bild durch die ganze heilige Schrift hindurch. —Beſon— 
ders eifrige Züchter von Tauben waren die Römer. Zur Kaiſerzeit 
hatte man auf vielen Wohnſitzen Taubenſchläge mit 5000 Stück, und 
Columello erzählt von einzelnen Taubenpaaren, die mit 250 Dollars 
bezahlt wurden. Die Römer ſcheinen auch das Mäſten eifrig betrieben 
zu haben. Man brach den Tauben, damit ſie durch gehemmte Bewe— 
gung recht fett würden, die Beine und ſtopfte ſie mit Nudeln. Welche 
Qual für die armen Tauben um der leckeren Zungen willen! Die Tau— 
ben ſind auch bei den Römern ſchon als Briefträger benutzt worden, 
3. B. von Brutus, als er in Mutina belagert wurde. Er befeſtigte 
Briefe an die Beine der Tauben und ſchickte ſie ins Lager der Conſuln. 
Was konnte da den Antonius, ſo ſetzt Plinius hinzu, ſein Wall, ſeine 
Wachſamkeit, der durch Netze geſperrte Fluß helfen, da der Bote durch 
die Luft flog? 

In der Geſchichte Deutſchlands finden wir die Tauben zuerſt von 
Karl dem Großen genannt. In einer Verordnung an ſeine Amtleute 
empfiehlt er ihnen, darauf zu ſehen, daß allerhand ſchönes und ſeltenes 
Geflügel, als Edelhühner, Pfauen, Faſanen, Enten, Tauben, Turtel- 
tauben und Rebhühner das Gehöft verzieren möchten. Zur Zeit der 
Hohenſtaufen wurde das Halten der Tauben in einigen Städten der 
Unreinlichkeit wegen unterſagt, z. B. in Nürnberg wurden im Jahre 
1299 alle Taubenhäuſer und fliegende Tauben bei 50 Pfund Strafe 
verboten. Und in einer ſächſiſchen Landesverordnung von 1589 heißt 
es: „Dieweil ein großer Mißbrauch vermerkt, indem die Perſonen, 
welche wenig oder gar nichts ausſäen, viel Tauben halten, und damit 
ihre Nachbarn auf ihren Aeckern beſchweren, ſo wollen wir, daß hin— 
fürder auf dem Hufe Landes nicht mehr denn 8 Paar Tauben gehalten 
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werden ſollen; welche aber keine halbe Hufe Landes im Felde haben, 
denen ſollen Tauben zu halten nicht verſtattet werden, bei Pön eines 
Malters Hafers, welches der Gerichtsherr jedes Orts von den Ver— 
brechern einbringen ſoll.“ Später kamen auch Erlaſſe, die das 
Schießen der Tauben verboten, und der Satz des gemeinen Sachſen— 
rechts: „Tauben, Pfauen und ander Federſpiel, das nicht grimmend 
(bösartig, reißend) iſt, fleucht es zu Felde, iſt gemein, grimmende 
Federſpiel aber nicht,“ galt nicht mehr. 

Deutſchland iſt heute als der bedeutendſte Zuchtplatz edler Tauben 
bekannt. Es iſt durch die Zucht gelungen, eine Mannichfaltigkeit nach 
Farbe, Größe und Befiederung hervorzubringen, die in Erſtaunen ſetzt. 
Der Regenbogen, möchte man faſt ſagen, ſpiegelt ſich an den Gefiedern 
unſerer Tauben wieder. Und welche Unterſchiede in der Art der 
Befiederung! Die eine Art iſt belatſcht, die andere hat ſaubere und 
glatte Füße; die eine trägt eine Haube, die andere eine Perrücke, einen 
Kragen oder ein Band. Die eine trommelt (Trommeltaube), die 
andere bläht den Kropf (Kropftaube), eine dritte ſchlägt nach Pfauenart 
ein Rad (Pfautaube), eine vierte ſträubt den Kragen (Schleiertaube); 
dieſe trägt ein Höschen (Latſchtaube), jene ein farbiges Bruſtband 
(Schweizertaube), und noch eine andere tummelt ſich ſchwärmend und 
kopfüberſchießend in der Luft (Purzeltaube). — Die Tauben find ent— 
ſchieden liebenswürdig in ihrem Benehmen: ſie ſind geſellig, treu, 
anhänglich an ihre Wohnung, ſauber, ſanft und wohlwollend, gönnen 
auch andern Vögeln von ihrer Nahrung. Ihre Anhänglichkeit an die 
Wohnung erſcheint um ſo rührender, als ſie derſelben bei Feuersbrün— 
ſten nicht ſelten zum Opfer fallen. Man ſieht dann wohl die treuen 
Thiere um die Brandſtätte ſchweben; ohne auf irgend einen Lockruf zu 
achten, flattern ſie in immer engeren, raſcheren Kreiſen über der 
Flamme, bis dieſelbe eine nach der andern ergreift. Auf eben dieſe 
Heimathsliebe gründet ſich der uralte Gebrauch, durch Tauben brief— 
liche Kunde über Land und Waſſer, ſelbſt aus belagerten Plätzen 

hinaus zu ertheilen. Gewöhnlich wird dazu die türkiſche Taube gewählt, 

doch laſſen ſich auch andere, namentlich die Tümmler- und Mövchen— 

taube dazu verwenden. — Schon der Sultan Nureddin, Kalif von 

Bagdad, der 1146 nach Chriſto zur Regierung kam, unterhielt geregelte 

Taubenpoſten. Dieſe erhielten ſich bis um das Jahr 1258, wo Bagdad 

durch die Eroberung der Mongolen ſeinen früheren Glanz verlor und 

die Taubenpoſt in jenen Gegenden in Vergeſſenheit gerieth. Im Jahre 

1450 jedoch waren eine Menge in Syrien und Aegypten früher anges 
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legte Stationen wieder im Gange. Neuerdings, namentlich während 
der Belagerung von Paris, iſt die Taubenpoſt wieder in Aufnahme 
gekommen. 

Die Abrichtung zum Brieftragen ſelbſt iſt einfach. Man trägt die 
guten Flieger zehn bis zwölf Stück beiſammen, in einem mit einem 

Netze überſpannten Korbe, aus welchem ſie die Gegend beobachten 
können, anfänglich auf kurze, dann immer weitere Entfernungen von 
ihrem Geburtsorte und läßt ſie jedesmal dahin zurückfliegen, bis man 
zuletzt den Ort erreicht hat, von wo aus ſie regelmäßig zurückfliegen 
ſollen. Den Brief, der überbracht werden ſoll, pflegt man um den 
Hals, um eine der Schwanzfedern oder am Fuß zu befeſtigen. Um 
eine möglichſt umfangreiche Depeſche befördern zu können, ohne doch 
die Taube allzuſehr beſchweren zu müſſen, wird die Depeſche mikroſko— 
piſch klein durch den Photographen auf dünnes Papier übertragen und 
am Empfangsorte mit einem Vergrößerungsglaſe abgeleſen. — Es iſt, 
wie aus dem Vorhergehenden erhellt, unmöglich, die Tauben zum frei— 
willigen Hin- und Herfliegen zu gewöhnen, ſie fliegen immer nur zurück. 
Sobald behufs einer Reiſe die Brieftauben aus ihren dichtverſchloſſenen 
Behältniſſen freigelaſſen werden, ſchnellen ſie in wirrem Fluge auf. 

Sie ſchaaren ſich zuſammen und fliegen in Schwenkungen hin und her. 
In dieſer Weiſe forſchen ſie nach ihrem Ziele. Es iſt ein höchſt über— 
raſchender Anblick, wenn nach vielleicht viertelſtündiger Friſt das ganze 
Geſchwader ſich wendet, und nun der zweifelnde Flug auf einmal zur 
Pfeilſchnelle wird und in gerader Linie dem fernen, nur der Ahnung 
ſichtbaren Ziele zueilt. 

Als die unterſeeiſchen Kabel noch nicht den Kanal zwiſchen Frank— 
reich und England verbanden, fand ein lebhafter Briefverkehr durch die 
Taube zwiſchen der franzöſiſchen und der engliſchen Küſte ftatt. Man 

gab den Kapitänen, welche den Kanal hin und zurück befuhren, Körbe 
mit Tauben mit. Selbſt die größere Breite des iriſchen Kanals iſt oft 

von Brieftauben überflogen worden. —Aber auch großartige Wettfluge 
hat man veranſtaltet. Im Jahre 1844 fand einer der größten Wett— 
fluge von St. Sebaſtian in Spanien nach Vervier in Belgien ſtatt. 
Die Entfernung beträgt etwa 500 Meilen. Zweihundert abgerichtete 
Tauben von der beſten Zucht wurden nach St. Sebaſtian geſchickt, und 

nur ſiebenzig kehrten zurück. Im Jahre 1858 kam ein Abgeſandter 
einer Geſellſchaft in Vervier in Mannheim mit 81 Brieftauben an und 
ließ dieſelben, nachdem alle mit einem Stempel bezeichnet waren, am 
4. Juli, Morgens 5 Uhr, fliegen. Nach den bald eingegangenen 
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Nachrichten kam die erſte Taube am Ort der Beſtimmung um 9 Uhr 32 
Minuten Morgens, alſo ſchon nach 4 Stunden 32 Minuten bei einer 
Entfernung von über 200 Meilen an. —In Paris hatte man während 
der letzten Belagerung durch die Deutſchen Brieftauben von nördlichen 
und ſüdlichen Plätzen Frankreichs eingeſchloſſen, band ihnen mikroſko— 
piſch verkleinerte Depeſchen an die Schwanzfedern und ließ ſie dann 
fliegen. Viele ſind angekommen, noch mehr aber den Kugeln der 
Deutſchen und den Raubvögeln zum Opfer gefallen, kurz, trotzdem ſie 
manche gute Dienſte geleiſtet haben, hat ſich ihre Verwendung doch als 
ſehr unzuverläſſig herausgeſtellt. 

Doch wir wenden billig nun auch den wildlebenden Tauben 
unſere Aufmerkſamkeit zu. Unter dieſen iſt weitaus die berühmteſte 
die nordamerikaniſche Wandertaube (Ectopistis migratoria ; 
Wild Pigeon, Passenger Pigeon, ſiehe Tafel X, 1 und 2), die in 
ganz Nordamerika, vom Atlantiſchen Ocean bis zu den weſtlichen 
Ebenen, von den ſüdlichen Staaten, in denen ſie nur ſpärlich vor— 
kommt, bis zum 62. Grade nördlicher Breite ſich findet. Sie iſt eine 

ſtattliche Taube mit langem Schwanz, kräftigen Muskeln und ganz 
vorzüglicher Flugfähigkeit, vermöge deren ſie in weniger als drei Tagen 

Europa erreichen würde. Sie nährt ſich wie alle Tauben von Körnern, 
liebt aber ganz beſonders Reis und Buchnüſſe. Da, wo es noch große 
bewaldete Strecken gibt, trifft man darum die Wandertaube recht 
häufig. In einzelnen Paaren findet man ſie während der Sommerszeit 
in jedem paſſenden Walde brütend. 

Aber das Bemerkenswertheſte an dieſer Taube iſt, daß ſie zuwei— 

len der Nahrung halber großartige, zu Millionen angehäufte Züge 
unternimmt mit einer ans Unglaubliche grenzenden Ausdauer und 
Geſchwindigkeit. Audubon hat im Jahre 1813 einen ſolchen Zug 
beobachtet. Er ſchreibt: „Die Wandertaube, welche in Amerika die 
Wildtaube genannt wird, bewegt ſich mit außerordentlicher Schnellig: 
keit und treibt ſich durch raſche, wiederholte Flügelſchläge durch die 
Luft. Ihre Wanderungen geſchehen ausſchließlich der Nahrung 
halber, nicht, um der Winterſtrenge der nördlichen Breiten zu entrin— 
nen oder um einen paſſenden Platz zum Brüten zu ſuchen. Demge— 
mäß nehmen ſie nirgends einen feſten Stand, ſondern ſiedeln ſich da an, 

wo ſie Futter finden und verweilen unter Umſtänden jahrelang da, wo 
man ſie ſonſt nie bemerkte. Dann verſchwinden ſie plötzlich und kehren 
erſt nach Jahren wieder zurück. Ihre außerordentliche Flugkraft ſetzt 
ſie in den Stand, Erſtaunliches zu leiſten. Dies iſt erprobt worden 
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durch in Amecika wohlbekannte Thatſachen. Man tödtete in der 
Umgebung New-PYorks Wandertauben, deren Kropf mit Reis gefüllt 
war, welchen ſie doch nur in den Feldern Georgias und Carolinas 
verzehrt haben konnten. Da ihre Verdauung ſo raſch vor ſich geht, 
daß das eingenommene Futter in zwölf Stunden völlig zerſetzt iſt, mußte 
man ſchließen, daß ſie zwiſchen drei- und vierhundert Meilen binnen 
ſechs Stunden oder die Meile in einer Minute zurückgelegt hatten. 
Hiernach können ſie bei gleicher Geſchwindigkeit in weniger als drei 
Tagen nach Europa gelangen. 

Im Herbſt 1813 verließ ich mein Haus zu Henderſon am Ufer 
des Ohio auf der Straße nach Louisville. Als ich einige Meilen 
unter Hardensburgh über die dürren Ebenen ging, bemerkte ich einen 
Zug Wandertauben, welcher von Nordoſt nach Südweſt flog. Da mir 
ihre Anzahl größer erſchien, als ich ſie jemals vorher geſehen hatte, kam 
mir die Luſt an, die Züge, welche innerhalb einer Stunde im Bereich 
meines Auges vorüberflogen, zu zählen. Ich ſtieg deshalb ab, ſetzte 
mich auf eine Erhöhung und machte mit einem Bleiſtift für jeden vor— 
übergehenden Zug einen Tupfen aufs Papier. In kurzer Zeit fand ich, 
daß das Unternehmen nicht auszuführen war; denn die Vögel erſchienen 
in unzählbarer Menge. Ich erhob mich alſo, zählte die Tupfen und 
fand, daß ich in 21 Minuten deren 163 gemacht hatte. Ich ſetzte 
meinen Weg fort, aber die Maſſen vermehrten ſich immer ſtärker. Die 
Luft war buchſtäblich mit Tauben erfüllt und die Nachmittagsſonne 
durch ſie verdunkelt, wie bei einer Mondfinſterniß. Der Unrath fiel in 
Maſſen wie Schneeflocken herab, und das Geräuſch der Flügelſchläge 
übte eine einſchläfernde Wirkung auf meine Sinne. 

Unmöglich iſt es, die Schönheit ihrer Luftſchwenkungen zu be— 
ſchreiben, wenn ein Falk verſuchte, eine aus dem Haufen zu nehmen. 
Mit Einemmale ſtürzten ſie ſich dann unter Donnergeräuſch, in eine 
feſte Maſſe zuſammengepackt, wie ein lebendiger Strom hernieder, 
drängten, dicht geſchloſſen, in welligen und ſcharfwinkeligen Linien 
vorwärts, fielen bis zum Boden herab und ſtrichen über demſelben in 
unvergleichlicher Schnelle dahin, flogen dann ſenkrecht empor, einer 
mächtigen Säule vergleichbar, und entwickelten ſich, nachdem ſie die 
Höhe wieder erreicht, zu einer Linie, gleich den Gewinden einer unge— 
heuren, rieſigen Schlange. 

Das ganze Volk war in Waffen. An den Ufern des Ohio wim— 
melten Männer und Knaben durch einander und ſchoſſen ohne Unterlaß 

unter die fremden Gäſte, welche hier, als ſie den Fluß kreuzen wollten, 
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niedriger flogen. Maſſen von ihnen wurden vernichtet, eine Woche 
und länger genoß die Bevölkerung Nichts als das Fleiſch oder Fett der 
Tauben, und es war von Nichts, als von Wildtauben die Rede. Die 
Luft war währenddem geſättigt von der eigenthümlichen Ausdünſtung, 
welche dieſer Art eigen iſt. 

Vielleicht iſt es unnütz, eine Schätzung aufzuſtellen von der An— 

zahl der Tauben, welche ein ſolcher Schwarm enthält, und von der 
Menge der Nahrung, welche er vertilgt. Nimmt man an, daß der: 
Zug eine Meile breit iſt — was durchaus nicht übertrieben genannt 
werden darf — und daß er bei der angegebenen Schnelligkeit ununter— 
brochen drei Stunden währt, jo erhält man ein Parallelogramm von. 
180 Geviertmeilen. Rechnet man nun nur zwei Tauben auf die Ge— 
viertelle, ſo ergibt ſich, daß der Zug aus einer Billion, hundertund— 
fünfzehn Millionen, hundertundſechsundreißigtauſend Stück Wander— 
tauben beſteht. Da nun jede Taube täglich ein halbes Pint an Nah— 
rung bedarf, braucht der ganze Zug eine Menge von acht Millionen, 
ſiebenhundertundzwölftauſend Buſhels täglich. 

Sobald die Tauben Nahrung entdecken, beginnen ſie zu kreiſen, 
um das Land zu unterſuchen. Während ihrer Schwenkungen gewährt 
die dichte Maſſe einen prachtvollen Anblick. Je nachdem ſie ihre Rich— 
tung 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. Sobald ſie gefußt haben, ſieht man ſie emſig die welken 
Blätter durchſtöbern, um nach der zu Boden gefallenen Eichelmaſt zu 
ſuchen. Die Nahrungsmenge, welche vom Boden aufgeſucht wird, iſt 
erſtaunlich groß; aber das Aufſuchen geſchieht jo vollkommen, daß eine: 
Nachleſe vergebliche Arbeit ſein würde. Während ſie freſſen, ſind ſie 
zuweilen jo gierig, daß fie beim Verſchlucken einer Nuß oder Eichel, 
keuchen, als ob ſie erſticken müßten. Ungefähr um die Mitte des 
Tages, nachdem ſie ſich geſättigt haben, laſſen ſie ſich auf den Bäumen. 
nieder, um zu ruhen und zu verdauen. Wenn die Sonne niederſinkt, 
fliegen fie maſſenhaft den Schlafplätzen zu, welche gar nicht ſelten 

Hunderte von Meilen von den Futterplätzen entfernt liegen. 

Betrachten wir nun einen dieſer Schlafplätze, meinetwegen den an 

dem Green-Fluſſe in Kentucky, welchen ich wiederholt beſucht habe. 
Er befand ſich in einem hochbeſtandenen Walde, welcher nur wenig 
Unterwuchs hatte. Ich ritt vierzig Meilen in ihm dahin und fand, da 
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ich ihn an verſchiedenen Stellen kreuzte, daß er mehr als drei Meilen 
breit war. Als ich ihn das erſte Mal beſuchte, war er ungefähr vor 
vierzehn Tagen in Beſitz genommen worden. Zwei Stunden vor 
Sonnenuntergang kam ich an. Wenig Tauben waren zu ſehen; aber 
viele Leute mit Pferden und Wagen, Gewehren und Schießvorrath, 
hatten ſich rings an den Rändern aufgeſtellt. Zwei Landwirthe hatten 
über dreihundert Schweine mehr als hundert Meilen weit hergetrieben, 
in der Abſicht, ſie mit Taubenfleiſch zu mäſten. Ueberall ſah man 
Leute damit beſchäftigt, Tauben einzuſalzen, und allerorten lagen 
Haufen von erlegten Vögeln. Der herabgefallene Miſt bedeckte den 
Boden mehrere Zoll hoch in der ganzen Ausdehnung des Schlafplatzes, 
ſo dicht wie Schnee. Viele Bäume, deren Stämme etwa zwei Fuß im 
Durchmeſſer hatten, waren niedrig über dem Boden abgebrochen, und 
die Aeſte der größten und ſtärkſten herabgeſtürzt, als ob ein Orkan im 
Walde gewüthet hätte. Alle Anzeichen deuteten darauf hin, daß die 
Anzahl der Vögel, welche hier gehauſt hatten, eine über alle Begriffe 
große ſein mußte. Als der Zeitpunkt des Eintreffens der Tauben 
herannahte, bereiteten ſich deren Feinde faſt ängſtlich auf ihren 
Empfang vor. Viele erſchienen mit eiſernen Töpfen, welche Schwefel 
enthielten, andere mit Kienfackeln, wieder andere mit Pfählen, die 
übrigen mit Gewehren. Die Sonne war unſern Blicken entſchwunden, 
und noch nicht eine einzige Taube war erſchienen; aber Alles ſtand 
bereit, und Aller Augen ſchauten auf zum klaren Himmel, welcher 
zwiſchen den hohen Bäumen hindurch ſchimmerte. Plötzlich vernahm 
man den allgemeinen Schrei: ſie kommen. Und ſie kamen, obgleich 
noch entfernt, ſo doch mit einem Dröhnen, welches mich an einen ſtarken 
Seeſturm erinnerte, der durch das Takelwerk brauſt. Als die Vögel 

wirklich da waren, und der Zug über mir wegging, verſpürte ich einen 
heftigen Luftzug. 

Tauſende von Tauben wurden raſch von den Pfahlmännern zu 
Boden geſchlagen; aber ununterbrochen ſtürzten andere herbei. Jetzt 
wurden die Feuer entzündet, und ein großartiges, ebenſo wundervolles, 
wie entſetzliches Schauſpiel bot ſich den Blicken. Die Tauben, welche 
zu Tauſenden ankamen, ließen ſich allerorten nieder, bis um die Aeſte 
und Zweige der Bäume ſich feſte Maſſen gebildet hatten. Hier und da 
brachen die Aeſte unter ihrer Laſt, ſtürzten krachend nieder und vernich— 
teten Hunderte der darunter ſitzenden Vögel, ganze Klumpen von ihnen: 
zu Boden reißend. Es war ein Auftritt der Verwirrung und des Auf— 
ruhrs. Ich fand es gänzlich unnütz zu ſprechen oder auch den mir 
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zunächſt Stehenden zuzuſchreien. Bemerkte man doch ſelbſt das Abbrennen 
der Gewehre meiſt nur an dem Blitze des Pulvers! 

Erſt gegen Tagesanbruch legte ſich das Geräuſch einigermaßen. 
Lange, bevor man einen Gegenſtand unterſcheiden konnte, begannen die 
Tauben bereits wegzuziehen und zwar in einer ganz andern Richtung, 
als ſie gekommen waren. Bei Sonnenaufgang waren alle verſchwun— 
den, welche noch fliegen konnten. Nun vernahm man das Heulen der 
Wölfe, der Füchſe, der Luchſe, des Kuguars, der Bären, Waſchbären 
und Beutelthiere, welche unten umherſchnüffelten, während Adler und 
eine Maſſe von Geiern ſich einfanden, um mit jenen die Beute zu 

theilen. Jetzt begannen auch die Urheber der Niederlagen die todten, 
ſterbenden und verſtümmelten Tauben aufzuleſen. Sie wurden au 

Haufen geworfen, bis jeder ſo viel hatte, als er wünſchte; dann ließ 
man die Schweine los, um den Reſt zu vertilgen. 

Das Brutgeſchäft der Wildtaube und die Plätze, welche zu dieſem 
Zwecke gewählt werden, ſind der Beachtung werth. Die Fortpflanzung 
hängt nicht gerade von der Jahreszeit ab, aber der gewählte Platz iſt 
immer ein ſolcher, welcher leicht zu erlangende Nahrung im Ueberfluſſe 
enthält und in paſſender Nähe vom Waſſer belegen iſt. Waldbäume 
von großer Höhe tragen die Neſter. Auf ein und demſelben Baume 
ſieht man oft fünfzig bis hundert derſelben beiſammen, ich würde ſagen, 
noch mehr, fürchtete ich nicht, daß man die wunderbare Geſchichte dieſer 
Taube für märchenhaft halten möchte. Die zwei Eier ſind rundlich 
und reinweiß. Während das Weibchen brütet, ernährt es das Männ— 
chen, erweiſt ihm überhaupt eine wahrhaft rührende Zärtlichkeit und 
Zuneigung. Es verdient bemerkt zu werden, daß die Jungen regel— 
mäßig ein Pärchen ſind. Die Alten füttern ihre Sproſſen, bis dieſe 
ſich ſelbſt ernähren können; dann verlaſſen ſie die Eltern und bilden bis 
zu ihrer Reife geſonderte Schwärme. Nach ſechs Monaten ſind ſie 
fortpflanzungsfähig. 

Sobald die Jungen ausgekrochen ſind, beginnt der Gewaltherr— 
ſcher, Menſch genannt, die Bruten zu vernichten. Er zieht aus mit 
Aexten und anderen Waffen und haut Aeſte und Bäume nieder, den 
Frieden der harmloſen Anſiedler zu ſtören. Beim Zuſammenſtürzen 
der gefällten Stämme und Aeſte werden die Jungen aus den Neſtern 

geſchleudert und Maſſen von ihnen vertilgt.“ ö 
Ueber einen anderen merkwürdigen Zug dieſer Tauben berichtet 

mir ein Freund aus Wisconſin, wie folgt: „Wenn ich mich recht ent— 
ſinne, war es Anfangs der fünfziger Jahre, als es in ganz ungewöhn— 
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licher Weiſe in allen Klärungen und in kleinen und großen Waldungen 
voll wilder Tauben war, welche dort ihre Nahrung, die vornehmlich 
in Buchnüſſen beſtand, ſuchten. Eines Tages machte ich, mit mehreren 
Freunden auf der Hirſchjagd mich befindend, die Wahrnehmung, daß 
dieſe unzähligen Schwärme fortwährend zwei Richtungen einſchlugen. 
Sie kamen nämlich vom Norden zu uns oder flogen in der nämlichen 
Richtung, alſo ſüdlich wieder zurück. In Niederungen, beſonders in 
der Nähe vom Waſſer, das die Sumpfländereien reichlich boten, über— 
raſchte uns der Anblick, den eine ſich äſende Taubenſchaar uns bot; 

denn von weitem gewannen wir den Eindruck, als ob der Boden des 
Waldes lebendig geworden wäre und heranmarſchirt käme. Die 
Tauben ließen nämlich kein Blatt auf dem Boden unumgekehrt, um 
irgend einer darunter verſteckten Buchnuß habhaft zu werden. Dadurch 
und daß ſie alle in gleicher Linie marſchirten und die Tauben ſelbſt nun 
durch das ſich bewegende Laub und ihr Geſchrei ſich bemerklich machten, 
konnten wir uns kaum des Eindrucks entwehren, daß der Wald lebendig 
geworden wäre und gegen uns heranziehe. —Ein Farmer, der von 
Norden her zu uns kam, um ſein Getreide auf unſerer Mühle mahlen 
zu laſſen, machte uns die intereſſante Mittheilung, daß in der Nähe 
ſeiner Farm, die zwiſchen den Villages Newburg und Saukville im 
Ozaukee County lag, die Tauben ihren Niſtplatz hätten und längs 

eines Waldes, der ſich an einem Sumpf hinzog, auf einige Meilen 
weit mit ihren Neſtern die Bäume bedeckten, daß ſchwache dürre Aeſte 
unter der Laſt der alten Tauben und ihrer Brut herunterbrächen und 
ihre Leichname eine herrliche Mahlzeit für Schweine, Füchſe und 
Raubvögel aller Art bildeten. Es ſei gar nicht zu bezweifeln, daß 
dieſes Jahr bei der außergewöhnlichen Maſſe von Buchnüſſen vom 
vorigen Jahre und der angenehmen Beilage von friſchem Fleiſche in 
Geſtalt junger Tauben und Eier die Schweine jener Gegend ſehr fett 
werden müßten. Auf dieſe Mittheilung hin machte ich mich nebſt 
einigen Freunden eines Morgens mit Pulver und Schrot auf den Weg 
nach jener Taubenregion. Unſere Erwartungen wurden nach dem 
kurzen Marſche von ſechs Meilen weit übertroffen. Schon eine halbe 
Meile von unſerem Ziele kam es uns trotz des ſonnenklaren Himmels 

vor, als hörten wir entferntes Donnern. So ungefähr lautete das 
Getöſe, das der Flügelſchlag der über uns hin und her ziehenden 
Taubenmeere verurſachte. Am Brutplatze wurden wir förmlich vom 
Gekurr, Geſchrei und dem Getöſe der vielen Tauben wie betäubt. Alle 
Bäume waren mit Neſtern überſäet; auf einem weitäſtigen Baume 
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zählte ich 140. Unter den Bäumen lag zolldicker Taubenmiſt, zer: 
brochene Eierſchalen und abgebrochene dürre Zweige. Aus dem Neſt 
gefallene junge Tauben mußten wohl ſchon Liebhaber gefunden haben, 
denn wir fanden deren nur wenige. Das Vergnügen der Jagd hatte 
hier aufgehört, der Maſſenmord hatte begonnen. Für was auch Pulver 
und Schrot verſchwenden, da man ja mit der Axt koſtenfrei und viel 
ſchneller ſein Ziel erreichen konnte. Man hackte jene Bäume um, auf 
denen man die jungen Tauben ſchon für ziemlich ausgewachſen hielt und 
ſammelte ſie wie vom Baume abgeſchüttelte Aepfel auf den Wagen, 
den der Farmer nach Hauſe fuhr, um mit der Ladung ſeine Schweine 

zu füttern, nachdem die fetteſten Tauben für die eigene Familie zurück— 
gelegt waren. 

Während meines dreißigjährigen Aufenthalts in Wisconſin habe 
ich nur dieſes eine Mal einen umfangreichen Zug der Wildtaube 
beobachtet.“ 

Im Frühjahr 1872 zeigten ſich die Wandertauben in ſo anſehn— 
licher Zahl im öſtlichen Theile des Staates New Pork, daß die Märkte 
in Boſton und in der Stadt New Pork damit überfüllt waren. 

Außer der Wandertaube finden wir in unſeren heimiſchen Wäldern 
noch die Karolinen- oder Gartentaube (Zenaidura caro- 
linensis, Carolina oder Common Dove, ſiehe Tajel X, 3 und 4), 
die gleichfalls vielfach auf unſere Märkte gebracht wird. Die Oberſeite 
dieſer ſchmucken Taube iſt bläulich und bläulichgrün überzogen. Kopf 
und Unterſeite ſind hell bräunlichroth, die Bruſt iſt mit Purpur über— 
haucht. An den Nackenſeiten ſtehen zwei metalliſch glänzende purpur— 
rothe Flecken. 

Die Karolinentaube iſt keineswegs ſcheu und niſtet wohl auch in 
unſeren Gärten. Das Neſt, aus dürren Reiſern kunſtlos aufgebaut, 

ſteht niedrig. Zwei glänzend weiße Eier bilden das Gelege. Während 
der Brutzeit läßt das Männchen einen ruckſenden, etwas abſchreckend 
klingenden Ton hören, der wie „Khru, ku, ku“ klingt, und der dem 

Vogel vielfach den Namen „Todtenvogel“ (Mourning Dove) einge— 
tragen hat. 

Die Faſanen (Phasanidae,; Pheasant Family). Mit dieſer 
Familie beginnen wir die wohl auch als beſondere Ordnung, nämlich 
als Hühner, abgegrenzte Gruppe. Die ſtumpfen, hohlen Krallen 
ſind beſonders geeignet aus dem Boden die Körner hervorzuſcharren, 
die, im Kropfe erweicht und in dem ſtarken, muskulöſen Magen zer— 
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malmt, ihre vornehmliche Nahrung bilden. Bei den männlichen Vögeln 
zeigt ſich der Fuß, deſſen Hinterzehe etwas höher ſteht, in der Regel 
mit einem Sporn bewehrt. 

Voran ſtellen wir das Truthuhn oder den Puter (Maleagris 
Gallopavo; Wild Turkey). 

Vielleicht hatte Franklin nicht Unrecht, als er den ſtattlichen, 
farbenreichen Truthahn, der, wie um Billigkeit und Gerechtigkeit 
flehend, die Flügel lüftet, als das Emblem der jungen Republik 
empfahl; denn dem ſtolzen und kühnblickenden, aber doch eine ekle Gier 
nach Aas zeigenden weißköpfigen Ad ler ſteht er nicht nach. 
Auf hohen, kühngeſpornten Füßen ſteht er, ſtolz und kriegeriſch. Das 
Gefieder, vom Kopf bis zum Schwanz metalliſch ſchimmernd, als ſei es 
eine Panzerrüſtung, liegt ſchuppendicht übereinander und ſpielt, von 
der Sonne beleuchtet, ins Kupferbraune und Grüne, während es im 
Schatten wechſelnd ſchwarze und tiefrothe Schichten zeigt. Die Bruſt 
ſchmückt ein roßſchweifähnlicher Haar-Quaſt; über dem Schnabel hängt 
die lange Naſentroddel; Hals und Füße ſind roth: ſo gleichſam im 
phantaſtiſchen Zierrath eines Rothhautkriegers gibt ſich der Truthahn 
als ein indianiſcher Nationalvogel kund. — 

Das Truthuhn oder der Puter bewohnt das ganze öſtliche 
Nordamerika von Süd-Carolina nördlich und vom Atlantiſchen Ocean 
bis Texas und Arkanſas. In Neu-England kommt er nicht mehr vor, 
das Geräuſch der Eiſenbahnen und das geſchäftige Treiben der Farmer 
haben ihn von dort verjagt. In den noch unbeſiedelten Theilen der 
ſüdlichen und weſtlichen Staaten, in den Gebieten, welche der Miſſiſ— 
ſippi und Miſſouri mit ihren Nebenflüſſen durchſtrömen, ſind die Puter 
noch häufig, wiewohl auch hier ihre völlige Vernichtung nur noch eine 
Frage der Zeit iſt. In den zwanziger Jahren dieſes Jahrhunderts 
kaufte man einen Puter von 10 bis 12 Pfund für 8 Cents. Wenn 
ein Puter, der 25 bis 30 Pfund wog, 25 Cents brachte, ſo glaubte 
der Verkäufer ein gutes Geſchäft gemacht zu haben. 

Das Waldleben des wilden Puters iſt durch die vortreffliche 
Schilderung Bonaparte's und Audubon's hinlänglich bekannt 
geworden. Hähne und Hühner halten ſich während des Sommers 
geſondert. Erſt zu Anfang des Oktobers, wenn die Früchte von den 
Bäumen fallen, ſchaaren ſich die Vögel zuſammen und wandern den 
weſtlichen Flüſſen zu. Die Hähne halten ſich von 10 bis 100 bei 
einander, während die Henne entweder allein mit ihren Jungen, die 
um dieſe Zeit ſchon ziemlich groß ſind, oder zu mehreren Familien 
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vereint, oft 70 bis 80 Glieder, vorwärtsſchreitet, ängſtlich die Hähne 
vermeidend, die den Jungen gerne zu Leibe gehen. Alle aber, Alt: 
und Jung, wandern zu Fuß und machen nur dann von ihren Flügeln 
Gebrauch, wenn des Jägers Hund ihnen droht, oder wenn ſie einen 
Fluß erreichen. Hier zeigen ſie ein ganz ſonderbares Verhalten. Sie 
ſammeln ſich zunächſt auf dem höchſten Punkte und verweilen hier 
manchmal tagelang, gleichſam berathend, ehe ſie es wagen, über— 
zuſetzen. Die Hähne ſchreiten kollernd umher, auch die Hühner und 
die Jungen begreifen, daß der Würfel geworfen werden muß und 
ſpreiten die Schwänze. Endlich ſchwingt ſich Alles auf die Gipfel der 
höchſten Bäume, um von da aus den Flug zu wagen. Ein „Gluck“ 
des Leithahns gibt das Zeichen, und die Flügelreiſe beginnt. Die 
älteren Vögel erreichen das Land meiſt ohne Schwierigkeit; nicht ſo 
die jungen, die oft herabfallen und ſich durch mühſames, aber geſchicktes 
Rudern retten. Die glückliche Rettung ſcheint ſie aber förmlich zu 
verwirren; denn ſie laufen anfänglich wie betäubt umher und vergeſſen 
die ihnen ſonſt eigene Vorſicht oft ſo, daß ſie dem Jäger leicht zur 
Beute fallen. 

Erſt um die Mitte des Aprils, wenn das Frühjahr trocken iſt, 
wählt die Henne einen geeigneten Niſtplatz. Dieſer Platz muß ſo 
verſteckt wie möglich angelegt ſein und namentlich vor dem ſcharfen 
Auge der Krähe geſchützt werden, da dieſe während der Abweſenheit 
der Henne die Eier zu rauben ſucht. Das Neſt beſteht aus liederlich 
in einer kleinen Vertiefung zuſammengelegten Zweigen und iſt ſpärlich 
mit Federn ausgepolſtert; das Gelege zählt zehn bis fünfzehn, zuwei— 
len auch zwanzig auf dunkelrauchgelbem Grunde rothgepunktete Eier. 
„Dem Neſte,“ jagt Audubon, „naht ſich die Henne ſtets mit: 
größter Vorſicht und deckt, wenn ſie es verläßt, die Eier ſorgfältig mit 
trockenen Blättern zu, ſo daß es ſchwer iſt, das eine und die anderen zu 
bemerken, auch in der That nur wenige gefunden werden, von denen 
man nicht die erſchreckte Mutter vertrieb. Gewahrt dieſe, während ſie 
brütet, einen Feind, ſo drückt ſie ſich nieder, rührt ſich nicht, bis ſie 
merkt, daß ſie entdeckt wurde. Zuweilen geſchieht es, daß mehrere 
Hennen in ein und dasſelbe Neſt legen. Ich fand einmal ihrer zwei 
auf zweiundvierzig Eiern ſitzen, während eine dritte Wache hielt, daß 
nicht ein diebiſcher Vierfüßler ſich nahen konnte. —Ich habe einmal das 
Auskriechen der Jungen beobachtet. Die Alte half den Jungen aus 
dem Ei, beſeitigte die leeren Schalen und liebkoste und trocknete die— 
Kleinen mit ihrem Schnabel. Wiewohl meine Abſicht war, die Alte mit: 
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den Jungen einzufangen, überließ ich fie doch der beſten Fürſorge —ich 
überließ ſie ihrem und meinem Schöpfer. Da das Ausſchlüpfen ge— 
wöhnlich erſt gegen Abend geſchieht, kehrt die Familie in der Regel zum 
Neſte zurück und verbringt hier die erſte Nacht. Hierauf entfernt ſie ſich 
auf eine gewiſſe Strecke und ſucht ſich die höchſten Plätze aus, weil die 
Alte mit Recht Näſſe als das ärgſte Uebel für ihre zarten Jungen 
fürchtet. Schon mit dem vierzehnten Tage ſind die Jungen fähig 
aufzufliegen, und von jetzt an fliegt die Familie gegen Abend ſtets zu 
einem niederen Zweige auf und verbringt hier, unter den gewölbten 
Flügeln der Mutter geborgen, die Nacht. Die jungen Puter wachſen 
ſchnell heran und ſind ſchon im Auguſt kräftig genug, ſich vor Angriffen 
der Feinde zu ſchützen; ja, der junge Hahn übt ſich bereits in pomp— 
haftem Einherſchreiten und Kollern.“ 

Unter den zahlreichen Feinden des Truthahns, deſſen Fleiſch zu 
ſeinem eigenen Schaden ſo trefflich mundet, iſt der Menſch, namentlich 
die Species Rothhaut, der gefährlichſte. Der Indianer nennt das 
Fleiſch dieſes Vogels „die Speiſe der Weiſen“. Aber auch der Luchs, 
die Schneeeule und die virginiſche Ohreule ſtellen ihm mit Begierde und 
Erfolg nach. Der Luchs weiß nicht nur die Eier zu finden, ſondern 
ſpringt auch nach Katzenart aus dem bergenden Dickicht auf das junge 
wie alte Volk. Die Eulen nähern ſich den auf den Bäumen hockenden 
Vögeln. Aber nicht immer werden dieſe ihre Beute. Oft warnt ein 
„Gluck“ des aufmerkſamen Truthahns die Geſellſchaft; alle richten ſich 
ſpähend auf. Wie ein Pfeil ſchießt die Eule aus der Luft herab und 
würde ihr Opfer unfehlbar faſſen, wenn dieſes nicht den Kopf neigen 
und den Schwanz ausbreiten würde, wodurch eine ſchiefe Ebene ent— 
ſteht, an der der Angreifer abgleitet, ſo daß der Puter mit dem Verluſte 
einiger Federn ſchnell zu Boden ſpringen und durch die Flucht ſich retten 
kann. 

Auf eine beſtimmte Nahrung beſchränken ſich die Truthühner nicht. 
Pekannüſſe und die Frucht der Winterrebe ſind ihre Lieblingskoſt; aber 
ſie freſſen auch Gras, Kräuter verſchiedener Art, Mais, Beeren und 
ebenſo Kerbthiere, Kaulquappen (junge Fröſche), kleine Eidechſen und 
dergl. Wenn nach heftigem Schneefall die Temperatur ſinkt und eine 
feſte Schneekruſte ſich bildet, ſo bleiben die Puter tagelang auf ihren 
Schlafplätzen oder ſtatten auch wohl den Farmerhöfen einen unwill— 
kommenen Beſuch ab. Bei Thauwetter aber eilen ſie raſtlos und mit 
einer ſolchen Geſchwindigkeit vorwärts, daß man ſie kaum mit einem 
guten Pferde einzuholen vermag. 
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Da die Truthühner überaus ſcheu ſind, ſo verlangt ihre Jagd 
mehr Geſchick als der Durchſchnitts-Sonntagsjäger beſitzt. Man nimmt 
deshalb häufig zu einer Falle ſeine Zuflucht, die für die Dummheit 
dieſer Vögel ein beredtes Zeugniß gibt. Man ſchichtet nämlich Stämme 
von ſechs bis zehn Fuß Länge wie die Balken eines Blockhauſes auf, 
bedeckt das Gebäude mit Reiſig, und bringt eine Thüre an, die groß 
genug iſt, auch den fetteſten Hahn durchzulaſſen. Das Innere wird 
mit Mais geködert, den man auch von der Thür aus auf eine Strecke 
hin verſtreut. Die hierdurch angelockten Thiere erreichen freſſend die 
Falle und kriechen in dieſe. Oft ſammelt ſich eine ganz erkleckliche Anzahl 
hier an. Anſtatt nun aber nach genoſſener Mahlzeit wieder zur Thür 
hinauszukriechen, verſuchen die dummen Thiere an den Seiten durchzu— 
ſchlüpfen, ſtecken überall zwiſchen den Balken die Köpfe durch und 
mühen ſich vergeblich ab, hier ſich durchzuzwängen. Keinem fällt es 
ein, durch die offene Thür das Freie zu ſuchen. 

Wilde Puter werden bei geeigneter Pflege bald zahm und zutrau— 
lich. Während Audubon in Henderſon, Ohio, wohnte, hatte er 
eine jung eingefangene Truthenne aufgezogen, die ſo zahm wurde, daß 
ſie auf den Ruf herbeikam und jedem folgte. Als das Thier zwei 
Jahre alt wurde, begann es täglich dem Wald einen Beſuch abzuſtat— 
ten, kehrte aber immer mit Dunkelwerden wieder zurück. Eines Abends 
aber kam die Henne nicht wieder. Mehrere Tage nachher, während 
Audubon in der Nähe des Green-Fluſſes, 5 Meilen von Henderſon 

entfernt, der Jagd oblag, lief ein ſtattlicher Puter vor ihm her, dem er 
ſeinen Jagdhund nachſandte. Bald hatte Juno, der Hund, die Henne 

erreicht, die aber durchaus nicht floh, ſondern nur langſam den Kopf 
nach ſeinem Verfolger wandte. Auch dieſer ſtutzte und drehte ſich 

fragend nach ſeinem Herrn. Als Audubon herzukam, erkannte er ſeinen 
ſeit mehreren Tagen vermißten Liebling. Erſtaunlich iſt es, daß die 
Henne nicht nur den Hund erkannte, ſondern daß auch dieſer ſich der 
doch mit andern wilden Putern in der Tracht völlig übereinſtimmenden 

Henne ſofort erinnerte. — 
Mag nun auch der oben geſchilderte wilde Puter manchem Leſer 

unbekannt ſein, ſo iſt doch jeder mit dem zahmen Puter, dem 
„Victim of the Thanksgivings-Day“, um ſo vertrauter. Wer liebt 
nicht das Fleiſch dieſes Vogels, an dem die Kenner acht Fleiſchſorten 
unterſcheiden! Und doch iſt die Geſchichte dieſes Vogels und ſeine 
Abſtammung lange Zeit unbekannt geweſen. Der zahme Puter ſtammt 
nämlich nicht aus Indien oder aus der Türkei und verdient darum 
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durchaus nicht den Namen indiſches, calcuttiſches oder türkiſches Huhn 
(Turkey). Sondern der Puter iſt eins der mannichfaltigen Geſchenke, 
welche Amerika der alten Welt gemacht hat, und gewiß nicht eins der 
geringſten. Die ſpaniſchen Entdecker fanden ihn bereits gezähmt vor. 
Nach der Erzählung des Cortez wurden mehrere tauſend Stück in den 
Geflügelhöfen des Königs Montezuma gehalten. Von Mexiko kamen 
ſie nach Peru und auf die Antillen, im Jahre 1524 nach England, 
vielleicht auch nach Frankreich. Doch waren ſie um 1560 dort noch ſo 
ſelten, daß der Rath von Amiens dem König Karl IX., als er durch 
dieſe Stadt reiste, zwölf Truthühner als koſtbares Geſchenk überreichte, 
und daß bei Karls Hochzeit 1570 ein gebratener Puter den Culmi— 
nationspunkt der Tafel bildete. Um dieſelbe Zeit aber kannte man den 
Vogel auch ſchon in Deutſchland; wenigſtens werden bei einem Ban— 
kett, das Jakob Fugger in Augsburg 1561 gab, unter anderen Sel— 
tenheiten genannt, „zwei alte indianiſche Hanen“. Noch im Jahre 
1557 war er ſo ſelten und koſtbar, daß der Magiſtrat von Venedig 

beſtimmte, auf welche Tafel „indiſche Hühner“ kommen dürften. — 
Ein Irrthum iſt es, wenn man annimmt, daß der zahme Puter 

von unſeren Wildlingen abſtammt. Man hat ſich von jeher gewun— 
dert, warum der zahme Truthahn mit dem nordamerikaniſchen nicht 
mehr in Farbe und Gewohnheiten übereinſtimmt; doch Niemand dachte 
bisher daran, daß eben hier keine Abſtammung vorliegt. Aber es 
unterliegt nun keinem Zweifel mehr, daß der in der ganzen eiviliſirten 
Welt bekannte zahme Puter von dem in Mexiko vorkommenden Wild— 
kinge abſtammt. Denn zwiſchen dieſen iſt eine nicht verkennbare Ver— 
wandtſchaft. Bei beiden laufen die Schwanzfedern und die letzten 
Rückenfedern in weiße Spitzen aus, während dieſelben Federn bei 
unſerem wilden Puter kaſtanienbraune Spitzen tragen. Bei beiden, 
bei dem zahmen wie bei dem wilden mexikaniſchen Puter, hat das 
Bruſtfleiſch jene bekannte ſchneeige Weiße, während dasſelbe bei unſe— 
rem Puter braun iſt. 

Warum der Puter in Amerika auf dem Tiſch gerade des Dank— 
ſagungstages nicht fehlt, vermag ich nicht zu ſagen. Sein Fleiſch iſt 
um dieſe Zeit freilich beſonders wohlſchmeckend. In England ſetzt ihn 

der Farmer auf den Weihnachtstiſch. Der Deutſche freut ſich ſeiner 
Martinsgans und überläßt den Puter den Wohlhabenden. — 

Der Pfau (Pavo cristatus; Peacock), zwar nicht bei uns 
heimiſch, verdient doch auch hier erwähnt zu werden. Er iſt ein Prunk— 
vogel, deſſen koſtbare Schwanzfedern ſchon während des Alterthums zu 
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mannichfachem Schmuck verarbeitet wurden. Das Verdienſt, ihn in 
Europa heimiſch gemacht zu haben, gebührt Alexander dem Großen. 
König Salomo brachte ihn nach Syrien (1. Könige 10, 22). Er 
ſtammt aus Oſtindien, wo er noch in ungeheuren Heerden wild gefun— 
den wird. Zwiſchen ihm und dem Königstiger ſcheint ein merkwürdiges 
Verhältniß zu beſtehen, deſſen Grund noch nicht aufgeklärt iſt. Wenn 
man in den Dſchungeln einen Pfau auffliegen und ſchreien hört, ſo 

kann man ſicher ſein, daß ein Tiger in der Nähe iſt, den er durch ſeinen 
Ruf gewarnt hat. — Der goldgrüne und röthlich ſchillernde Leib trägt 
prächtige, oft bis 4 Fuß lange Schwanzdeckfedern, die mit einem in der 
Mitte tiefblauem von Metallfarben eingefaßtem „Pfauenauge“ ge— 
ſchmückt ſind. 

Zur Zeit der römiſchen Entartung, als der Pfau noch ein koſt— 
barer, ſeltener Vogel war, haben berüchtigte Schwelger Gerichte aus 
Pfauenhirn auftragen laſſen. Im Mittelalter war der Pfau auf den 
Tafeln der Großen ein Schaugericht, das mit dem ganzen prächtigen 
Farbenſchmuck aufgetragen wurde. 

Das Perlhuhn (Numida maleagris; Guinea Fowl), welches 
wir auf unſeren Hühnerhöfen häufig ſehen, ſtammt aus Südafrika. 
Das bläulich ſchiefergraue Gefieder iſt über und über mit perlartigen, 
weißen Flecken beſät. Auf dem nackten Kopf ſteht ein röthlicher, nach 
hinten gerichteter Kamm. Die Eier dieſes Huhnes, von denen fie 60 
bis 80 Stück im Sommer legen können, ſind äußerſt ſchmackhaft. — 

Unſer Haushuhn (Gallus domesticus; Domestic Cock) 
ſtammt wahrſcheinlich aus Oſtindien, und Weſtaſien ſcheint, wie für 
fait alle Hausthiere, ſo auch für das Huhn die älteſte Zuchtſtätte zu 

ſein. Etwa 2000 Jahre vor Chr. tritt es als gezähmtes Hausthier 
zuerſt in Babylonien auf. Zu Jeſu Zeit waren bereits die 
Hühner im jüdiſchen Lande verbreitet; möglich, daß die Juden die erſte 
Bekanntſchaft mit ihnen in der babyloniſchen Gefangenſchaft machten. 
Zu Jeruſalem durften keine Hühner gehalten werden, weil ſie Unreines 
ausſcharren und dadurch die heilige Stadt verunreinigen könnten. 

Entweder beobachteten die Juden zu Chriſti Zeit dieſe Beſtimmung 
nicht mehr, oder die Römer hatten das Huhn eingeführt; denn um 
dieſe Zeit war das Hühnervolk in Jeruſalem heimiſch. Ehrt doch unſer 
Heiland die treue Mutterliebe der Henne, wenn er zu den undankbaren 
und liebloſen Juden ſpricht: „Jeruſalem, Jeruſalem, die du tödteſt 
die Propheten und ſteinigſt, die zu dir geſandt ſind, wie oft habe ich 
deine Kinder verſammeln wollen, wie eine Henne verſammelt ihre 
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Küchlein unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt.“ Hatte doch 
auch der Hahn dem von der Sünde übereilten Petrus das Gewiſſen 
erwecken müſſen, als er feinen Herrn verleugnet hatte, und er nun der 
Worte ſeines Meiſters gedachte: „Ehe der Hahn krähet, wirſt du mich 
dreimal verleugnen.“ — 

Die Griechen weihten den Hahn dem Aeskulap, dem Gotte der 
Arzneikunde, die Römer ihrem Kriegsgotte Mars. Jede römiſche 
Legion hatte ihren Vogelſchauer (Auguren) und Hühnervogt (Pulla— 
rius), dem die Wartung und Pflege der Hühner oblag. Der Conſul 
ſtellte in ſeinem Hauſe das Augurium an, das vor allen wichtigen Unter— 
nehmungen erprobt ward. Ein mehr oder minder begieriges Freſſen 
des Hahns gab die wichtigſten Aufſchlüſſe über Glück und Unglück, das 
dem römiſchen Staate bevorſtand. Doch gab es ſchon zu jenen Zeiten 
arge Zweifler. Als im zweiten puniſchen Kriege der Hühnervogt dem 
Publius Claudius verkündigte, die heiligen Hühner wollten nicht aus 
dem Käfig heraus und nicht freſſen, da gab Claudius den Befehl, ſie 
ins Meer zu werfen, und ſagte: „Wollen ſie nicht freſſen, ſo ſollen ſie 
ſaufen!“ Er verlor aber die Schlacht und ward von dem Volke ver— 
urtheilt. — 

Die alten Gallier opferten den Hahn und nahmen ihn zum 
Feldzeichen. Frankreich bezeichnet man noch heute bildlich als galliſchen 
Hahn. — Die Germanen weihten den Hahn wegen ſeiner blitzähn— 
lichen rothen Farbe, und weil man ſein Krähen mit dem Donnern ver— 
glich, dem Donnergotte Donar. So wurde auch der Hahn dem Feuer— 
gotte Loki geweiht, woher noch heute die Redensart kommt: Einem den 
rothen Hahn aufs Dach ſetzen. 

In der neueſten Zeit iſt die Hühnerzucht weit vorgeſchritten. 
Man gründet Hühnervereine, Hühnerzeitungen, bemüht ſich, Pracht: 
exemplare zu ziehen, ſtellt dieſe bei landwirthſchaftlichen Feſten aus, 
und bemüht ſich, die Racen in der Zucht rein zu erhalten. 

Lenz hat ein treffliches Charakterbild des Hahnes gegeben. Er 
ſagt: 

. „Ein recht ſchöner, ſtolzer und kühner Hahn iſt unter allen Vögeln 

der intereſſanteſte. Hoch trägt er ſein gekröntes Haupt, nach allen 

Seiten ſpähen ſeine feurigen Augen, unvermuthet überraſcht ihn keine 
Gefahr, und jeder möchte er Trotz bieten. Wehe jedem Nebenbuhler, 

der es wagt, ſich unter ſeine Hennen zu miſchen, und wehe jedem 

Menſchen, der es wagt, in ſeiner Gegenwart ihm eine ſeiner Geliebten 

zu rauben! Alle ſeine Gedanken weiß er durch verſchiedene Töne und 
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verſchiedene Stellungen des Körpers auszudrücken. Bald hört man 
ihn mit lauter Stimme ſeine Lieben rufen, wenn er ein Körnchen ge— 
funden hat, denn er theilt mit ihnen jeden Fund; bald ſieht man ihn 
in einem Eckchen kauern, wo er eifrig bemüht iſt, ein Neſtchen für die 
Henne zu bilden, die er vor allen liebt. Jetzt zieht er an der Spitze 
ſeiner Schaar, deren Beſchützer und Führer er iſt, hinaus ins Freie; 
aber kaum hat er hundert Schritt gethan, ſo hört er vom Stalle her 
den freudigen Ruf einer Henne, welche verkündet, daß ſie ein Ei gelegt 
hat; ſpornſtreichs kehrt er zurück, begrüßt ſie mit zärtlichen Blicken, 
ſtimmt in ihren Freudenruf ein und eilt dann in vollem Laufe dem 

ausgezogenen Heere nach, um ſich wieder an deſſen Spitze zu ſtellen. 
Die geringſte Veränderung der Luft fühlt er und verkündet ſie durch 
ſein lautes Krähen. Mit lautem Krähen verkündet er auch den an— 
brechenden Morgen und weckt den fleißigen Landmann zu neuer Arbeit. 
Sit er auf eine Mauer oder ein Dach geflogen, jo ſchlägt er die Flügel 
kräftig zuſammen und kräht, und ſcheint ſagen zu wollen: „Hier bin ich 
Herr, wer wagt's mit mir?“ Iſt er von einem Menſchen gejagt worden, 
oder hat er ſonſt eine Gefahr glücklich beſtanden, jo kräht er wieder aus. 
Leibeskräften und verhöhnt wenigſtens den Feind, dem er nicht ſchaden 
kann. Am ſchönſten entfaltet er ſeine Pracht, wenn er früh Morgens, 
der langen Ruhe müde, das Hühnerhaus verläßt und vor demſelben 
die ihm nachfolgenden Hennen freudig begrüßt; aber noch ſchöner und 
ſtolzer erſcheint er in dem Augenblicke, wo das Geſchrei eines ihm 
unbekannten Hahnes ſeine Ohren trifft. Er horcht, ſenkt die Flügel, 
richtet den Kopf kühn empor, ſchlägt mit den Flügeln und fordert mit 
lautem Krähen zum Kampfe. Erblickt er den Feind, ſo rückt er ihm, 
ſei er groß oder klein, muthig entgegen oder ſtürzt in vollem Laufe auf 
ihn zu. Jetzt treffen ſie zuſammen; die Halsfedern ſind aufgerichtet 
und bilden einen Schild, die Augen ſprühen Feuer, und jeder ſucht den 
Andern niederzuſchmettern, indem er mit aller Macht gegen ihn ſpringt. 
Jeder ſucht ein höheres Plätzchen zu gewinnen, um von dort aus mit 
größerer Gewalt fechten zu können. Lange währt die Schlacht, aber 
immer kann ſie nicht dauern. Die Kräfte nehmen ab; es tritt eine 
kurze Ruhe ein; mit geſenktem Haupte zu Vertheidigung und Angriff 
jederzeit bereit, mit dem Schnabel Erdkrümchen aufpickend, als wollten 
ſie den Feind dadurch verhöhnen, daß ſie mitten im Kampfe ſich's wohl 
ſchmecken laſſen, ſtehen ſie einander gegenüber. Jetzt kräht der Eine 
mit ſchwankender Stimme, denn er iſt noch außer Athem, und augen— 
blicklich ſtürzt der Andere wieder auf ihn los. Mit erneuerter Wuth 
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treffen ſie zuſammen, ſie kämpfen wie früher, aber endlich ſind Füße 
und Flügel vor Mattigkeit zum Kampfe nicht mehr tauglich; da greifen 
ſie zu der letzten und furchtbarſten Waffe. Sie ſpringen nicht mehr, 
aber hageldicht fallen die Schnabelhiebe, und bald triefen die Köpfe 
vom Blute. Endlich verläßt den Feind der Muth; er wankt, er weicht 
zurück, jetzt kriegt er noch Einen tüchtigen Hieb, und die heiße Schlacht 
iſt entſchieden; er flieht, ſträubt die Nackenfedern empor, hebt die 
Flügel, ſenkt den Schwanz, ſucht eine Ecke, macht ſich klein und grakelt 
wie eine Henne; denn für eine Henne gehalten, glaubt er das Mitleid 
zu finden, welches er als Hahn nicht zu erwarten hat. Doch der 
Sieger iſt durch kein Gegrakel zu bethören; er ſchöpft erſt wieder 
Athem, ſchlägt mit den Flügeln, kräht und macht ſich dann zur Ver— 
folgung des Feindes auf, der ſich nun nicht mehr wehrt, und wenn er: 
auch unter den Hieben des ergrimmten Gegners ſein Leben aushauchen 
ſollte.“ — 

Die Wachſamkeit des Hahnes macht ihn zu einem Vorbild. Er 
ſteht darum auch auf der Titelſeite unſerer Fibeln und hoch auf der 
Thurmſpitze, daß die ganze Gemeinde ihn ſchaue und ſtets eingedenk 
ſei des Wortes Chriſti: „Wachet und betet!“ 

Die Henne erſcheint dem Hahn gegenüber als die demüthige 
Trägerin der häuslichen und mütterlichen Pflichten. Mit Geduld ſitzt 
ſie auf den Eiern und brütet und gönnt ſich kaum Zeit zum Freſſen und 
Trinken. Nur, wenn man ihr die Eier rauben will, zeigt auch fie eine: 

kriegeriſche Seite. Mit Flügel- und Schnabelhieb wehrt ſie den 
Angriff ab. Sind die Küchlein ausgekrochen, dann führt ſie dieſe 
freudig und ſtolz umher, ſcharrt ihnen die Erde auf, damit ſie Körnlein 
und Würmlein picken können. 

Hat man der Henne Enteneier untergelegt, die ſie mit aller 
Sorgfalt ausgebrütet hat, und ſie führt dann dieſe untergeſchobenen 
Kinder an ein Waſſer, dann entſteht eine wahrhaft tragi⸗-komiſche 
Scene: die gelben, flaumbedeckten Waſſergeſchöpfe ſtürzen ſich in ihr 
natürliches Element, ohne auf das Warnen und auf die Angſtrufe der 
Frau Mama zu hören, die angſtvoll am Rande auf- und abläuft. — 

Seit Jahrhunderten ſchon haben die Chineſen und Aegypter die 
Kunſt verſtanden, die Hünereier durch künſtliche Wärme auszubrüten. 
Noch heute wird in Aegypten dieſelbe in ausgedehntem Maße betrieben. 
Auch in England, Frankreich, Deutſchland und Nordamerika hat man. 
eigenthümlich conſtruirte Brutöfen in Gebrauch genommen. — 
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Die Faſanen (Phasianus; Pheasants) haben nackte Wangen, 
Gefieder ohne Augenflecken und einen langen ſchwertförmigen Schwanz. 
Der gewöhnliche Faſan (Phasianus colchicus; Common 
Pheasant) iſt kupferroth, über und über mit glänzendem Metallichim: 
mer bedeckt. Er ſtammt aus den Ländern um das ſchwarze und 
kaſpiſche Meer und hat von dem Fluſſe Phaſis ſeinen Namen erhalten, 
wird aber jetzt in allen civiliſirten Ländern zahm gehalten. Schöner 
noch als der gemeine Faſan find der Goldfaſan (Phasianus 

pietus ; Golden Pheasant) und der Silber faſan (Phasianus 
nycthemerus,; Silver Pheasant). Der erjtere von dieſen, ganz in 
Gold und Scharlach ſtrahlend, ein ächter Orientale, ſoll das Vorbild 
geweſen ſein, nach welchem die Alten die Schilderung des Phönix 
entwarfen. Der Silberfaſan iſt an Hals, Bruſt und Schweif vom 
reinſten Weiß, durch das ſehr feine ſchwarze Zickzacklinien ziehen. — 

Die Rauchfußhühner (Tetraonidae,; Grouse Family). Die 
Rauchfußhühner tragen ein reiches Gefieder, welches einen großen 
Theil des Schnabels bedeckt und ſich bis auf die Zehen herab erſtreckt. 

Zu ihnen gehört das Prairiehuhn (Oupidonia cupido ; 
Pinnated Grouse, Prairie Chicken, Prairie Hen). Dieſes Huhn 
unterſcheidet ſich von anderen ſeines Geſchlechts durch zwei lange, zu 
beiden Seiten des Halſes herabhängende Federbüſchel und die darunter 
befindlichen, einer kleinen Apfelſine ähnlichen Hautſäcke, die mit der 
Luftröhre in Verbindung ſtehen. Die Federn der Oberſeite ſind 
ſchwarz, blaßroth und weiß, die der Unterſeite blaßbraun und weiß in 

die Quere gebändert. Die Länge des Vogels beträgt 163 Zoll. 
Das Prairiehuhn war früher auch in allen unſeren Oſtſtaaten, wo 

es heute nicht mehr vorkommt, ein häufiger Vogel. Jetzt iſt es ſchon 
in den mittleren Staaten ſelten geworden und findet ſich nur noch 

häufig in den Weſtſtaaten, wo trockene und grasreiche Prairien mit 
gelegentlichen Waldungen ihnen Lieblingsplätze bieten. Noch zu Anfang 
dieſes Jahrhunderts waren die Prairiehühner in Kentucky, Miſſouri, 
Illinois, Indiana ſo häufig, daß die Jäger ſich nicht die Mühe gaben, 
fie zu fchießen oder auch nur die Geſchoſſenen aufzuheben; man 
betrachtete ſie damals mit derſelben Abneigung, mit der man heutzu— 
tage die Krähen beglückt, wegen des erheblichen Schadens, den ſie in 
Gärten und bebauten Feldern anrichteten. Die Kinder der Farmer 
und die Neger verſuchten ſie von den Feldern durch Klappern fernzu— 
halten oder fingen ſie in Fallen. Man ſah ſie in den Dorfſtraßen 
herumſpazieren, auf den Häuſern hocken oder unter das Hühnervolk 



Die Scharrvögel; Scratcher s. 193 

ſich miſchen, um an ihrer Mahlzeit theilzunehmen. Aber ſchon in den 
dreißiger Jahren änderte ſich das Bild. Aus Kentucky, wo man früher 
das Stück kaum mit einem Cent bezahlen mochte, waren ſie verſchwun— 
den. Weſtlich muß ſich jetzt der Jäger wenden, wenn er dieſe Thiere 
auffinden will. 

Sobald der Schnee geſchmolzen iſt, und die erſten Grashälmchen 
ſich ſchüchtern durch den Boden ſtehlen, trennen ſich die großen Winter— 
ſchwärme der Prairiehühner in kleine Geſellſchaften von 20 bis 50 
Stück. Es beginnt nun die Brutzeit. Die Hähne, jetzt im ſchönſten 
Hochzeitskleid, verſammeln ſich bei Tagesanbruch auf der Wahlſtatt. 
Stolz, herausfordernd ſchreiten ſie auf und ab. Die Federbüſche des 
Halſes ſind aufgerichtet, die Luftſäcke angefüllt, und das durch dieſe 
verſtärkte Kollern läßt ſich herausfordernd hören. Bald beginnt die 
Schlacht. Mit niedergebeugtem Körper gehen die Helden auf einander 
los, blutgetränkte Federn wirbeln durch die Lüfte, und bald müſſen die 
Schwächeren die Wahlſtatt räumen. Endlich ziehen ſich auch die Sie— 
ger ſtolz und langſam zurück. 

Das Prairiehuhn errichtet ſein Neſt aus trocknen Blättern und 
Grashalmen etwa um den 1. Mai im hohen Graſe. Die Eier ſind 

thonfarben und meiſt mit kleinen, nur bei näherer Beſichtigung erkenn— 
baren dunkelbraunen Flecken überſäet. Das Weibchen brütet 18 oder 
19 Tage und nimmt ſich, getrennt vom Hahn, der jungen Brut vor— 
ſorglich an. 

Der Flug des Prairiehuhns iſt kräftig, regelmäßig und ziemlich 
ſchnell. Die Aeſung beſteht ebenſowohl aus Pflanzenſtoffen wie aus 
Kerbthieren der verſchiedenſten Art. 

„Die Gefangenen,“ berichtet Audubon, „werden ſehr bald 
zahm, brüten auch in Gefangenſchaft, und ich habe mich oft gewundert, 
daß man ſie nicht längſt ſchon zu Hausthieren gemacht hat. Während 
ich mich in Henderſon aufhielt, kaufte ich ſechzig lebende, meiſt junge 
Prairiehühner, verſchnitt ihnen die Flügel und ließ ſie in einem Garten 
von vier Acker Flächeninhalt frei umherlaufen. Als der Frühling 
kam, brüſteten ſie ſich und tuteten und kämpften wie in der Freiheit. 
Viele Hennen von ihnen legten auch Eier, und eine gute Anzahl von 
Jungen wurden erbrütet. Aber die Hühner thaten meinem Garten 
zuletzt fo viel Schaden, daß ich fie abſchlachten mußte.“ 

Das Waldhuhn (Bonasa umbellus ; Ruffed Grouse, Part- 
ridge, Pheasant) wird 11 Zoll lang. Die Oberſeite iſt röthlich⸗ 
braungrau, die Unterſeite ſchmutzigweiß mit dunklen Querſtreifen. 

Illuſtrirtes Thierleben. 13 
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Ueber dem äußeren Ende des Schwanzes läuft ein deutlich ſichtbares 
weißes Band, welches ein charakteriſtiſches Kennzeichen dieſer Hüh— 
ner iſt. 

Das Waldhuhn bewohnt die Walddiſtrikte des öſtlichen Nord— 
Amerika, von Georgia bis Nova Scotia, und vom Atlantiſchen Ocean 
bis an die Felſengebirge. In der Nähe der Flüſſe und Bäche iſt es 
ſonderlich häufig, immer aber ſucht es, ungleich dem Vorigen, den 
Wald auf, der ihm Nahrung und Obdach bietet. Man trifft das 
Waldhuhn auch nur in kleinen Partien von 4 oder 5 oder in einzelnen 
Paaren. Die Brutzeit beginnt Anfangs März. Der Hahn läßt von 
einem gefallenen Baumſtamm oder von einem Felſen herab ſein eigen— 
thümliches Trommeln hören, welches er durch heftige, ſchnell aufeinander 
folgende Schläge der Flügel hervorbringt, die weithin hörbar und 
entferntem Donner vergleichbar ſind. i | 

An einem verborgenen Orte, am Waldesſaume errichtet das 
Weibchen das einfache und kunſtloſe Neſt. Das Gelege beſteht aus 7 
bis 12 gelblichbraunen, ſehr ſelten punktirten Eiern. Im Frühjahr 
nährt ſich unſer Waldhuhn von den Knospen, namentlich der Birke. 
Im Sommer hält es ſich an Beeren aller Art, wird im Herbſt fett und 
für den Menſchen eine beſondere Delikateſſe. — 

Die Feldhühner (Perdieidae; Partridge Family). Die Feld— 
hühner unterſcheiden ſich von den Rauchfußhühnern durch ihre 
geringere Größe, den kleinen Kopf und die unbefiederten Läufe. 

| Die Baumwachtel (Orte virginianus; Quail, Bob- 
white, Partridge, ſiehe Tafel IX, 2 und 3) ift einer unſerer bekann— 
teften Vögel. Sie wird 9 Zoll lang. Alle Federn der Oberſeite find 
röthlichbraun, ſchwarz gefleckt, getüpfelt und gebändert, gelb geſäumt; 
die der Unterſeite ſind weißlichgelb, rothbraun längs geſtreift und 
ſchwarz in die Quere gewellt. Das Männchen hat eine weiße, das 
Weibchen eine braungelbe Kehle. 

Die Baumwachtel bewohnt die öſtlichen Theile der Vereinigten 
Staaten von Florida bis Maine, und vom Atlantiſchen Ocean bis 
Texas und den großen weſtlichen Ebenen. Sie bevorzugt das Feld, 
verlangt aber nahe Buſchdickichte, Hecken und dergleichen Schutzorte. 
Sie iſt ein Standvogel. Bei ſtarkem Schneefall hocken ſie ſich neben— 

einander und laſſen ſich einſchneien. Meiſt arbeiten ſie ſich wieder aus 

dem Schnee heraus; wenn aber Thauwetter und dann Froſt eintritt, 
ſo daß ſich eine Eiskruſte über ſie bildet, ſo gehen die armen Thiere 
elendiglich zu Grunde. Im Winter 1866 bis 1867 ſind auf dieſe 
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Weiſe viele in Maſſachuſetts umgekommen. In Schaaren von 10 bis 
30 Stück leben fie im Winter beiſammen. Im Frühjahr trennen ſich 
die Schwärme; jeder Hahn erwirbt ſich, oft erſt nach längerem Kampfe, 
eine Henne. Ihr Neſt errichtet unſere Baumwachtel auf dem Boden 
im dichteſten Graſe. Sie ſcharrt eine Mulde aus und füllt dieſe 
ziemlich ordentlich mit Gräſern, Halmen und Blättern. Die Eier, 12 

bis 24, ſind reinweiß, dünnſchalig und zugeſpitzt. Zuweilen findet 
man über 30 Eier in einem Neſte; es haben dann zwei Hennen in 
dasſelbe Neſt gelegt. 

Das Neſt, welches ich beſitze, wurde von einem Farmer aus bis— 

her nicht bebautem Boden aufgepflügt; es enthält 22 Eier. Die 
Neſter ſind ſchwer zu finden, da auch das Männchen in einer kurzen 
Entfernung Wache hält und dem Weibchen bei nahender Gefahr ſogleich 
ein Warnungsſignal giebt. Wird dennoch die junge Brut überraſcht, 
ſo flieht das Weibchen mit ſeinen Küchlein, während das Männchen 
dem Nahenden entgegeneilt, vor ihm ſich niederlegt, als wolle es 
ſterben, und klägliche, ängſtliche Rufe ausſtößt — dies Alles, um die 
Aufmerkſamkeit von der Brut abzulenken. — Ihr Ruf, der häufig wie 
Bobweit klingt, hat ihnen den Namen Bob-yhite“ eingetragen. 

Während des Sommers nährt ſich die Baumwachtel von Kerb— 
thieren und allerlei Pflanzenſtoffen. Im Herbſt bildet das Getreide 

die hauptſächlichſte Speiſe. Das leckere Fleiſch des Quails erwirbt 
dieſem viele Feinde, vornehmlich unter den Menſchen. Doch iſt die 
Jagd nicht leicht, da die Baumwachtel ſich laufend zu retten ſucht und 
nur im äußerſten Nothfalle und dann dicht vor dem Jäger auffliegt. 
Erreichen ſie den Wald, ſo bäumen ſie, drücken ſich hart gegen die 
Aeſte und entgehen dann auch dem ſcharfen Auge. Man ſtellt ihnen 
auch mit Netz und Schlinge nach. 

Die Bergwachtel (Ortyx pietus; Mountain Quail, Plumed 
Partridge) der gebirgigen Partien von Oregon und Californien, ift 
ein ſchmuckes Huhn, welches durch zwei Schopffedern geziert iſt. 

Die Schopfwachtel (Lophortyx californicus ; California 
Quail und die Helmwachtel Lophortye gambeli; Gambel’s 
Quail) tragen auch einen Kopfſchmuck. Ueber die letztere, die die 
Gegend vom Rio Grande bis Californien bewohnt, berichtet Coues, 

einer unſerer verdienſtvollſten Ornithologen, in ſo anziehender Weiſe, 
daß ich ſeine Schilderung hierherſetzen will. 

„Wer die Sitten der Helmwachtel erforſchen will,“ berichtet der— 
ſelbe, „muß alle Bequemlichkeit eines geregelten Lebens hinter ſich 
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laſſen und von Weſten aus gegen tauſend Meilen ins Innere wandern. 
Er gelangt dann in eine wilde Gegend, in welcher der Apache-Indianer 
noch immer Herr iſt, und in welcher ſich der weiße Mann nur durch 
tagtäglich erneuerte Kämpfe zu erhalten vermag. Es iſt eine Gegend, 
von welcher man ſagen kann, daß ſich die Einöde in ihrer ganzen 
Großartigkeit zeigt. Das Land wird zerriſſen von gähnenden Abgrün— 
den, tief eingeſchnittenen Thälern und Schluchten, neben denen ſich 
rieſige Berge aufbauen, und bedeckt von Lavamaſſen, welche längſt 

verkühlte und unkenntlich gewordene 
Feuerſpeier auswarfen. Flüſſe gibt 
es hier, in deren trocknem Bette der 
Reiſende vor Durſt umkommen mag, 
und weite Ebenen, beſtanden mit 

einem trocknen ſcharfen Graſe und 

niederm Buſchwerke, welche unter 
beſtändigem Waſſermangel leiden. 

Aber dieſe Gegend iſt ein Land der 
Gegenſätze und Wunder. Von den 
wildeſten Bergen werden liebliche, 
feuchte, grüne und fruchtbare Thäler 
eingejchloffen ; weite Waldungen 
edler Fichten und Kiefern und 
Cedern wechſeln mit dürren und 
verödeten Lavafeldern ab; die Ge— 

hänge der Hügel ſind mit der Eiche, der „Mezquite“ und „Manzanita“ 
bedeckt, während die Ufer der Ströme von Wollpappeln, Weiden und 
Nußbäumen eingefaßt und durch beinahe undurchdringliche Wälle von 
Reben, Stachelbeeren, „Grün-Dornen“, Roſen und, wie es ſcheint, 
jeder andern Art rankender Gewächſe eingehegt werden. Thier- und 
Pflanzenwelt, ja ſelbſt die Felſen zeigen ein fremdartiges neues 
Gepräge, ſogar die Luft ſcheint daheim anders zuſammengeſetzt zu 
ſein. 

Dieſe Gegend iſt das eigentliche Vaterland unſeres Baum— 
huhnes. 

Schön für das Auge, ſanft für das Gefühl, ſüß duftend für den 
Geruch und ſchmackhaft für den Gaumen — in der That, die Helm— 
wachtel iſt ein herrlicher Vogel! Seitdem ich ſie zum erſten Male ſah, 
vor vielen Jahren, ausgeſtopft, tölpelhaft aufgenagelt auf ein Brett, 
um einem Muſeum als Zierde zu dienen, habe ich ſie bewundert. Jetzt 

Die Vergwachtel; Mountain Quail. 
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aber, nachdem ich ſie im Leben, in ihrer Heimath beobachtet, mit ihr 
verkehrt habe, bevor der Glanz ihrer Augen gebrochen war, nachdem 
ihre Küchlein meine Schoßthiere geworden, bewundere ich ſie mehr und 
meine, daß es kaum einen andern Vogel in Amerika geben kann, welcher 
ſo ſchön iſt wie ſie. Ihre vollen und runden Formen erſcheinen keines— 
wegs plump; denn Hals und Schwanz ſind lang, der Kopf iſt klein, 
und die zierlich gebogene Feder verleiht eine außerordentliche Anmuth. 
Ihr Lauf ſieht leicht und gemächlich aus: es iſt ein wundervoller 
Anblick, einen Hahn zu ſehen, wie er ſtolz dahinſchreitet, mit erhobenem 
Haupte, leuchtenden Augen und ſchwankender Helmfeder, über den am 
Boden liegenden Stamm, unter welchem ſich ſeine kleine Familie verſteckt 
hat. Er iſt ſo muthig und ſo ſchwach, ſo willensſtark und ſo unfähig 

„Solcher Vogel muß den Forſcher, den Künſtler, den Jäger in 
gleichem Grade entzücken. Aber er hat noch andere Vorzüge: denn 
der angenehme Geruch und koſtbare Geſchmack ſeines zarten, weißen 
Fleiſches muß ſelbſt dem Gutſchmecker der anſpruchvollſten Sorte 
genügen.“ 

„Wie ihre Verwandte, nährt ſich auch die Helmwachtel vorzugs— 
weiſe von Sämereien und Früchten, obſchon Kerbthiere einen nicht 
geringen Theil ihrer Aeßung ausmachen.“ 

„Die zierliche Kopfhaube, welche ſo weſentlich zum Schmucke die— 
ſer Art beiträgt, bildet ſich ſchon in früheſter Zeit aus; denn man 
bemerkt ſie bereits bei Küchlein, welche nur wenige Tage alt ſind. Bei 
ihnen beſteht ſie freilich nur aus einem kleinen, kurzen Buſche von drei 
oder vier Federn, welche eher braun als ſchwarz, gegen ihre Spitze 
nicht verbreitert und gerade aufgerichtet ſind. Erſt wenn der Vogel 
vollkommen flügge iſt, richtet ſie ſich vorwärts. Die Anzahl der 
Federn, aus welcher ſie beſteht, ſchwankt erheblich. Zuweilen wird ſie 
von einer einzigen und dann wiederum von acht bis zehn Federn ge— 
bildet.“ 

„Die Jagd der Helmwachtel iſt ſchwieriger als die der Baum— 
wachtel. Sie erhebt ſich zwar nicht plötzlich, fliegt auch nicht ſchneller 
als jene; aber wenn ein Volk aufgeſtanden iſt und ein oder zwei Stück 
von ihnen erlegt worden ſind, hält es überaus ſchwer, noch einen drit— 
ten Schuß anzubringen. Sie liegen, gewiſſe Umſtände ausgenommen, 
ſehr ſchlecht, und wenn ſie aufgeſcheucht wurden und wieder einfallen, 
drücken fie ſich oft, ohne ſich wieder aufſcheuchen zu laſſeu, oder laufen 
ſo ſchnell und ſo weit als nur möglich, ſo daß man ſie, wenn es über— 
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haupt geſchieht, erſt in ziemlicher Entfernung von der Einfallsſtelle 
wieder findet. Ihre Gewohnheit, ſich laufend davon zu ſtehlen, 
ermüdet nicht blos den Jäger, ſondern auch den Hund in ſo hohem 
Grade, daß ſelbſt der am beſten abgerichtete wenig oder gar nichts 

nützen kann. Freilich bietet ſich dem Schützen oft Gelegenheit, auf 
das laufende Huhn einen Schuß anzubringen. Der Flug iſt über— 
raſchend ſchnell und kräftig, ſtets eben und geradeaus, ſo daß es dem 
geübten Schützen eben nicht ſchwer hält, ſie zu erlegen.“ 
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Die Sanfvögel. 
Cursores; eng. Runners. 

— — 

8 1 105 bei den Hühnern erſcheint die Flugkraft ſehr gering, 
bei den Laufvögeln verſchwindet fie völlig. Alles bei 

ihnen iſt auf raſchen Lauf, nicht mehr auf Flug berech— 
net. Die Flügel find verkümmert, die Federn find 

ſchlaf u 1005 haarartig, die Bruſt iſt nicht mehr kielförmig, ſondern breit; 
dagegen ſind die Beine ungemein entwickelt. 

Wir nennen zuerſt den Strauß (Struthio Camelus, Eastern 
Ostrich). Er iſt in der That — wie fein lateiniſcher Name Struthio 
Camelus es jagt — ein Vogelkameel. Beide, der Strauß wie 
das Kameel, ſind echte Kinder der weiten, pfadloſen Wüſte, die ſie, 
wetteifernd in Schnelle und Ausdauer, durchziehen, und beide beſitzen 
einen Bau und die Eigenſchaften, welche dieſer Heimath völlig ent— 
ſprechen. Bei beiden deckt eine wulſtige Schwiele die Bruſt, auf welche 
ſie ſich ſtützen, wenn ſie zur Raſt ſich niederlegen; bei beiden gewähren 
harte, hornige Füße Schutz vor den nadelſcharfen Dornen der Wüſten— 
mimoſe und vor der brennenden Gluth des Wüſtenſandes; beide ſind 

gleich fähig, lange Durſt zu ertragen, und beide begnügen ſich mit der 
kärglichen, ſaftloſen Pflanzenkoſt, wie die Wüſte ſie bietet. — 

ö Der afrikaniſche Strauß hat, ausgewachſen, eine Höhe von 8, 
eine Länge von 6 Fuß und ein Gewicht von ungefähr 150 Pfund. 
Auf den nackten, hufartigen Beinen ruht der überaus kräftige Leib, 

der bei dem männlichen Vogel von einem kohlſchwarzen, bei der Henne 
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von einem braungrauen Gefieder gedeckt iſt. Die Männchen tragen 
reinweiße, die Weibchen ſchmutzigweiße Flügel- und Schwanzfedern. 
Trägt der Strauß auch zum Fliegen gänzlich untüchtige Flügel, ſo 
verleihen ihm doch die ſtarken Beine eine erſtaunenswerthe Behen— 
digkeit. Welch ein impoſantes Bild, wenn das fliehende Thier mit 
ſegelgleich geſpannten Flügeln über die Sandfläche jagt! Kaum ſcheint 
die Sohle den Boden zu berühren, und in der kurzen Friſt einer Minute 
iſt vielleicht nicht weniger als eine Meile zurückgelegt! Auch das beite 
arabiſche Pferd vermag mit ihm nicht lange den Wettlauf fortzuſetzen. 

„Zu der Zeit, wenn er hoch fähret, erhöhet er ſich und verlachet 

beide, Roß und Mann.“ Hiob 39, 18. 
Wunderbar ſcharf iſt das große, bewegliche Auge. Hebt der 

Vogel ſeinen langen Hals empor, ſo beherrſcht er meilenweit die ebene 
Sandwüſte. Daher ſchließen ſich ihm die Zebras an und vertrauen 
ſeinem Wächterauge. 8 5 

Die Nahrung unſeres Straußes iſt vorwiegend eine pflanzliche. 
Er weidet und pickt nach Hühnerart Körner und Inſekten von dem 
Boden auf. Daneben füllt er ſeinen Magen gern mit allerlei Unver— 
daulichem, mit Steinen, Erde und dergl. Berchon fand in dem 

Magen eines Straußes Gegenſtände im Gewicht von 84 Pfund, näm— 

lich Sand, Werg und Lumpen im Gewicht von 7 Pfund, und drei 
Eiſenſtücke, neun engliſche Kupfermünzen, ein kupfernes Scharnier, 
zwei eiſerne Schlüſſel, ſiebzehn kupferne, zwanzig eiſerne Nägel, Blei— 
kugeln, Knöpfe, Kieſel u. ſ. f. — Ein gezähmter Strauß fraß einem 
Offizier, wie in humoriſtiſcher Laune, einen Knopf von der Uniform; 
ein anderer verſchlang den koſtbaren Korallenſchmuck einer Dame. 
Auch zählen die Araber nicht leicht Geld in ſeiner Nähe, aus Furcht, 
daß er ſchnell einige Münzen verſchlucke. — Montluc nahm nach einer 
langwierigen, aber endlich erfolgreichen Belagerung einen Strauß, der 

ein Hufeiſen verſchlang, in fein Wappen mit dem Wahlſpruch: Durum, 

sed digerit, zu deutſch etwa: Schwer gekauet, doch verdauet. 
Daß der Strauß gelegentlich auch kleinere Wirbelthiere mit ver— 

ſchluckt, davon berichtet Methuen. „Eine Ente hatte eine hoff— 

nungsvolle Schaar Junge zur Welt gebracht und führte ſie mit mütter— 

lichem Stolze im Hühnerhofe hin und her. Aber da trafen ſie auf den 

Strauß, welcher mit feierlichen Schritten im Hofe auf und ab ging, 

und dieſer verſchluckte mit den freundlichſten Blicken von der Welt alle 
jene jungen Enten, eine nach der andern, als wären es ebenſo viele 

Auſtern geweſen.“ 



1. Grüner Fischreiher (Green Heron). 
2. Waldschnepfe (Woodceock). 
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Ueber die Niſtweiſe haben erſt neuere Forscher Zuverläſſiges 
berichtet. Burchell fand auf ſeinen Reiſen durch Afrika ein 
Straußenneſt und beſchreibt es, wie folgt: „Das Neſt beſtand bloß aus 
einer in den Sand geſcharrten, 6 Fuß im Durchmeſſer haltenden Ver— 
tiefung, welche nicht die geringſte Spur von Blättern, Gras, Ruthen 
oder dergleichen zeigte, aber mit einer flachen Furche umgeben war. 
Es lagen darin 25 Eier und außerdem in der Furche noch 9, welche 
letzteren, wie die Hottentotten behaupteten, den 25 jungen Straußen 
zur erſten Nahrung dienen ſollten. Die zur Bebrütung beſtimmten 
Eier findet der Reiſende häufig ungenießbar; allein die außerhalb des 

eigentlichen Neſtes liegenden ſind jederzeit friſch. Diesmal waren alle 
von guter Beſchaffenheit. Ein jeder Hottentott aß eins auf einmal, 
ungeachtet es 24 Hühnereiern an Gehalt gleichkommt. Die Art, wie 
die Eier gekocht werden, iſt uralt. Die Hottentotten machten an dem 
einen Ende ein Loch von der Stärke eines Fingers, ſteckten dann ein 
gabelförmiges Stöckchen, deſſen Zinken zuſammengedrückt wurden, 
hinein, drehten dasſelbe eine Zeitlang zwiſchen den Händen, bis Eiweiß 
und Dotter vollkommen gemiſcht war, hielten das Ei hierauf über das 
Feuer und ließen es unter öfterem Quirlen kochen oder braten.“ — 

Das Brüten geſchieht regelmäßig nur während der Nacht, bei 
Tage werden ſie oft ſtundenlang verlaſſen, vorher aber mit Sand 
bedeckt. Merkwürdig ſind die außerhalb des Neſtes niedergelegten 
Eier; denn die landläufige Meinung, daß dieſe der jungen Brut zur 
erſten Nahrung dienen ſollen, iſt ſchon darum irrig, weil die Natur des 
jungen Vogels eine ganz andere Nahrung erheiſcht. Die Färbung der 
Eier iſt gelblichweiß mit hellgelber, marmorartiger Zeichnung. Sie 
haben die Größe eines Kindskopfes und ein Gewicht von beinahe 
3 Pfund. Die nach ſechs- bis ſiebenwöchentlicher Brütung aus— 
ſchlüpfenden Jungen umhüllt eine dicke, ſtachlichte Haut, ſo daß ſie 
eher einem Igel als einem Vogel gleichen. Das Fleiſch des jungen 
Vogels iſt nicht unſchmackhaft, das der alten aber lederzäh und von 
widerlich ſchwarzer Farbe. Indeß ſcheinen die alten Römer dieſer 

Speiſe, vielleicht nur ihrer Abſonderlichkeit wegen, nicht abhold gewe— 
ſen zu ſein. Vopiscus berichtet, daß der Kaiſer Firmus, gleich groß 
durch ſeine Thaten auf dem Ambos wie auf dem Teller, einen ganzen 
Strauß in einer Mahlzeit verzehrt habe. Vornehmlich galt das Hirn 
des Straußes als eine beſondere Leckerei. So wurde, wie Lampridius 
berichtet, für den Kaiſer Heliogabal einſtmals eine einzige Feſtſchüſſel 

mit einer Paſtete aus dem Gehirn von 600 dieſer Vögel gefüllt. Auch 



202 Illuſtrirtes Thierleben. 

gebrauchte man die Strauße im Circus. Kaiſer Probus ließ an einem 
einzigen Tage deren 1000 niedermetzeln. 

Der geſuchteſte Theil des Straußes ſind aber zu allen Zeiten bis 
auf den heutigen Tag die weißen Schwingfedern geweſen. 
Aus den ſchwarzen Federn fertigen die Eingeborenen ſchöne Schirme, 
die entweder als Zeichen der Trauer oder zum Schutz der Hautfarbe 
gegen die Sonne dienen. „Es iſt ein intereſſanter Anblick,“ ſagt 
Harris, „einen Wilden, deſſen Teint etwas gröber iſt als das Fell 
eines Rhinoceros, das aber hinſichtlich der Farbe mit einem gewichsten 
Stiefel wetteifern könnte, ſein Angeſicht durch den Gebrauch eines 
ſolchen Sonnenſchirmes vor jedem bräunenden Strahl behüten zu 
ſehen ! 

Daß die Straußenfedern noch heute einen wichtigen Induſtriezweig 
des Caplandes ausmachen, bewies die Ausſtellung in Philadelphia im 
Jahre 76. Neuerdings hat man es mit beſtem Erfolg verſucht, Strauße 
zu züchten, den Strauß alſo zum Hausthier zu machen. Es iſt dies, 
wie aus einem kürzlich veröffentlichten Aufſatze von v. Klöden her— 
vorgeht, vortrefflich gelungen, weshalb ich dieſe Arbeit im Auszuge 
hier folgen laſſe. 

Zu den Artikeln des Caplandes, welche zu dem Glanze der euro— 
päiſchen Geſellſchaft beitragen, gehören einige hoch im Werthe ſtehende: 
das Elfenbein, die Diamanten und die Straußenfedern. Ziemlich der 
neueſte unter den Induſtriezweigen des Caplandes, und vielleicht der 
ſeltſamſte ſeiner Coloniſten, iſt die Straußenzucht. Die Straußen— 
federn ſind heutzutage ganz ebenſo ein Produkt regelmäßiger 
menſchlicher, auf Züchtung verwendeter Arbeit, wie die Wolle und 
Seide; die prächtigen Federn ſind nicht mehr blos ein Produkt barba— 
riſcher Jagd. 

Die Farmer kaufen und verkaufen Strauße ebenſo wie Schafe; 
ſie ſchließen ihre Heerden in Koppeln, bringen ſie in die Ställe, 

ſpeichern Futter für ſie, ſtudiren ihre Gewohnheiten und ſchneiden ihnen 
die Federn ab; alles das ſind die Gegenſtände ihres Geſchäftes. Die 
Eier gelten ihnen nicht als Objekte (Endziel) ihrer Schweizerei und 
werden nicht nebſt Butter und Käſe zum Markte geſchickt; dieſelben 
ſind vielmehr zum Conſum (Verbrauch) viel zu koſtbar, und ſelbſt zu 
werthvoll, als daß man ſie zum Ausbrüten dem natürlichen Vorgange 
überließe. Sobald ſie gelegt ſind, wird das Neſt zerſtört, die alten 

Strauße werden ausgeſperrt, und an die Stelle der elterlichen Fürſorge 
treten die mechaniſchen Vorrichtungen des patentirten Ausbrütens. 
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Vor 15 bis 18 Jahren war die Straußenzucht noch unbekannt; 
um die ſchönen und vielbegehrten Federn zu erlangen, jagte und 
tödtete man den Strauß. Das war jedoch unökonomiſch; der Vogel 
mied in Folge der Gefährdung feine Standörter und würde ſicherlich 
endlich ausgerottet worden ſein. Vor noch nicht hundert Jahren ſah 
man in allen Theilen der Capcolonie Straußenheerden; ſie zogen frei— 
lich die Karroebenen und die ſüßen Grasebenen des oberen Landes 
vor, wo ſie die für ihre Geſundheit nöthigen Alkalien (gewiſſe Pflanzen) 
vorfanden, kamen jedoch auch bis zur Küſte hinab, wo ſie auf den 
ſauren Velds grasten und ſich mit Salz, Kalk und Knochen, die ſie 

fanden, begnügten. Im Ganzen war der Vogel in der Colonie ſelten, 
bis auf die dürren Einöden von Namaqualand und Clanvillkaw, und 
man mußte die Federn weit aus dem Innern, aus dem Norden und 

Nordweſten des Orangeſtromes, holen. Der weiße oder ſchwarze 
Straußenjäger folgte ſeinem mörderiſchen Berufe in der dafür geeig— 
neten Jahreszeit; und ebenſo erſchien in der für ſein Geſchäft paſſen— 
den Jahreszeit der Händler an irgend einem Raſtorte mit ſeinen 
fnarcenden Wagen, beladen mit Gewehren, Pulver, Wolldecken, 
Draht, Perlen, Branntwein und was ſonſt für Auge und Zunge des 
Eingeborenen Verlockendes hat, und ein friſcher Tauſch fand ſtatt, in 
Folge deſſen Elfenbein, Hammelfelle, Rhinozeroshörner, Hippopota— 
muszähne und Straußenfedern gegen europäiſche Waaren gern entge— 
gengenommen wurden. Der Handel geht auch noch heute vor ſich und 
iſt noch nicht unvortheilhaft. Die Abreiſe eines großen Händlers mit 
ſeinem Train von einem halben Dutzend Wagen, alle bunt angeſtrichen 
und mit ſchneeweißem Segeltuch überdeckt, iſt in jeder Stadt des 

Caplandes eine Begebenheit. Aber die Heimkehr erregt noch mehr 
Aufmerkſamkeit, da alsdann jeder Wagen mit werthvollen und man— 
nigfaltigen Reichthümern gefüllt iſt, dem Ergebniß einer langwierigen 
und bedenklichen Unternehmung. Es iſt nicht ſelten, daß die koſtbaren 

Waaren auf dem Frühmarkt in Auktion verſteigert werden, und die 
Zähne, Felle, Hörner und Federn werden dann auf dem Boden aus— 
gebreitet, als wenn es bloße Acker- oder Gartenprodukte wären. Oft 
ſieht man die in ſolcher Weiſe zum Verkaufe ausgelegte Wagenladung 
im Werthe von 10,000 Pf. St. (850,000) von einem Haufen von 
Beſchauern umgeben, von denen einige faſt ſo wild ausſehen, wie die 
Thiere, denen die Waare entnommen iſt, und die ſo ſchwarz ſind wie 
die Kohle. So wird der rohe Handel ſicherlich noch lange fortdauern, 
ſo lange, als ſich noch wilde Strauße ſüdlich von Sſambeſi vorfinden 
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werden, ſo lange noch Elfenbeinhändler ausziehen und Federn als 
einen Theil ihrer Jagdausbeute mit zurückbringen. Noch hat man am 
Cap nicht verſucht, den Elephanten um ſeiner Zähne willen zu zähmen, 
und da die Wagen zur Erlangung des einen Produkts ausfahren, wer— 
den ſie ſtets auch andere gelegentlich mitbringen. Endlich aber wird 
in Folge der raſchen Zunahme der Zuchtproduktion ohne Zweifel die 
Verſuchung zur Jagd in Abnahme gerathen. 

Die beſte Weide findet der Strauß da, wo an Alkali reiche Pflanzen 
wachſen; wo dieſe fehlen, da muß Erſatz geſchafft werden. Auf einem 
ſalzigen Boden, über Sandſteinſchichten, ohne jeden Kalk, mißlang die 
Zucht; die Vögel legten nicht. Und auch nachdem Kalk herbeigeſchafft 
war, nahmen ſie denſelben nicht; die Eier blieben aus, die Federn 
waren nicht nach Wunſch. Was den Vögeln fehlte, war phosporſaurer 
Kalk; und nach Herbeiſchaffung von Knochen, die ſie gern nahmen, 
war die Wirkung eine bewunderungswerthe: die Vögel wurden geſund 
und legten. Die Farm Brack Kloof liegt ganz auf Trapp-Conglomerat 
und die Weide iſt ſüß. Fels, Boden und Kräuter enthalten alkaliſche 
Salze in Menge und das Waſſer iſt brackig; es wird wenig künſtliche 
Nahrung gegeben und Schutz iſt kaum nothwendig. Dort gedeihen die 
Vögel, werden fett und vermehren ſich in befriedigendſter Weiſe. 
Ueberall jedoch ſcheint künſtliche Nachhilfe unumgänglich. Man muß 
für Luzerne, Klee, Weizen, Mais, Kohlblätter, Früchte, Sämereien, 
Erde, Quarzbrocken und Knochen ſorgen, deren der Straußenmagen 
bedarf und verarbeitet. Bei ganz künſtlicher Nahrung vertilgt der 
Strauß täglich 20 Pfund gehackte Luzerne. Ein berittener Hirt, der 
ein mit einem Sack Korn beladenes Pferd leitet, durchſtreift die Hürden 
und verſtreut die Körner. 

Der Monat Auguſt iſt die Legezeit, welche ſechs Wochen währt, 
und es werden in dieſer Zeit bis 20 Eier gelegt. Mitte September 
beginnt das Ausbrüten, das im Oktober endet. Wenn 16 junge 
Strauße auskommen, ſo gilt das für ein gutes Reſultat; denn nicht 
ſelten mißräth die Brut und ſo mancher Züchter leidet dadurch in erheb— 
licher Weiſe. Nimmt man die Jungen fort, ſo fangen die Alten ſechs 
Wochen nach dem erſten Brüten abermals zu legen an und ſetzen es bis 
zum Dezember fort; indeß bleibt dieſes zweite Brüten hinter dem erſten 

zurück. Die jungen Vögel werden zuweilen ein oder zwei Tage, nach— 
dem ſie ausgebrütet ſind, vom Neſte genommen, wenn ſie im Stande 
ſind, ſich ſelbſt zu bewegen; man bringt ſie in ein warmes Gemach 
und legt ſie Nachts in eine mit Wolle gefütterte Kiſte und füttert ſie 
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mit gehackter Luzerne oder einem anderen Grünfutter. Sobald fie ſich 
einigermaßen ſelbſt zu helfen im Stande ſind, überliefert man ſie der 
Sorge eines Hirten, etwa einem junge Kaffer oder Hottentotten, dem 
ſie bald zu folgen ſich gewöhnen. Wenn der Strauß drei oder vier 
Jahre alt iſt, brütet er und wird bis gegen 80 Jahre alt. 

Acht Monate nach dem Brüten fängt der Vogel an zu federn, aber 
das Ergebniß iſt noch ſchwach und von geringem Werthe. Nach weite— 
ren acht Monaten iſt die Ernte gut, und die Federn werden mit jeder 
Jahreszeit beſſer. Die Kunſt, die Federn abzulöſen, muß geübt werden; 
das Ausreißen hält man nicht für gut, da es reizt und Fieber erzeugt; 
Abkneifen und Abſchneiden hält man für ſicherer. Man löst ſie dicht 
über der Haut ab und läßt den Stumpf ſtecken, bis er leicht entfernt 
werden kann. Dr. A. ſagt: „Nach meiner Anſicht iſt die beſte Art und 
Weiſe die von einem Züchter in den weſtlichen Diſtrikten eingeführte, 
der 70 bis 80 Straußen hatte. Um mir den ganzen Prozeß zu zeigen, 
hatte er die geſammte Heerde in das Haus getrieben, und wir wanden 
uns zwiſchen den dicht gedrängten Vögeln hindurch. Er hatte mir im 
Voraus gezeigt, was zu thun ſei, im Falle ein Vogel ſich ſchlecht 
benimmt; man hat ihn ganz in ſeiner Gewalt, wenn man ihn im Nacken 
packt, und man kann ihn nach Belieben würgen, bis er kraftlos wird 
und man fortgehen kann. Ich war mit meinem Freunde mitten in den 
Haufen gedrungen, der unbeweglich dicht war, und er wählte nun zwei 
oder drei der beſten Federn aus, legte die Klinge eines krummen, 
ſcharfen Meſſers, ſo tief er konnte, an die Wurzel der Feder und gegen 
den Finger und ſchnitt ſie ſchräg aufwärts ab. Der Vogel wußte 
nichts von dem Vorgange und ſtand ganz ſtill, als ich die Federn 
erhielt. Dann rupfte er eine ſehr ſchöne Blutfeder aus, welche beim 
Schneiden ein wenig blutete; aber das ſcharfe Meſſer löste ſie los, 
ohne daß es das Thier fühlte. Binnen vier oder ſechs Wochen nahm 
er alle Stumpfe heraus, ſo weit ſie nicht ſchon von ſelbſt herausgefallen 
waren. In ſolcher Weiſe wird die Geſundheit des Vogels nicht 
geſchädigt; es folgt kein Fieber und man kann die am beſten gediehenen 
Federn auswählen, während man die anderen reifen läßt. Ein aus— 
gewachſener Vogel liefert etwa + Pfund Federn; indeß richtet ſich das 
Ergebniß in Qualität und Quantität ganz nach der Geſundheit und 
Kraft der Straußen. Man ſchätzt, daß jeder Vogel im Durchſchnitt 

jährlich für 875 derſelben liefert; ſo mancher Züchter jedoch muß mit 
940 oder 845 pro Jahr zufrieden fein. Da die Federn zur Zeit des 
Brütens reifen und dabei beſchädigt werden, ſo iſt der künſtliche Brüt— 
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ofen, der die Vögel vom Sitzen auf dem Neſte entbindet, von ganz 
beſonderem Werthe. Die Straußenfedern haben ſehr verſchiedenen 

Werth: Kükenfedern find 51.25 werth, und Blutfedern von $9.00 bis 
513.00, ſelbſt 815.00. Indeß richtet ſich das nach dem Markt und 
dem Vorrathe. Auch der Preis der Vögel iſt verſchieden. Vor 15 
Jahren war es möglich, in den weſtlichen Diſtrikten ſechs Monate alte 
Küken zu $1.25 zu kaufen. 1871 koſtete ein eben ausgekommenes 
Junge 51.25, das nach wenigen Monaten ſchon einen Werth von 
82.00 bis 53.00 hatte. In Hilton ſchätzte man einen Vogel, der eine 
Woche alt war, auf $50.00 und einen werthvollen ausgewachſenen 
auf 8250. Keineswegs iſt jedoch der Erfolg der Straußenzucht ein gar 
zu ſicherer. So manchem Züchter iſt der Profit ausgeblieben. Auf 
manchen Farmen wüthet ein Wurm als ein verderbliches Ungeziefer. 
Krähen lauern den Eiern auf und zerbrechen dieſelben. Ueberhaupt iſt 
der Strauß mancherlei Zufällen ausgeſetzt und iſt ohne Frage leicht 
ſterblich. Ein Züchter verlor von 85 urſprünglich in ſeiner Farm von 
40 Acker vorhandenen Vögeln 27, und zwar 13 durch Kälte und Näſſe, 
3 durch Dyyphtheritis, 6 wurden durch Eingeborene getödtet, 3 durch 
Zweikämpfe und 2 fielen in Löcher. Mögen indeß wilde Thiere, 
Krähen, Würmer und ſchlechtes Wetter immer übel wirken, ſo bleibt 
die Straußenzucht im Caplande dennoch eine höchſt vortheilhafte und 
gewiß äußerſt intereſſante Beſchäftigung. — 

Man denkt jetzt daran, die Straußenzucht auch in den Vereinigten 
Staaten einzuführen. Ein Strauß läßt ſich jetzt für 8150 in New 
Vork kaufen. Der Boden und das Klima in Mittelteras werden als 
beſonders geeignet für die Straußenzucht geſchildert. Das Kameel, 
welches man in derſelben Gegend eingeführt hat, hat ſich freilich nicht 
genügend acclimatiſirt. — 

Der Nandu oder amerikaniſche Strauß (Rhca; 
American Ostrich) bewohnt das Pampasgebiet oder die Staaten des 
Rio de la Plata. Sein Lebenslauf ſtimmt im Weſentlichen mit dem 
der afrikaniſchen Verwandten überein, nur iſt er etwas kleiner und hat 
drei Zehen. Ich berichte in Folgendem nach Brehm. 

Der Nandu ſteht hinter ſeinen afrikaniſchen Verwandten an Be— 
weglichkeit wenig zurück. Seine gewöhnliche Schrittweite beträgt 
20 bis 24 Zoll; greift er aber aus, ſo macht er Sätze bis fünf Fuß. 

Der von den Indianern gegebene Name iſt ein Klangbild des weit 
hörbaren Rufes, welchen der Hahn zur Balzzeit ausſtößt. Dieſer 
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Ruf dient als Lockung für das Weibchen oder als Herausforderung 
für den kühnen Nebenbuhler. Wenn die Paarungszeit vorüber iſt, 
hört man von beiden Geſchlechtern einen wie Pfeifen klingenden, 
anſchwellenden und abfallenden Laut, welcher die Sammlung der 

Der amerikaniſche Strauß; American Ostrich. 

Geſellſchaft zu bezwecken ſcheint. Junge Nandus piepen wie Trut— 
hühner. 

Der Vogel iſt, laut Böcking, ein feiner Beobachter und weiß 
ſich nach den Umſtänden zu richten. Um die Wohnungen friedlicher 
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Anſiedler, welche ihm Ruhe laſſen, wird er ſo vertraut, daß er ſich 
unter die angebundenen Pferde und Milchkühe mengt und Menſchen 
und Hunden eben nur aus dem Wege geht. Er weidet da mitten unter 
den Heerden, unbekümmert und ſorglos; ſelbſt ein halbes Hausthier. 
So ſehr er den Reiter meidet, ſo wenig flieht er den Weißen, falls 
derſelbe nicht von Hunden begleitet wird; er geht höchſtens ein paar 

hundert Schritt weit und blickt demſelben neugierig nach. Den Gaucho 
hingegen, welcher ihn jagt, flieht er ängſtlich und wendet alle ihm zu 
Gebote ſtehende Liſt an, um der Aufmerkſamkeit ſeines Feindes zu 
entgehen. Niemals ſieht man ihn um die Ranchos eines Eingebornen 
und unter deſſen Vieh nur in angemeſſener Entfernung, häufiger 
bemerkt man ihn zwiſchen den Rudeln des ſcheuen Steppenhirſches, 
und man kann dann beobachten, wie bald ein Strauß, bald ein Hirſch 
ſichernd den Kop emporhebt, und wie beide zuſammen beim leiſeſten 

Anſcheine von Gefahr nach ein und derſelben Richtung hin entfliehen. 
Eine Horde Indianer verſetzt den Nandu in namenloſe Angſt. Vor 
ihr flüchtet er, ſtundenlang eiligſt laufend, theilt ſeine Beſtürzung ande— 
ren Trupps mit, welche an der Flucht theilnehmen, und bringt ſelbſt 
Pferde und Rinderheerden in Bewegung. 

Während der Regenzeit äßt ſich der Randu vorzugsweiſe von Klee 
und Kerbthieren; ſpäter ſucht er jene ſchon erwähnten Stellen auf, 
welche das Vieh düngte; denn das hier wachſende Gras, welches vom 
Wilde oder von dem Heerdenvieh verſchmäht wird, zieht er allem übri— 
gen vor. Zu jeder Zeit und in jedem Alter frißt der Vogel Kerbthiere 
der verſchiedenſten Art, nach Verſicherung der Gauchos auch Schlangen 
und andere kleine Lurche, und behufs der Verdauung nimmt er, wie 
die Hühner, Steinchen zu ſich. Er trinkt ſelten; wenn er aber an ein 
Waſſer kommt, ſchöpft er mit dem Schnabel und läßt das Waſſer durch 
Emporhalten des Kopfes in den Schlund hinabfließen, wie die Hühner 
es thun. Die Gefangenen trinken regelmäßig. 

Das Neſt iſt ſtets eine flache Aushöhlung an einem der Ueber— 
ſchwemmung nicht ausgeſetzten und auch übrigens trocknen Orte, welcher 
möglichſt verborgen und ſeitlich von Diſteln oder hohem Graſe 
geſchützt wird. Allermeiſt ſind es die Löcher, welche die wilden Stiere 
machen, ſie bieten dem Nandu ein Neſt, in welchem die größte Arbeit 
bereits gethan iſt. Findet er keine ſolche Mulde vor, ſo ſcharrt er nur 
an einer ihm zuſagenden Stelle den Pflanzenüberzug weg, füttert die— 
ſelbe ſehr nothdürftig am Boden und Rande mit einigen Grashalmen 
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aus und läßt ſein Weibchen ſieben bis dreiundzwanzig Eier hinein— 
legen. Die Eier ſelbſt ſind von ſehr verſchiedenem Umfange, da ſie 
von Gänſeeiergröße bis zum Durchmeſſer von fünf Zoll nach der Län— 
genaxe wechſeln. Um das Neſt herum, von ſeinem Rande an bis zum 
Abſtande von fünfzig Schritten, findet man ſtets Findlinge, welche 
friſcher als die Neſteier ſind. Die Färbung des Eies iſt ein mattes 
Gelblichweiß; die Zeichnung beſteht aus kleinen grüngelben Pünktchen, 
welche die großen Poren umgeben. Sowie aber das Ei der Sonne ausge— 
ſetzt wird, verbleicht es raſch und ſieht bereits nach acht Tagen ſchnee— 
weiß aus. Nachdem das Neſt ſeine Eierzahl erhalten hat, beſorgt das 
Männchen das Brutgeſchäft allein. Die Hennen entfernen ſich ſogar 
von demſelben, bleiben aber immer zuſammen und innerhalb des früher 
vom Hahne behaupteten Gebietes. Letzterer ſitzt während der Nacht 
und in den Morgenſtunden, bis der Thau abgetrocknet iſt, über den 
Eiern, verläßt dann jedoch in unregelmäßigen Abſtänden, welche ſich 
nach der Wärme richten, das Neſt, um zu weiden. 

Unter den Thieren hat der Nandu eigentlich keine Feinde. Es 
wird zwar hier und da ein Erwachſener die Beute des Kuguars und 
das Junge auch wohl von einem Fuchſe oder Adler weggenommen; 
dieſe Fälle dürften jedoch ſelten ſein, nicht einmal das Zerſtören des 
Neſtes oft vorkommen. Das Feuer und der Menſch ſind die gefähr— 
lichſten Feinde des Nandu. Gerade zur Zeit, wenn die Vögel brüten, 
pflegen die Hirten bei friſchem Winde die Steppe anzuzünden, um das 
vorjährige trockne Stroh zu entfernen. Ein ſolcher Steppenbrand 
ſcheucht alle Thiere in die feuchten Niederungen, zerſtört ſehr viele 
ſchädliche, aber auch eine Maſſe von Neſtern der verſchiedenen Erd— 
brüter. Der Steppenbewohner ſammelt ohne Rückſicht alle Nandu— 
eier, deren er habhaft werden kann. Ein ſolches Ei wird fünfzehn 
Hühnereiern gleichgeſchätzt und von den Eingebornen ſehr gern gegeſ— 
ſen. Man öffnet die Spitze, gießt das Weiße, welches einen groben 
Geſchmack beſitzt, ab, thut etwas Fett, Pfeffer und Salz ins Innere 

und kocht den Dotter dann in der eignen Schale unter beſtändigem 
Umrühren. Um ein Ei im Waſſer hart zu ſieden, wie die Europäer 
gewöhnlich thun, bedarf es vierzig Minuten Zeit. Uebrigens iſt das 
Ei zu allen Küchenzwecken dienlich. Das Wildpret iſt grob wie 
Pferdefleiſch, hat auch die Färbung des letzteren, wird aber doch von 
Indianern gegeſſen, während die Europäer nur die wohlſchmeckenden 
Jungen genießen. Die Federn dienen zu Staubwedeln, die beſten 
und längſten aber zum Schmuck. 

Illuſtrirtes Thierleben. 14 
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Die Jagd wird auf verſchiedene Weiſe ausgeübt. Indianer und 
Gauchos verfolgen den Nandu zu Pferde und erlegen ihn mit Wurf— 
kugeln oder hetzen ihn durch Hunde, weniger der zu erlangenden Beute 
ſelbſt wegen, als vielmehr, um die Schnelligkeit und Ausdauer ihrer 
herrlichen Pferde und die eigene Geſchicklichkeit in Handhabung ihrer 
Wurfkugeln zu erproben. 

In Südamerika ſieht man allerorten Nandus, welche jung einge— 
fangen und zu halben Hausthieren wurden, frei umherlaufen. Sie ge— 
wöhnen ſich ſo an die Oertlichkeit, auf welcher ſie groß wurden, daß ſie 
gegen Abend ſtets zurückkehren. Mit dem zahlreichen Federvieh des 
Hofes lebten ſie im friedlichſten Einvernehmen; oft lagen ſie auch mitten 
unter den Hunden, um ſich zu ſonnen, und ebenſo ließen ſie ſich von 

einem zahmen Papagei geduldig das Gefieder krauen. Auch ſie hatten 
die Sucht, glänzende Sachen zu verſchleppen oder zu verſchlucken; ſie 
verſteckten aber nie Etwas, ſondern ließen Alles fallen, welches ihre 

Theilnahme nicht mehr beſas. In Südamerika legen die Gefangenen 
regelmäßig Eier; zum Neſtbau kommt es hier aber nicht, weil man 
ihnen die Eier ſofort nach dem Legen wegnimmt, um ſie zu benutzen. 

Der Emu ( Dromaeus Novae-Hollandiae; Emeu, New Holland 
Cassowary) bewohnt Neuholland. Er ſteht dem afrikaniſchen Strauß 
an Größe und Stärke wenig nach, erreicht aber nicht die Schnelligkeit 
desſelben. Die Koloniſten hetzen ihn mit abgerichteten Hunden, die 
Eingeborenen verfolgen ihn laufend und werfen mit der Schleuder 
nach ihm. Das Fleiſch der jungen Thiere gilt als wohlſchmeckend. 
Die ſchönen dunkelgrünen, warzig gekörnelten Eier faßt man in Gold 
und Silber und benutzt ſie als Trinkgefäße, Vaſen und dergleichen. 

Der Kaſuar (Casuarius; Cassowary), der kleinſte unter den 
Straußen, bewohnt den indiſchen Archipel. Der ſchwarze Vogel trägt 

auf der nackten Stirn einen gelblichen Knochenhelm; der ebenfalls 
nackte Hals glänzt lebhaft blau und roth; der übrige Körper ſcheint 
mit einer Pferdemähne bedeckt, da die haarartigen Federn loſe und faſt 
fahnenlos herabhängen. — 



211 

Die Sumpfvögel. 
Grallatores; engl. W aders. 

ie Ordnung der Sumpfvögel fondert fich ziemlich 
, ſcharf von den übrigen Vögeln ab. Schon die unge— 

wöhnliche Länge der boch über die Ferſe hinauf nackten 
ER Füße machen ihn als Wat vogel bald kenntlich. Die 

Zehen ſind bei vielen an der Wurzel mit kurzen Spannhäuten, bei 
einigen mit Schwimmlappen, bei anderen mit einer vollen Schwimm— 
haut verſehen. Sie wohnen an den Ufern der Gewäſſer und in 
Sümpfen, aus denen ſie Würmer, Inſekten, Fiſche und Amphibien 

hervorwühlen und mit dem meiſt weitvorſtehenden, dünnen und ſcharfen 
Schnabel erfaſſen. Sie ſind ernſt und melancholiſch, wie der öde 
Deich und Sumpf, an dem ſie leben. Ihre Bewegungen haben etwas 
Starrgemeſſenes, Pedantiſch- Feierliches. Zum Fluge erheben ſie ſich 
nur nach einem ſchwerfälligen Anlauf. 

Wir unterſcheiden die folgenden Familien: Die Kraniche 
(Gruidae; Crane Family) die Reiher (Ardeidae; Heron 
Family), die Ibiſſe (Tantalidae,; Ibis Family), die Regen: 

pfeifer (Charadridae; Plover Family), die Steinwälzer 
(Haematopodidae,; Turnstone Family), die Säbler (Recurvi- 
rostridae,; Avoset Family), die Schnepfenvögel (Scolopacidae ; 
Snipe Family), die Rallen (Rallidae,; Rail Family). 

Die Kraniche (Gruwidae; Crane Family). Die Kraniche 
ſind große Vögel mit ſtellenweiſe kahlem Kopfe. Die ſehr langen 
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Füße tragen drei ſtarke Vorderzehen mit kurzer Spannhaut und eine 
kleine hochgeſtellte Hinterzehe. Nordamerika beherbergt zwei Arten. 

Der weiße Kranich (Crus americanus; White oder 
Whooping Crane) bewohnt das gemäßigte Nordamerika und iſt in 
den ſüdlichen und Golfſtaaten häufig. Der ſtattliche Vogel wird 50 
Zoll lang, die Flügel meſſen 2 Fuß. Das Gefieder des alten Vogels 
it reinweiß mit ſchwarzen Handſchwingen. Der nackte Kopf iſt pur: 
purfarben. Das Jugendkleid iſt grau. 

Stattlich erſcheint der Kranich, wenn er hoch aufgerichtet und gra— 
vitätiſch über den ſumpfigen Boden dahinſchreitet oder gelegentlich nach 
einem Anlauf anſcheinend ſchwerfällig auffliegt, dicht über den Boden 
wegſchießt, und ſich dann wieder niederläßt. Sein langer, kräftiger 
Schnabel dringt durch den Schlamm bis an die Wurzel der Waſſer— 
pflanzen, wo er allerlei Waſſergethier aufnimmt. Wenn er ſo den 
Schnabel tief im Schlamm vergraben hat, gelingt es dem Jäger am 
leichteſten, ſich an den ſonſt ſo ſcheuen Vogel heranzuſchleichen. Der 
verwundete Vogel iſt ein nicht zu verachtender Gegner, deſſen ſcharfer 
Schnabel ſchwere Wunden verurſachen kann. — Seine rieſigen, ſchön 
geordneten Wanderzüge ſind bekannt. In gegabelter Linie, im ſcharfen 
Keil den Luftſtrom theilend, ſchwimmen ſie durch das Blau des Him— 
mels. Bis zu 5000 Fuß erheben ſich die Kraniche, die „fern hin nach 
des Südens Wärme im traulichen Geſchwader zieh'n“. Oft ſind ſie 
kaum ſichtbar, wenn auch ihr Ruf noch ſchmetternd herabklingt. Wo 
ein Zug raſtet, wird eiligſt ein Poſten aufgeſtellt, der bei irgend einem 
Scheine der Gefahr ſein warnendes Geſchrei erhebt. Die Fabel ſagt, 
daß dieſer Hüter, um nicht in Schlaf zu verfallen, einen Stein in den 
Zehen des aufgehobenen Fußes halte, der niederfallend den ermüdeten 
Vogel ſogleich wieder ermuntere. Alexander der Große, erzählt 
Ammianus Marcellinus, hätte dies nachgeahmt, wenn er 
wachbleiben wollte, indem er eine ſilberne Kugel in die Hand nahm, 
die, wenn fie ihm entfiel, auf ein Kupfergefäß ſchlug. — Die Japaneſen 
müſſen den Kranich ſonderlich ehren, da ſie mit ſeinem Bilde die 
Wände ihrer Tempel und Häuſer, wie auch ihre Eß- und Trinkge— 
ſchirre verzieren. Die Griechen zollten dem Kranich gleichfalls Vereh— 
rung, während die nüchternen Römer ihn verſpeisten. 

Der Kranich läßt ſich zähmen. Maſius erzählt von einem, 
der auf einem Edelhof lebte und über ſämmtliche Thiere desſelben eine 
anerkannte Hegemonie ausübte, allen Streit ſchlichtete, nach Umſtän— 

den beſtrafte, die Heerden begleitete und ſich vor die angeſpannten 
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Pferde stellte, bis Diener hinzukamen. Eine beſondere Achtung 
empfand er für einen Ochſen, den er deshalb im Stall und in der Weide 
beſuchte, mit dem er fraß und ſchlief, dem er die Fliegen wehrte und 
mit Tänzen und allerlei wunderſamen Gebärden hofirte. Bettler wies 
er oft aus dem Hofe; kam dagegen der Schornſteinfeger, ſo war das 
Fürchten an ihm, und er entfloh. 

Ihr Neſt errichten die Kraniche auf Erhöhungen, die aus dem 
Teich hervorragen, zwiſchen langem Sumpfgras. Sie legen zwei 
blaßblaue, braungeſprenkelte Eier. 

Der braune Kranich (Grus canadensis, Brown oder 
Sandhill Crane) erreicht nicht ganz die Größe des vorigen. Er trägt 
ein blaugraues, wie weiß werdendes Gefieder und einen kahlen Kopf. 
Das Jugendkleid iſt roſtbräunlich. Er bewohnt das gemäßigte Nord— 
amerika, iſt ſelten im Oſten, aber ſehr häufig im Süden und Weſten. 

Wilſon und auch noch Audubon hielten den braunen 
Kranich, weil ſie ihn unter den anderen ſehen, für den jungen weißen 
Kranich; er iſt aber eine beſondere Art. Man ſieht den braunen 
Kranich häufig auf den ſüdlichen Plantagen, fleißig nach ſüßen Kar— 
toffeln und anderen Früchten grabend. — 

Die Reiher (Ardeidae; Heron Family). Die Reiher gehören 
zu den ſchlankeſten Vögelgeſtalten. Ihr Schnabel iſt hart, lang, be— 
weglich, ſcharf zugeſpitzt. „Am Ufer der Meere und Ströme,“ 
ſchreibt Maſius, „an Seen, Teichen und Mooren, überall wo das 

Element, auf das er angewieſen, Beute verſpricht, findet er ſich ein. 
In irgend einer einſamen Bucht iſt ſeine Stelle. Blöcke und Schilf ragen 
aus dem ſeichten Waſſer, ſchnelle Möven ſchießen darüber hin, bunt— 
ſchillernde Enten und muntere Steinwälzer treiben ihr Weſen; er aber 
ſteht allein, ſtumm und ſtill in den ſtillen, ſtummen Spiegel ſchauend, 
ein Symbol der Oede. In der That, wer ihn ſo geſehen, den großen 
Vogel, den Hals tief eingezogen und unbeweglich auf einem Fuße 
ſtehend, der mochte wohl einen jener ſonderbaren Monolithen zu erblicken 
meinen oder glauben, die Geſtalt ſei im Schlafe erſtarrt. Aber man 
trete näher. Man beachte das gelbe Katzenauge, das einzige Beweg— 

liche an dem unbeweglichen Steinbilde, dieſes liſtig funkelnde Auge, 
das Alles wahrnimmt, gleichviel ob nah, ob fern, und man erkennt 
ſogleich: die Figur iſt nichts weniger als ein beſchaulicher Träumer. 
Es iſt ein lauernder Jäger, ein ſchweigſamer Fiſcher, der mit zäher 
Geduld die kriechende und ſchwimmende Brut zu feinen Füßen berückt. 

Was ſein Auge erſpäht, das faßt auch der harpunengleich hervor— 
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ſchnellende Schnabel. Iſt die Jagd doch einmal ungünſtig, oder deckt 
etwa die weichende Flut ein reichlicheres müheloſes Mahl auf, dann 
wandert er wohl mit langen, bedachten Schritten zwiſchen den Tümpeln 
und Klippen nach Fiſchen, Krebſen u. dgl. umher. Aber beim erſten 
ungewohnten Laut, beim erſten verdächtigen Anblick richtet er ſich auf. 
Er ſtößt fein hartes Gekreiſch aus, ſchlägt mit ſchwerfälligem Flügel 
die Luft, bis er zur Höhe gelangt, leicht und langſam-ſtolzen Schwun— 
ges der Ferne zuſtrebt. Der Fiſchreiher führt kein nächtliches Leben, 
wie andere ſeines Geſchlechts. Er iſt vielmehr ein echter Tagvogel 
und ſucht Abends den Gipfel eines Baumes oder Felſens, um dort zu 
ruhen. Dort baut er auch ſein Neſt, ein mit Gras nothdürftig ausge— 
fülltes Reiſiglager. Wo die Einſamkeit weitgedehnter Sümpfe und 
Marſchen ihn vor Verfolgung ſchützen, ſiedelt er ſich geſellig an, oft 20 
bis 100 Neſter beiſammen. Dieſe „Reiherſtände“, welche jetzt zur Sel— 
tenheit geworden ſind, hegte das Mittelalter mit eifriger Vorliebe. 
Denn ihm war der Reiher der feudale Vogel, das königliche Wild, das 
nur mit dem königlichen Falken gejagt wurde. Noch jetzt wird in 
Hindoſtan die „Beize“ mit Leidenſchaft betrieben, und allerdings mag 
kaum irgend eine Hetze dem Schauſpiel der Lüfte gleichkommen, welches 
die Reiherjagd in hundert Wechſelgeſtalten bietet: ſei es, daß der 
verfolgte Vogel in gewaltiger Linie hinſtreicht, die Feinde weit hinter 
ſich laſſend, ſei es, daß er, ein glänzender Pfeil, himmelan ſteigt, hoch 
über jene hinweg, oder daß er endlich den verzweifelten Kampf gegen 
die Uebermacht verſucht. Die Gewandtheit, die Kraft, welche er in 
ſolchen Augenblicken aufbietet, ſind bewunderungswürdig. Oft ſieht 
man ihn gleich einem Windmühlenrade in der Luft ſich drehen und 
mit der Wucht ſeiner Schläge die andrängenden Feinde zurückſcheuchen. 
Dann ſtehen wohl, wie von unſichtbaren Banden gehalten, die Vögel 
minutenlang ſtill, mitten unter ihnen der Reiher, die Flügel ausgebreitet 
wie Schwerter. Nach kurzer Raſt neues Emporſteigen, neues Andrin— 
gen, immer höher, bis in's unermeßliche Blau. Kein Auge wäre ſcharf 
genug ihre Spur zu verfolgen. Aber den tapferen Kämpfer errettet 

weder Liſt noch Muth. Ueber, neben, unter ihm ſchweben die Falken, 
und während er den ſchlanken Hals auf den Rücken legt und den 
Schnabel wie einen Spieß emporkehrt, jeden Stoß nach oben abzu— 
wehren, hacken die mörderiſchen Fänge von unten in den Leib, und im 
wilden Knäuel ſtürzen endlich Sieger und Beſiegter zu Boden. Und 
doch galt der Reiher im Mittelalter als feig; er fürchte ſeinen eigenen 
Schatten, hieß es.“ — 
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Der große blaue Fiſchreiher (Ardea herodias; Great 
Blue Heron, Blue Crane) iſt ein ſtattlicher Vogel von etwa 4 Fuß 
Länge. Der ſtarke ſpitzige Schnabel mißt 54 Zoll. Das Weibchen 

Der große blaue Tiſchreiher; Great Blue Heron. 

ift bedeutend kleiner. Das Obergefieder iſt graublau, der Kopf iſt 
ſchwarz mit weißem Stirnfled; die Unterſeite iſt ſchwarz mit weißen 
Streifen. Er bewohnt das ganze gemäßigte Nordamerika und iſt 
überall da häufig, wo Sumpfwaſſer ihm paſſende Nahrung bietet. 



216 Illuſtrirtes Thierleben. 

Das ſumpfreiche nördliche Indiana beherbergt ſie in großer Anzahl. 
Man findet hier noch „Reiherſtände“ in faſt unzugänglichen Sümpfen. 
Das Exemplar, welches ich beſitze, zeigt eine Eigenthümlichkeit, welche 
man ſchon häufig beobachtet hat; es iſt nämlich das eine Bein kräftiger 
als das andere; man nimmt an, daß dieſer Umſtand ſich durch die 
Gewohnheit der Reiher erklärt, ſtundenlang auf einem Bein zu ſtehen, 

wodurch gerade dieſes erſtarkt. 

Scheu und argwöhniſch wie der Vogel iſt, befindet er ſich immer 
auf der Wacht. Geſicht und Ohr ſind ſcharf, und läßt er ſich denn nur 
unter den günſtigſten Umſtänden beſchleichen. —Ihr unerſättlicher Appe— 
tit macht ſie ungeſellig, und nur zur Paarungszeit ſieht man ſie bei 
einander. Die Männchen gehen wie Duellanten wüthend mit dem 
Schnabel aufeinander los, bis ſich die Paare gefunden und dem Niſt— 
plate zugewendet haben. Das Neſt ſteht auf einem Baum, oft ſehr 
niedrig, zuweilen aber auch ſehr hoch. Es iſt ein großer und flacher, 
aus trocknen Zweigen zuſammengeſetzter Bau. Das Gelege beſteht 
aus drei blaß blauweißeu ungefleckten Eiern. Männchen und Weibchen 
brüten abwechſelnd; die junge Brut wird überreichlich mit Fiſchen und 
anderen Waſſerthieren verſorgt. Wenn ſie das Neſt verlaſſen haben 
und alſo der Fürſorge der Alten entrückt ſind, müſſen ſie wohl oder übel 
ſelbſt auf den Fiſchfang ausgehen, was anfänglich mit nur geringem 
Erfolge zu geſchehen pflegt, denn die Jungen magern nun erſichtlich 
ab. Später aber werden ſie Fiſcher par excellence. Sie ſtellen 
aber auch den Fröſchen, Eidechſen, Schlangen, den kleinen Vögeln 
und den Mäuſen emſig nach. Die ſpitze Schnabellanze trifft das Opfer 
mit tödtlicher Sicherheit. 

Der verwundete Fiſchreiher richtet ſich zur Vertheidigung auf und 

iſt um ſo mehr zu fürchten, als er ſeine kräftigen Schnabelhiebe nach 

den Augen richtet. Aehnlich dem weißköpfigen Adler jagt auch unſer 
Fiſchreiher dem Flußadler zuweilen ſeine Beute ab. 

Der große Schneereih er (Ardea egretta, Great White 

Egret, White Heron) wird 40 Zoll lang. Das Gefieder dieſes 

Prachtvogels iſt glänzend weiß; Schnabel, Augen und Wangenhäute 

ſind gelb. Er bewohnt die Südſtaaten und Californien; im Sommer 

erreicht er die Mittelſtaaten. Im Auguſt erreicht er das nördliche 

Indiana, zeigt ſich ziemlich häufig und kehrt nach wenigen Wochen nach 

dem Süden zurück. 
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Der kleine Schneereiher (Ardea candidissima, Little 
White Egret, Snowy Heron) wird nur 24 Zoll lang, gleicht aber 
ſonſt ganz dem vorigen, deſſen Verbreitungskreis er auch theilt. 

Der grüne Fiſchreiher (Ardea virescens, Green Heron, 
Fly-up-the Creek, ſiehe Tafel XII, 1) iſt ein häufiger Vogel in allen 
Staaten und Territorien. Er wird nur 18 Zoll lang. Die Oberſeite 
it glänzend dunkelgrün, die Unterſeite braun. Im Winter finden wir 
ihn in unſeren Südſtaaten. 

Stehende oder doch langſam fließende Gewäſſer ſind der Lieb— 
lingsaufenthalt unſerer grünen Reiher. Sie ſind nicht ſcheu und zei— 
gen ſich darum auch in der Nähe unſerer Wohnungen. Ihr kunſtlos, 
aus Reiſern zuſammengefügtes flaches Neſt ſteht auf Strauchwerk und 
Bäumen. Das Gelege beſteht aus 3 oder 4 ſeegrünen Eiern. Die 
Jungen bleiben im Neſt, bis ſie flügge ſind. 

Der Nachtreiher (Nyctiardea naevia ; Night Heron, Qua- 
bird, Squawk) wird 25 Zoll lang. Die Oberkopfſeite und die Mitte 
des Rückens ſind dunkelſtahlgrün, Flügel und Schwanz ſind aſchblau, 
Stirn und Nackenfedern und die Untertheile ſind weiß. Der Hinter— 
kopf trägt lange Nackenfedern. Das Weibchen iſt grau und ohne 
Holle. Er bewohnt die Vereinigten Staaten und ſucht im Winter den 
Süden auf. 

Er liebt wie ſeine Sippe Sumpfland und brütet auf niedrigen 
Büſchen, aber auch auf hohen Bäumen. Die Jungen halten ſich noch 
einige Wochen im Neſt auf und machen nur gelegentliche Turnübungen 
am Baumſtamm und an den Aeſten. Da dieſe Vögel in Geſellſchaft 

brüten, ſo verurſacht ihr Miſt und die faulenden Reſte der Fiſche und 
anderer Waſſerthiere einen unerträglichen Geſtank. Krähen, Habichte 
und Geier verfolgen übrigens die junge Brut bei Tag, die Waſchbären 
bei Nacht. Das Fleiſch der jungen Vögel iſt gut und ſaftig, hat aber 
einen ſchwachen Beigeſchmack nach Fiſch. — Ihre Wanderzüge nehmen 
ſie nur Nachts vor. Dabei laſſen ſie heiſere Laute hören, die wie 
„Kwah“ klingen. Man ſieht ſie nicht wie die anderen Reiher ſtill 
nach Nahrung auslugen, ſondern ſie ſind lebendige, bewegliche 
Thiere. — 

Die Rohrdommel (Botaurus mugitans ; Bittern, Stake— 
Driver, Indian Hen, Bog-bull) bewohnt ganz Nordamerika und ift 
ein häufiger Vogel. Sie wird 23 bis 28 Zoll lang. Das Gefieder 
iſt bräunlichgelb mit dunkelbraunen und braunrothen Schichten. 
Sumpfige Gegenden und dichte Rohrſtrecken ſind der Aufenthalt der 
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Rohrdommel. Sie iſt ein rechter Sonderling. Der Leib vorn etwas 
aufgerichtet, den langen Hals eingezogen oder auch kerzengrad, wie ein 
Grenadier, den Schnabel nach oben geſtreckt, kann ſie ſtundenlang auf 

einem Beine ſtehen. Sie ſieht dann eher einem alten zugeſpitzten 
Pfahl oder einem abgeſtorbenen Schilfbüſchel als einem Vogel ähnlich. 
Geht ſie, ſo ſtellt ſie langſam und bedächtig Fuß vor Fuß. Angefaßt 
oder angeſchoſſen bläst ſie wüthend das Gefieder auf und ſträubt die Hin— 

terhauptsfedern. 
In die Enge ge— 
trieben, richtet ſie 
ihre Schnabel— 
hiebe mit großem 
Geſchick auch ge— 
gen den Menſchen. 

Während der 
Paarungszeit läßt 
das Männchen ein 
Gebrüll hören, das 
eher einem reißen— 
den Thiere als ei— 
nem Vogel zuzu— 
trauen wäre. Wie 

dieſer Laut erzeugt wird, hat zuerſt der vor etwa 25 Jahren geſtor— 
bene, anhaltiniſche Förſter Naumann, einer der größten Vogel— 

kundigen, und nach ihm der polniſche Graf Wod zicki in Krakau, ein 
großer Vogelfreund, der ſich Nachts nahe an ein Rohrdommelpaar 
heranſchlich, aus eigener Anſchauung feſtgeſtellt. Das Geſchrei iſt ein 

Balzruf, den das Männchen vor dem Weibchen macht und wird her— 
vorgebracht, indem der Vogel den Kehlſack mit Waſſer füllt, dasſelbe 
rückwärts fließen läßt, nun den Schnabel tief in's Waſſer hält und 
losbrüllt. Das Geplätſcher, als ſchlage Jemand mit einem Rohr— 
ſtengel auf das Waſſer, bringt das Männchen mit dem Schnabel hervor. 

Die Zwergrohrdommel (Ardetta ewilis; Least Bittern) 
wird nur 14 Zoll lang. Das Gefieder der Oberſeite iſt ſchwarzgrün— 
lich ſchillernd, auf der Unterſeite bräunlichgelb. Nacken und Schultern 
ſind kaſtanienbraun. Ein nicht ſehr häufiger Vogel unſerer Staaten. 

Die Ibiſſe (Jantalidae; Ibis Family). Die Ibiſſe find ſtorch— 
ähnliche Vögel mit kleinem Körper, mehr oder minder nacktem Kopfe, 
ſehr kurzem Schwanz und großen gerundeten Flügeln. 

Die Rohrdommel; Bittern. 
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Der Wald ibis (Iuntalus loeulator; Wood Ibis) bewohnt 
unſere Südſtaaten. Er wird etwa 4 Fuß lang. Die Grundfarbe des 

Gefieders iſt weiß, doch ſind die Handſchwingen und der Schwanz 
ſchwarz. Die Waldibiſſe nähren ſich ausſchließlich von Fiſchen, die ſie 
auf eine originelle Weiſe fangen. Sie ſuchen ein ſeichtes, ſumpfiges 
und fiſchreiches Waſſer auf und laufen und treten in dieſem herum, bis 
das Waſſer durch den aufgerüttelten Schmutz ſo trüb wird, daß die 

Fiſche, Eidechſen und Fröſche 
an die Oberfläche, und dadurch 
aus dem Regen in die Traufe 
kommenz denn hier erreicht ſie der 
ſcharfe Schnabel der Ibiſſe, die 
ſich vollfreſſen und dann dem 

nächſten Ufer zueilen, um hier 
in dicht gedrängten Reihen, die 
Bruſt der Sonne zugekehrt, 
dem Geſchäft der Verdauung 
obzuliegen. Sie ſorgen dann 
auch —was manchen Menſchen 
gleichfalls anzurathen wäre — 
für die der Verdauung dienliche 
Bewegung; denn ſie fliegen 
hoch auf, ziehen weite Kreiſe, 1 Bl 
und ſchießen auf und ab durch F 
die Luft, bis erneuter Appetit ſie wieder zu einem Teich oder Sumpf 
hinabtreibt. — 

Der Scharlachibis (Ibis rubra, Red Ibis, Scarlet Ibis) 
trägt ein prächtig lebhaft ſcharlachrothes Gefieder; der weiße Ibis 
(Ibis alba, White Ibis, White Curlew) iſt ſchneeig weiß. Der 
erſte bewohnt Mittelamerika und den Nordrand von Südamerika. Der 
andere erreicht auch unſere Südſtaaten. Auf eine ganz ſonderbare 
Weiſe weiß ſich der weiße Ibis ſeine Nahrung zu verſchaffen. Der 
Landkrebs gräbt bekanntlich Erdlöcher, die bei trockenem Boden oft 
3 bis 4 Fuß tief ſind. Um nun den Krebs aus dieſer Behauſung auf 
die Oberfläche zu locken, läßt der Ibis einen kleinen Erdkloß in das 
Loch fallen. Der davon getroffene Krebs ſucht das läſtige Stück wie— 
der nach oben zu ſchaffen. In dem Augenblick aber, da er mit ſeiner 
Laſt an der Oeffnung erſcheint, hat ihn auch der vorſichtig einen 
Schritt zurückgetretene Ibis mit dem Schnabel erfaßt. 



220 Illuſtrirtes Thierleben. 

Der Glanzibis (Ibis ordit, Glossy Ibis) bewohnt die Ver— 
einigten Staaten. Er iſt ſelten, ſchön kaſtanienbraun und purpur— 
glänzend. 

Der heilige Ibis (Threskiornis religiosd, Ibis of Egypt) 
Aegyptens wurde von den alten Aegyptern heilig gehalten. Wie des 
Menſchen Leichnam wurde der des Vogels einbalſamirt und einer 
Pyramide anvertraut, wo man noch heute Tauſende von Ibismumien 
findet. — 

Der Storch (Ciconia alba; White Stork) bewohnt zwar 
Amerika nicht, iſt aber dennoch vollberechtigt zu einem Platze in dieſem 
Buche. Er iſt ein langbeiniger, 32 Fuß langer Geſell, vielgenannt 

im Volksliede und in der Fabel. Er bewohnt Europa, gilt als ein 
Hausfreund, deſſen Ankunft der Landmann mit Freuden begrüßt. 
Man ladet ihn durch ein Wagenrad, welches man auf dem Dache 
befeſtigt, zum Niſten ein, und der einmal begründete Horſt wird alle 
Jahre wieder von ihm benutzt. Brehm ſchreibt: 

„Wenn man beſonderes Glück hat, kann man die Ankunft des ge— 
liebten Dachgaſtes beobachten und ſehen, daß ſich das Paar, welches 
im vorigen Jahre im Gehöft niſtete, plötzlich aus ungemeſſener Höhe in 
Schraubenlinien herabläßt auf den Dachfirſt und nun vom erſten 
Augenblick an ſo heimiſch thut, als wäre es nie verreiſt geweſen. 
Sofort nach der Ankunft beginnt das gewöhnliche Treiben. Er fliegt 
vom Neſte, welches wirklich zu ſeinem Hauſe wird, weg, auf Feld und 
Wieſen, nach Sümpfen und Moräſten hinaus, um ſeiner Jagd obzu— 
liegen, kehrt in den Mittagsſtunden gewöhnlich wieder zurück, macht 
Nachmittags einen zweiten Ausflug, kommt vor Sonnenuntergang nach 
Hauſe, klappert und ſchickt ſich ſchließlich zum Schlafen an. So treibt 
er es ein und alle Tage, bis die Fortpflanzungszeit herankommt und 
nunmehr die Sorge um die Brut eine gewiſſe Abweichung von der 
gewohnten Lebensweiſe nöthig macht. 

Mitte oder Ende Aprils legt die Störchin das erſte Ei, und wenn 
ſie zu den älteren gehört, im Verlauf von wenigen Tagen die drei oder 
vier anderen hinterher. Ihre Geſtalt iſt eine rein eiförmige, die Schale 
fein, glatt, die Farbe weiß, zuweilen etwas ins Grünliche oder Gelb— 
liche ſpielend. Nur die Störchin brütet, aber höchſt eifrig, achtund— 
zwanzig und einunddreißig Tage lang, wird währenddem vom Storche 
gefüttert, bewacht und geſchützt und geht deshalb ſelten vom Neſte. 
Sind die Jungen ausgeſchlüpft, ſo verdoppelt ſich die Sorge der 
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Eltern um die Brut, und niemals entfernen ſich beide zu gleicher Zeit 
von den Jungen. Anfänglich erhalten dieſe hauptſächlich Gewürm 
der verſchiedenſten Art und Kerbthiere, Regenwürmer, Egel, Larven, 
Käfer, Heuſchrecken und dergleichen, ſpäter kräftigere Koſt. Sie 
werden von den Eltern im eigentlichen Sinne des Wortes geäzt, auch 
getränkt, da dieſe ihnen das nöthige Waſſer ebenfalls im Kehlſacke 
zuſchleppen; ſpäter jedoch begnügen ſich die Alten damit, den Jungen 
die Nahrung vorzuwuͤrgen. Das Familienleben gewährt jederzeit ein 
unterhaltendes, nicht immer aber auch ein angenehmes Schauſpiel. 
Anfangs geht die Sache; ſpäter aber verurſacht die Storchfamilie 
Unannehmlichkeiten mancherlei Art. Nicht blos das Dach wird ab— 
ſcheulich beſchmuzt, ſondern auch eine Maſſe von Nahrungsſtoffen 
herabgeſchleudert, ſo daß ſie unten verfault und Geſtank verbreitet. 
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 äzen will, einige von den 
Schlangen aber verliert und dieſe nun über das Dach in den Hof 
herabrollen läßt. Doch iſt das Vergnügen an der Familie größer als 
aller Aerger, den ſie 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 Ge— 

gend kennen und beweiſen, daß ihr Auge von Anfang an vortrefflich 
iſt; denn ſie erſpähen den mit Futter beladenen Alten, welcher herbei— 
kommt, ſchon aus großer Ferne und begrüßen ihn zuerſt durch Geber— 
den, ſpäter durch Schnabelgeklapper, ſo ungeſchickt dasſelbe anfänglich 
auch ſein mag. Ihr Wachsthum 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 Wagſtück, vom Neſte aus bis auf den Firſt des Daches zu 
fliegen. Den Alten gewährt ſolche Unternehmungsluſt der Kinder die 
größte Freude; ſie beginnen nun flugs die nothwendige Lehre, machen 
ihnen alle Bewegungen des Fluges vor und locken ſie endlich auch vom 
Neſte weg; die Jungen ſehen, daß die Kunſt ihrer Eltern auch ihnen 
glückt, lernen ſchon nach den erſten Ausflügen auf ihre Fittige vertrauen 
und unternehmen nun tagtäglich mit den Alten einen Spazierflug über 
das Dorf hinaus, kehren aber anfänglich noch jeden Abend zum Neſte 
zurück, um hier die Nacht zu verbringen. Doch verliert ſich dieſe 
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Anhänglichkeit an die Wiege immer mehr, denn die Zeit naht nun 
heran, in welcher Alt und Jung zur Wanderung aufbricht. 

Zu dieſem Ende verſammeln ſich alle Storchfamilien einer Gegend 
auf beſtimmten Plätzen, gewöhnlich weichen, ſumpfigen Wieſen; die 
Anzahl der Zuſammenkommenden mehrt ſich von Tag zu Tag; die 
Verſammlungen währen immer länger. Um Jakobi, alſo Ende Juli, 
wird Muſterung gehalten; dabei ſoll es vorgekommen ſein, daß die zur 
Reiſe Unfähigen von den anderen getödtet wurden. Nach dieſem ſoge— 
nannten Storchgericht bricht endlich das ganze Heer zur Reiſe auf, hebt 
ſich, nachdem es vorher noch lebhaft geklappert, in die Höhe, kreiſt 
noch einige Zeit lang über der geliebten Heimath und zieht nun in ſüd— 
weſtlicher Richtung raſch ſeines Weges dahin, wahrſcheinlich unterwegs 
noch andere aufnehmend, und ſich ſo mehr und mehr verſtärkend.“ 

Die Regenpfeifer (Charadridae,; Plover Family): Die Res 
genpfeifer verdanken ihren populären Namen dem Umſtande, daß 
ſie bei gewitterſchwerer Luft und bei eintretendem Regen ihre pfeifende 
Stimme oft hören laſſen und eine größere Unruhe verrathen als ſonſt. 
Es ſind etwas dickköpfige, kurzhalſige, nicht ſehr hochbeinige Vögel mit 
mäßig langem Schnabel und ziemlich großen, ſchmalen und ſpitzen 
Flügeln. Die Geſchlechter ſind ähnlich gefärbt, doch zeigt ſich bei 
ihnen ein bedeutender Unterſchied im Sommer- und Winterkleid. Sie 
bewohnen die Ufer der Gewäſſer, Sümpfe und Moore und wandern 

im Herbſt nach wärmeren Gegenden. Es ſind unruhige, bewegliche 
Vögel, hurtige Läufer, leichte und ſchnelle Flieger. 

Wir nennen zuerſt den über den Norden von Amerika, Aſien und 
Europa verbreiteten bekannten Goldregenpfeif er (Charadrius 
virginicus,; Golden Plover, Frost Bird, ſiehe Tafel XIII, 2). Das 
Frühjahrskleid dieſes 11 Zoll langen, ſchönen Vogels iſt oben ſchwarz 
mit goldgelben Flecken, unten ſchwarz mit braunem Schimmer. 

Der Goldregenpfeifer iſt ein gewandter Läufer. Wenn er ſich 
beobachtet ſieht, läuft er eine Strecke weit fort, hält dann plötzlich inne, 
nickt ein- oder zweimal und hockt ſich dann nieder. Seine Nahrung 
beſteht in Inſekten und Würmern, nebenbei auch in Beeren. Er niſtet 
auf ganz trockenem Boden in einer kleinen Vertiefung, worin man vier 
blaß olivengelbe, violettgrau gefleckte Eier findet. 

Der Kibitzregenpfeifer (Squatarola helvetica; Black- 
bellied Plover, Beetle-headed Plover, Whistling Field Plover, 

Bull-head, Ox-eye) iſt über die ganze Erde verbreitet. Er wird 11 
bis 12 Zoll lang. Das Kennzeichen dieſer Art ſind die unter der 
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Achſel kohlſchwarzen unteren Flügeldecken. Das Herbſtkleid iſt oben 
matt braunſchwarz, blaß röthlichgrüngelb gefleckt, das Unterkleid iſt 
weiß. Das Frühlingskleid iſt weitaus ſchöner. Der Oberkopf iſt 
weiß, der übrige Oberkörper ſchwarz und weißgefleckt; die Unterſeite iſt 
tief ſchwarz. Das Jugendkleid gleicht dem Herbſtkleid. 

Anfangs April zeigt ſich dieſer ſchöne Vogel in kleinen Schwärmen 
an unſerer Südküſte. Tags über ſuchen ſie am Strande geſchäftig 
nach Nahrung. Nachts ziehen ſie weiter nördlich, wo ſie während des 
Sommers brüten. Das Neſt iſt aus dürren Blättern zuſammenge— 
ſtoppelt und enthält 4 Eier mit gelblichgrauer Grundfarbe und licht— 
braunen Flecken und Zügen. Nur während der Brutzeit kann man ſich 
dem ſonſt ſo ſcheuen und ängſtlichen Vogel nähern. Die Seeküſte iſt 
ihr bevorzugter Aufenthalt. 

Der Wieſenregenpfeifer (Aehialitis vociferus, Killdeer 
Plover, ſiehe Tafel XIII, 1) wird 9 bis 10 Zoll lang. Die Oberſeite 
iſt orangebraun, die Unterſeite lichter. Breite ſchwarze Streifen 
laufen über die Bruſt. Er iſt, ſonderlich auf den Prairien unſerer 
Weſtſtaaten, ein häufiger Gaſt. Seinen engliſchen Namen verdankt 
er ſeinem Ruf, der wie ”Killdee, killdee, dee, dee, dee“ klingt. 
Sein geſchwinder Lauf iſt in manchen Gegenden ſprichwörtlich ge— 
worden (to run like a Killdee). Nehrling ſchreibt mir über 
ihn: 

„Der Wieſenregenpfeifer kommt in Wisconſin und Illinois ſehr 
häufig vor. Er iſt daher ein ſehr bekannter Vogel. Es iſt kaum ein 
Platz zu finden, wo man ihn nicht antrifft. Die Wieſe ſowohl wie das 
Feld, Berg und Thal, ſumpfige und trockene Gegenden, ſie alle ſind 
ihm recht und ſcheinen ihm das zum Lebensunterhalt Nöthige zu bieten. 
Jedoch zieht er ſumpfige, waſſerreiche Gegenden allen anderen vor. 
Im Walde ſcheint er nicht vorzukommen. Am häufigſten beobachtet 
man ihn in Viehweiden, wo er beſtändig ſehr ſchnell umher läuft. 
Schnecken, allerlei Würmer, Grashüpfer nnd andere Inſekten und auch 
wohl kleine Fröſche bilden vornehmlich ſeine Nahrung. Durch ſein 
eigenthümliches, lautes, nichts weniger als angenehmes Geſchrei macht 
er ſich da, wo er vorkommt, bald bemerkbar. Dieſe auffallenden Laute 
könnte man etwa mit den Silben „Ditüht, ditüht“ wiedergeben. 
Wenn ſich mehrere Pärchen dieſer Regenpfeifer dicht nebeneinander 
angeſiedelt haben, was oft vorkommt, ſo wirkt das von den raſtlos 
herumlaufenden und herumfliegenden Vögeln hervorgebrachte Geſchrei 
wirklich betäubend. Die Brutzeit fällt in den Monat Juni. Das 
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Neſt wird ſehr verſteckt auf dem Boden gebaut. Zur Anlage desſelben 
bevorzugt er Wieſen und Viehweiden, in denen es dicht nebeneinander 
Tauſende kleiner Erderhöhungen giebt. An ſolchen Orten iſt es dann 
kaum möglich, anders als durch Zufall ein Neſt dieſes Vogels zu 
finden. An der Seite einer ſolchen Erderhöhung kratzt er eine Vertie— 
fung in den Boden, belegt dieſe gar nicht oder doch nur kunſtlos mit, 
einigen Halmen und legt in dieſelbe ſeine 4, wohl auch 5 Eier, welche 
auf gelblichbraunem Grunde mit einer Menge kleiner und großer dun— 
kelbrauner bis ſchwarzer unregelmäßiger Flecken gekennzeichnet ſind. 
Die Eier ſind etwa ſo groß wie Taubeneier, laufen aber ſehr ſpitz zu. 
Iſt es ſchon ſehr ſchwer ein ſo verſteckt angelegtes Neſt zu finden, ſo 
wird das Suchen eines ſolchen durch die Liſt und Schlauheit dieſes 
Vogels faſt zur Unmöglichkeit. Stets wachſam, giebt einer des Paares, 
ſobald man ſich dem Brutreviere nähert, ſein Warnungszeichen. Nicht 
nur die Regenpfeifer, ſondern überhaupt alle in demſelben Reviere 
brütenden Vögel kennen dieſen Warnungsruf genau und verlaſſen 
ſofort ihre Neſter. Mit unaufhörlichem Geſchrei umſchweben und 
verfolgen die Regenpfeifer den Beobachter oft auf weite Strecken. 
Haben ſie ihn weit genug von ihrem Neſte gelockt, ſo kehren ſie nach 
und nach wieder zu dieſem zurück. Ebenſo ſchlau wiſſen ſie den Jäger 
zu hintergehen, da ſie ſich faſt immer außer Schußweite halten. Der 
Flug des Wieſenregenpfeifers zeichnet ſich durch Leichtigkeit, Anmuth 
und Schnelligkeit aus. Die Flügel ſind lang und ſpitz und befähigen 
ihn daher auch, gewandt und ausdauernd zu fliegen. Er iſt ein Wan— 
dervogel, der uns im Herbſt verläßt und etwa Anfangs April wieder— 
kehrt.“ 

Der Ringregenpfeifer (Aegialitis semipalmatus, Ring 
Plover, Semipalmated Plover, iſt oben olivenaſchgrau, unten weiß 
gefärbt, mit breiten ſchwarzen Bruſtſtreifen. Er iſt ſonderlich durch 
halbe Schwimmhaut gekennzeichnet. Er bewohnt Nordamerika. 

Der Singregenpfeifer (Aegialites melodus, Piping 
Plover, Ringneck) iſt oben blaß aſchbraun, unten weiß. Die ſchwar— 
zen Bruſtſtreifen ſind undeutlich. Er erreicht eine Länge von 63 Zoll. 

Die Steinwälzer (Haematopodidae, Turnstone Family). 
Die Glieder dieſer Familie ähneln in ihrer Leibesgeſtalt den Regen— 
pfeifern, allein ihre Augen ſind viel kleiner, der Schnabel iſt von den 
Seiten her zuſammengedrückt und iſt ihnen vornehmlich ein Werkzeug, 
um kleine Steine damit umzuwälzen. 
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Wir zählen hierzu den Steinwälzer oder Dolmetſcher 
(Strepsilas interpres; Turnstone, Brant Bird, Calico-back), einen 
etwa 9 Zoll langen Vogel, der über alle Theile der Erde verbreitet iſt, 
ſich aber vorzugsweiſe und in großer Anzahl am Meere aufhält. Sein 
Gefieder iſt ſehr veränderlich mit dem Alter und der Jahreszeit. Die 
Oberſeite iſt aus Schwarz, Weiß, Braun und Roſtroth gemiſcht, die 
Untertheile ſind weißlich. 

Wer jemals auf irgend einer ſandi— 
gen Seeküſte war, muß dieſen Vogel 
bemerkt und die Geſchicklichkeit bewun— 
dert haben, mit der dieſer Vogel Auſtern— 
ſchaalen, Erdklümpchen und Steine um— 
wälzt, um die darunter verborgenen 
Leckerbiſſen, Seegewürm, Garnelen, 
Inſekten aller Art aufzunehmen. — Sie 
niſten in der Nähe des Waſſers in einer 
kleinen Vertiefung, worin man 3 bis 4 
meergrüne, dunkelolivenbraun gefleckte und geſtrichelte Eier findet. 
Ihr Fleiſch gilt als eine Delikateſſe. 

Der Auſternfiſcher (Haematopus palliatus, Oyster— 
catcher) unſerer atlantiſchen Küſte wird 172 Zoll lang. Die Ober— 

ſeite iſt hell aſchbraun, die Unterſeite und ein Flügelſtreifen iſt weiß. 
Auſtern und andere Muſcheln, welche die Brandung und die Fluth auf 
das trockene Ufer geworfen haben, deren Schaale nach dem Tode des 
Thieres aufklappt, werden von ihm gefreſſen. Ein Auftern fiſcher 
iſt er alſo nicht, auch vermag er eine noch lebendige Auſter mit dem 
Schnabel nicht zu öffnen. 

Die Sübler (Recurvirostridue, Avoset Family). Der lange, 
ſchwache, breitgedrückte Schnabel dieſer Familie iſt von der Mitte aus 
wie ein Säbel aufwärts gebogen, der ſehr lange Fuß trägt halbe 
Schwimmhäute. 

Hierzu gehört der Säbel ſchnäbler (Recurvirostra ameri- 
cana,; Avoset, Blue-stocking) des gemäßigten Nordamerika. Er 
wird 16 bis 18 Zoll lang und iſt im allgemeinen weiß gefärbt und 
trägt zimmetbraunen Kopf und Hals. 

Die Nahrung dieſes ſchönen Vogels, der eine wahre Zierde des 
Strandes iſt, und deſſen Gang überaus behend und leicht iſt, beſteht 
aus lauter weichen Stoffen, welche er aus dem Waſſer auffiſcht, in 

dem man ſie ſtehend oder langſam umhergehend ſieht, wobei ſie den ein 
Illuſtrirtes Thierleben. 15 

Der Steinwälzer; Turnstone. 
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wenig geöffneten Schnabel „ſäbelnd“ gebrauchen, d. h. mit demſelben 
raſch nach einander ſeitwärts rechts und links hinüber- und herüber— 
fahren. Nach auf dem Waſſer ſchwimmenden oder auch fliegenden 

Der Säbelſchnäbler; Avoset. 

Inſekten ſtoßen ſie mit ihrem langen Schnabel. Sie ſchwimmen auch 
leicht und ſchön. —Das Neſt befindet ſich auf mit Gras beſetzten Ufer— 

flächen oder kleinen Inſeln. 
Der Stelzer (Himantopus nigricollis; Stilt, Longshanks. 

Lawyer) bewohnt die Vereinigten Staaten und trägt ein glänzend 
ſchwarzes Obergefieder. Die Unterſeite iſt weiß, die Füße ſind kar— 
minroth. Er wird 13 bis 15 Zoll lang. 

Die Waſſertreter (Phalaropidae; Phalaropes), die wir 
hier nur kürzlich erwähnen können, ſind kleine, nicht über 9 Zoll lange 
Vögel, die mit bewunderungswürdiger Leichtigkeit ſelbſt über das 
ſturmbewegte Meer ſchlüpfen. 

Die Schnepfen (Scolopacidae; Snipe Family). Der deutſche 
Name dieſer Familie weist ſogleich auf den charakteriſtiſch hervortre— 
tenden Schnabel hin. Lang, dünn, biegſam dient derſelbe, um in 
Schlamm und Erde hineinzubohren, um die dort verborgenen Thierchen 
zu entdecken. Lauf und Flug ſind bei ihnen raſch und gewandt. Nur 
in den Stunden der Dämmerung verlaſſen die ſcheuen Vögel ihre Ver— 
ſtecke und wiſſen ſich am Tage durch ihr erdfarbenes ih vor dem 
Auge des Jägers zu verbergen. 

Voran ſtellen wir die Wald ſchnepfe (Philohela minor ; 

American Woodeock, Bogsucker, ſiehe Tafel XII, 2 und 3), die 

in der Oſthälfte Nordamerika's heimisch iſt und 11 Zoll lang wird. 
Im nördlichen Indiana iſt ſie häufig. 
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Der Unterſchnabel iſt etwas länger als der Oberſchnabel, die 
Augen ſtehen hoch und hinten, der Schwanz iſt kurz. Die Oberſeite 
des Gefieders iſt ein Gemiſch von Schwarz, Roſtbraun und Gelb; die 
Unterſeite iſt blaßröthlich. 

Die Waldſchnepfe findet ſich von Anfang März bis ſpät 1 den 
Oktober hinein in unſeren Staaten, und ſie iſt keineswegs da ein ſeltener 
Vogel, wo die Hauptbedingung für ihr Leben, namlich weicher, feuch— 
ter Waldboden erfüllt iſt. In Deutſchland gilt der alte bekannte 
Jägerſpruch: 

Reminiscere — nach Schnepfen ſuchen geh', 
Oculi — da kommen ſie, 

Lätare — da iſt das Wahre; 
Judica — ſind ſie auch noch da, 

Palmarum — trallarum, 

Quaſimodogeneti — halt, Jäger, halt, jetzt brüten ſie! — 

Die großen Augen der Schnepfe ermöglichen ihr eine nächtliche 
Lebensweiſe; ſie halten ſich während des Tages verborgen und ent— 
gehen leicht dem Auge des flüchtigen Jägers. Sie „ſpielen Ver— 
ſteckens“; ſie wiſſen ſehr wohl — oder richtiger, ihr Inſtinkt lehrt es 
ſie — welchen vortrefflichen Schutz ihnen ihr bodenfarbiges Kleid ge— 
währt, wie ſie alſo durch einfaches Niederdrücken zwiſchen dürres Laub, 
Holzgebröckel, Borke oder dergleichen ſich dem Auge des Jägers ent— 
ziehen können, dem vielleicht nur die großen dunklen Augen die Gegen— 
wart des Vogels verrathen. — In Louiſiana jagt man ſie auch des 
Nachts bei Fackellicht, welches die armen Vögel ſo erſchreckt und ver— 
wirrt, daß ſie ihre großen geblendeten Augen auf das Licht richten und 
mit Stöcken todtgeſchlagen werden können. 

Wenn die Paarungszeit eintritt, hört man die Männchen ihr 
„Krahk“ rufen, dann ſich aufrichten und auf Antwort lauſchen. Dieſes 
fordert fie zum Kampf heraus. — Das Neſt iſt ein kunſtlos aus trocknen 
Blättern und Gräſern gefügter Bau. Es ſteht in irgend einer abgele— 
genen, wohl geborgenen Stelle des Waldes, am Fuße eines Buſches 
oder unter einem gefallenen Baumſtamm. Die Eier, vier an der 
Zahl, ſind gelbthonfarben und dunkelblau gefleckt. Die Jungen ver: 
laſſen gleich das Neſt, werden aber von den Alten noch eine Zeitlang 
mit Sorgfalt behütet. Es iſt wahrhaft rührend zu ſehen, wie die 
Alten ohne Rückſicht auf die ihnen ſelbſt drohende Gefahr ihre junge 
Brut zur Flucht antreiben. 
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Die amerikaniſche Schnepfe (Gallinago Wilsonii ; 
American Snipe, Wilson's Snipe; fälſchlich auch, weil der Vogel 

z nur in Amerika vorkommt, English 
Snipe genannt) wird 9 bis 11 Zoll lang 
und ſpiegelt gleichfalls durch ſein Gefie— 
der den Sumpfboden treu ab; denn das 
Obergefieder iſt ein Gemiſch von Braun— 
ſchwarz, Roſtgelb und Grauweiß. Die 
Unterſeite iſt weiß, an der Kehle röth— 

lichgrau. 
Die Schnepfe bewohnt die feuchten 

Niederungen, Sümpfe, Moräſte und 
ſchlammigen Wieſen Nordamerika's. Sie 
lebt wie die Waldſchnepfe von Kerb— 

Die amerikanische Schnepfe; thieren, Würmern und dergleichen und 
. ſucht dieſe auch auf gleiche Weiſe wie jene. 

Das Neſt iſt eine dürftig ausgelegte Mulde, in die das Weibchen vier 
olivengelbe, dicht hell- und dunkelbraun gefleckte Eier legt. Die Jun— 
gen verlaſſen ſofort das Neſt, nähren ſich aber, da ihr Schnabel noch 
kurz und weich iſt, von den Inſekten, die ſie von der Oberfläche des 
Waſſers oder zwiſchen dem Gras aufſammeln. Erſt ſpäter, wenn der 
Schnabel erſtarkt iſt, beginnen fie ihre Bohrverſuche. —Dieſe Schnepfe 
it flugfertiger als die Waldſchnepfe. Von dem Jäger überraſcht, 
fliegt ſie dicht über dem Boden im Zickzack hin und her, und erſt, wenn 
ſie 60 bis 70 Yards entfernt iſt, fliegt ſie zu bedeutender Höhe auf. 
Der erfolgreiche Schnepfenjäger muß darum eine gute Fertigkeit im 
Flugſchießen beſitzen. Ihr Fleiſch wird für die größte Delikateſſe 
gehalten. Sogar die Eingeweide mit ihrem Inhalte werden gebraten 
und unter dem Namen „Schnepfendreck“ verzehrt. Wenn man aber 
bedenkt, daß die Schnepfe beſonders Regenwürmer verzehrt, ſo kann 
der Liebhaber ermeſſen, weſſen Ueberreſte er zu ſich nimmt. 

Die Strandläufer (Tringa; Sandpipers), deren geſellige 
Völker die Oede ſumpfiger Meeres- und Flußufer beleben, ſind auch in 
Amerika in zahlreichen Arten vertreten. Sie laufen vortrefflich, fliegen 
leicht und ſchön und ſchwimmen auch vorzüglich. Die Flügel ſind 
lang und ſpitz, der Schwanz iſt kurz, der Schnabel mindeſtens kopf— 
lang. Ihre Nahrung beſteht aus allerlei Kleingethier. 

Der Grünſchenkel (Gambetta flavipes; Yellow-shanked 
Snipe, Yellow-legs, Lesser Tell-tale, ſiehe Tafel XIII, 3) bewohnt 
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den Oſten Nordamerika's und wird 11 Zoll lang. Er erreicht uns auf 
ſeinem nördlichen Zuge in den erſten Tagen des Mai. Im Norden 
brütet er, und nur ſolchen Vögeln, die ſich nicht paarten, begegnen 
wir im Sommer. Ihre Nahrung beſteht in Kerbthieren und Wür— 
mern. Ihr Fleiſch gilt als ſonderlich delikat. 

Der Sumy f water 
(Limosa fedoa,; Marbled God- 
wit, Marlin) wird 16 bis 22 
Zoll lang. Das Gefieder iſt 

im allgemeinen röthlich und zim— 
metbraun gefärbt, aber auf der 

Oberſeite ſchwarz und weiß 

marmorirt. Die Unterſeite iſt 
dunkelroſtroth. Er bewohnt die 
Küſten Nord- und Südamerika's 

und iſt ein ſcheuer und wachſa— 

mer Vogel, der im Norden 
brütet. 

Der Sumpfwater; Marbled Godwit. 

Der Sichelſchnäbler oder langſchnäblige Brach— 
vogel (Numenius longirostris, Long-billed Curlew, Sickle-bill), 
der größte aller Schnepfenvögel, wird etwa 24 Zoll lang. Er iſt ge— 
kennzeichnet durch den 5 bis 8 Zoll langen, abwärts gebogenen Schnabel, 
deſſen Obertheil etwas länger iſt, als der untere. Die Oberſeite iſt 
braun, lichtrothgelb gerandet, die Unterſeite iſt roſtgelblich, an den 
Seiten ſchwarz längsgefleckt. In den ſüdlichen Diſtrikten der Verei— 
nigten Staaten iſt er Standvogel. 

Die Rallen (Rallidae, Rail Family). Die Rallen führen an 
Sümpfen und auf feuchten Wieſen ein verſtecktes Leben zwiſchen den 
Pflanzen. Sie haben einen kräftigen Leib, einen mäßigen und ſeitlich 
zuſammengedrückten Schnabel. Die Zehen ſind lang. Es giebt 150 
Arten von Rallen, von denen neun in den Vereinigten Staaten vor— 
kommen. 

Von dieſen heben wir nur die häufigſte hervor, nämlich die 
gemeine Ralle (Porzana carolina, Common Rail, Carolina 
Rail, Sora, Ortolan). Sie wird 8 bis 9 Zoll lang. Die Oberſeite 
iſt grünlichbraun mit ſchwarzen Längsſtreifen. Viele Federn tragen 
weiße Ränder. Hals- und Bruſtſeiten ſind aſchblau. Der Schnabel 
iſt grünlichgelb, die Füße ſind dunkelgrün. 
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Die Ralle betritt unſere Union von Mexiko her in den erſten 
Tagen des März. Einige wandern an den Ufern unſerer großen 
weſtlichen Ströme nördlich, andere folgen der Seeküſte und kürzen 

ihren Weg häufig dadurch ab, daß ſie 
die Buchten überfliegen. Auf ihrem 
Rückzuge nach dem Süden ſind ſie lang— 
ſamer, nicht nur wegen der jungen Brut, 
ſondern auch weil ſich ihnen unterwegs 

hier und da reichliche Nahrung bietet 
und ſie zu längerem Aufenthalt einladet. 
So finden wir unſere Ralle im Septem— 
ber und Oktober in großer Anzahl an den 
Ufern unſerer großen Seen, wo ſie vom 

wilden Hafer zehren. Später ſehen wir ſie in den Reisfeldern und 
Sümpfen der beiden Carolinas. 

Scheu und vorſichtig wie unſere Ralle iſt, hat man nur ſelten 
Gelegenheit, ſie in ihrem häuslichen Leben zu betrachten. Zudem 
entziehen ſie ſich durch ihren Aufenthalt zwiſchen den langen Sumpf— 
gräſern dem Auge. Zur Fluthzeit ſehen ſich die Rallen gezwungen, 
auf den Spitzen der Waſſerpflanzen herumzuklettern, und dies iſt die 
geeignete Zeit, ſie zu ſchießen. 

Das Waſſerhuhn (Fulica americana; Coot, Mud Hen) 

bewohnt das gemäßigte Nardamerika und wird 14 Zoll lang. Das 
Gefieder iſt ſchieferſchwarz. Der Oberſchnabel deckt auch die Stirn 
und bildet eine ſogenannte Stirnſchwiele. Der ziemlich hohe Fuß trägt 
Lappen an den Zehen. Es bewohnt die Seen und größeren Teiche, 
welche mit Rohr und Schilf beſtanden ſind, und iſt ein vorzüglicher 
Schwimmer und Taucher. Im nördlichen Indiana zeigt er ſich 
häufig. — 0 

Die gemeine Ralle; Common Rail, 
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Die Schwimmvögel. 
Natatores ;. engl Swimmers. 

in Schwimmvogel zeichnet ſich ſo ſcharf von den übrigen 
Vögeln ab, daß er nicht wohl verkannt werden kann. Der 
Schwimmfuß iſt ſchon ein charakteriſtiſches Kenn— 
zeichen. Während er bei dem ſonſt den Schwimmvögeln 

1 ſtehenden Watern eine jo überraſchende Höhe erreicht, erſcheint er 
hier bedeutend verkürzt, ſo daß er weder zum Lauf, noch auch nur 
zum ſtraffen Schritt, ſondern nur zum Rudern beſtimmt erſcheint. 
Auch die Stellung der Füße iſt eine eigenthümliche, dieſelben ſtehen 
weit nach hinten, der Schwerpunkt des Körpers alſo liegt vor den 
Anſatzpunkten, jo daß der den Schwimmvögeln eigenthümliche wat— 
ſchelnde Gang entſteht — den man, und zwar aus gleichen Gründen, 
bei dicken Perſonen findet — und daß ſie, namentlich bei dem Verſuch, 
ſich ſchnell fortzubewegen, beſtändig in Gefahr ſind, vorn überzufallen. 
Sie find „Cavalleriſten zu Fuß,“ „Schwimmer zu Lande“. — Aber um 

jo trefflicher erweist ſich dieſe Stellung der Füße für den ſchwim— 
menden Vogel. Zudem ſind die Zehen mit einer mehr oder minder 
entwickelten Schwiemmhaut verſehen. Meiſt find nur die drei 
Vorderzehen dadurch verbunden; es kann jedoch auch die Hinterzehe 
noch durch eine ſolche Haut mit den übrigen vereinigt ſein. Auch der 
Bau der Bruſt, deren breite Wölbung ſich dem Andrang der Welle 
entgegenwirft, während ebenſo zweckmäßig der Rumpf ſich nach hinten 
verſchmälert, weist unſere Vögel auf das naſſe Element. Das dichte, 



232 Illuſtrirtes Thierleben. 

ölglänzende Gefieder, welches Kälte und Waſſer abhält, deckt den 
Körper bis zum Ferſengelenk; aus der großen Fettdrüſe auf dem 
Bürzel entnimmt der Vogel durch Streichen mit dem Schnabel das, 
Oel, welches ſein Gefieder tränkt. Das Flugvermögen, und jomit 
auch der Bau der Flügel, iſt ſehr verſchieden. — Die Fähigkeit des 
Tauchens, die den meiſten Schwimmvögeln eigen iſt, verdient Erwäh— 
nung. Manche tauchen tief, z. B. die nordiſchen Eidergänſe; 

andere, wie unſere Enten und Gänſe, gründeln und tauchen, 
d. h. ſie ſtecken je nach Bedürfniß Hals und Bruſt ins Waſſer oder 
tauchen tiefer. Die Schwäne gründen nur und tauchen nicht. 

Die Schwimmvögel find die eigentlichen Weltbürger unter den. 
Vögeln, doch finden fie ſich nirgends zu jo großartigen Maſſen verei— 
nigt, als in den Polarmeeren. Wo alles andere Leben erſtorben 
iſt, da bevölkern die Schwimmvögel, die Möven, Seeſchwalben, die 
Alke, Lummen, die Enten und Eidergänſe in unermeßlichen Schaaren 
die Klippen, Küſten und Inſeln der hochnordiſchen Länder und geben 
den Bewohnern Nahrung und Federn, ja Feuerung und Licht, denn 
manche von ihnen werden, wie ſie ſind, getrocknet und wie Holzſcheite 
verbrannt. 

Wir unterſcheiden die folgenden Familien: Die Flamingos 
Phoenicopteridae; Flamingo Family), die Enten (Anatidae ; 
Duck Family), die Belefane (Pelecanidae,; Pelican Family), 
die Sharben (Phalacrocoraeidae; Cormorant Family), die 
Sturm vögel (Procellaridae; Petrel Family), die Möven 
(Laridae; Gull Family), die Taucher (Colymbidae; Diver 
Family), die Alken (Aleidae; Auk Family). — 

Die Flamingos (Phoenicopteridae; Flamingo Family). Die 
Flamingos find prächtige Vögel mit auffallend langen Gliedmaßen, ſehr 
ſchlanken Stelzbeinen, ungemein dünnem und langem Hals und kleinem 
Rumpf. Sonderbar geſtaltet iſt der Schnabel des Flamingo; er iſt in 
der Mitte gleichſam gebrochen und hängt in faſt rechtem Winkel herab. 
Sie gehören der warmen Zone an. Der in Amerika heimiſche rothe 
Flaming o (Phoenicopterus ruber, Red Flamingo) wird 45 Zoll 
lang. Das Gefieder iſt ſcharlachroth, die Schwingen ſind ſchwarz. 
Der Schnabel iſt orangegelb mit ſchwarzer Spitze. Er findet ſich vor— 
zugsweiſe auf den Antillen, in Cayenne, Peru, Paraguay und am 
Plataſtrom. Wir folgen im Allgemeinen der Darſtellung, die Brehm 
von ihm gegeben hat. Der Flamingo iſt ein guter Schwimmer; ſobald 
die hohen Beine den Grund nicht mehr erreichen, ſchwimmt er mit 
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Leichtigkeit, ſelbſt im aufgeregten Gewäſſer der Strommündungen und 
Küſten. Seine Nahrung beſteht aus Fiſchlaich, Muſcheln, Infekten 
u. dergl., die er, den Kopf verkehrt ins Waſſer tauchend, mit dem 
tiefgehöhlten Oberſchnabel aufnimmt. Vermöge des feinen Gefühls 
der Zunge wird Alles, was in den Schnabel gelangt, geprüft und das 
zur Ernährung Dienende von dem Unbrauchbaren geſchieden oder rich— 
tiger abgeſeiht. Durch das Trippeln mit den Füßen erregt er den 
Grund: er bringt die kleinen Waſſerthiere, von denen er ſich ernährt, 
in Aufruhr und Bewegung. — Seine Stimme iſt ein rauhes, heiſeres 
„Krak“, ein gleichſam mühſelig hervorgepreßtes Gekrächz. Auf 
ſeichten Stellen des Waſſers oder auf flachen, mit ſehr niederem Ge— 
ſtrüpp bewachſenen Inſeln baut er ſein Neſt. Im erſteren Falle iſt 

das Neſt ein kegliger Hafen von Schlamm, welcher mit den Füßen 
zuſammengeſcharrt, wahrſcheinlich durch Waſſerpflanzen u. dergl. ge— 
dichtet und ſo hoch aufgerichtet wird, daß die Mulde einen bis andert— 

halb Fuß über dem Waſſerſpiegel liegt, im letzteren nur eine ſeichte, im 

Boden ſelbſt ausgeſcharrte Mulde, in welcher man eine dürftige Lage 
aus Schilf und Rohrblättern findet. Die Anzahl der Eier beträgt 
gewöhnlich zwei. Der Vogel brütet unzweifelhaft, indem er ſich mit 
zuſammengeknickten Beinen auf das Neſt ſetzt; es kann jedoch geſchehen, 
daß er zuweilen eines ſeiner Beine nach hinten ausſtreckt und über den 
Rand des Neſtes hinabhängen läßt. 

Im Waſſer und auf dem Lande nehmen die Thiere die ſonderbar— 
ſten Stellungen an. Der lange Hals wird eigenthümlich verſchlungen, 
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 gezogen 
wird. In dieſer Stellung pflegt der Flamingo zu ſchlafen; ſie iſt ihm 
eigenthümlich. Nur wenn der Flamingo erſchreckt oder ſonſtwie erregt 
wird, erhebt er ſeinen Kopf ſo hoch, als der lange Hals dies ge— 
ſtattet. 

Alle Beobachter erzählen mit Begeiſterung von dem ſchönen Anblick, 
den ein ganzer Schwarm dieſer Vögel gewährt. „Wenn man des 
Morgens von Cagliari aus gegen die Seen ſieht,“ ſagt der alte Cetti, 
„ſcheint ſie ein Damm von rothen Ziegeln zu umgeben, oder man 
glaubt eine große Menge von rothen Blättern auf ihnen ſchwimmen zu 
ſehen. Es ſind aber die Flamingos, welche daſelbſt in ihren Reihen 
ſtehen und mit ihren roſenrothen Flügeln dieſe Täuſchung bewirken. 
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Mit ſchöneren Farben ſchmückten ſich nie die Götter des Morgens, 
glänzender waren nicht die Roſengärten des Päſtus, als der Schmuck, 
den der Flamingo auf ſeinen Flügeln trägt. Es iſt ein lebhaft bren— 
nendes Roſenroth, ein Roth erſt aufgeblühter Roſen. Die Griechen 
benannten den Vogel von dieſer Farbe der Flügeldeckfedern, die Römer 
behielten dieſe Benennung bei, und die Franzoſen hatten auch nichts 
anderes im Sinne als die brennendrothen Flügel, wenn ſie unſeren 
Vogel „Flamant“ nennen.“ Ebenſo ſtark unvergeßlich wird der erſte 
Eindruck geſchildert, welchen die Flamingos auf den Beobachter mach— 
ten, der über den weiten Menſaleſee hinwegſchaute auf Tauſende und 

andere Tauſende von Vögeln, buchſtäblich auf Hunderttauſende. Das 
Auge blieb haften auf einer langen Feuerlinie von wunderbarer, unbe— 
ſchreiblicher Pracht. Das Sonnenlicht ſpielte mit den blendendweiß 
und roſenroth gefiederten Thieren, welche ſie bildete, und herrliche 
Farben wurden lebendig. Durch irgend Etwas aufgeſchreckt, erhob ſich 
die Maſſe; aus dem wirren Durcheinander, 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 zahlreichen Truppenkörper vor 
ſich zu haben. Die Singaleſen nennen die Vögel darum „engliſche 
Soldatenvögel,“ die Südamerikaner geradezu „Soldaten“; ja Hum— 
boldt erzählt uns, daß die Einwohner Angoſtures eines Tages kurz 

nach Gründung der Stadt in die größte Beſtürzung geriethen, als ſich 
einmal gegen Süden Reiher und „Soldatenvögel“ erblicken ließen. 
Sie glaubten ſich von einem Ueberfall der Indianer bedroht, und 
obgleich einige Leute, die mit dieſer Täuſchung bekannt waren, die 
Sache aufklärten, beruhigte ſich das Volk nicht ganz, bis die Vögel in 
die Luft flogen und der Mündung des Orinoco zuſtrebten. 

Die Jagd des Flamingo erfordert große Vorſicht. Bei Tage 
läßt ſich ein Heer der ängſtlichen Geſchöpfe den Jäger nicht einmal auf 
Büchſenſchußweite an ſich herankommen; beim Nahrungsſuchen halten 
ſtets mehrere der älteren Wache und warnen beim Herannahen einer 
Gefahr. Nachts hingegen laſſen ſie ſich leichter berücken. Ueber den 
Fang der Flamingos erzählen die Araber: Man ſpannt Nachts zwiſchen 
zwei Barken gewöhnliche Fiſchnetze aus und ſegelt mit ihnen unter eine 
Flamingoheerde; die erſchreckten Thiere fliegen auf, verwickeln ſich in 
den Netzen und werden von einigen Bootsleuten ausgelöst. Auf dieſe 
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Weiſe erlangt man zuweilen fünfzig und noch mehr aus einer Geſell— 
ſchaft. Eine viel ſonderbarere Fangart erzählen die Fiſcher am 
Menſaleſee. Nachdem man durch längeres Beobachten den Wohnplatz 
einer Heerde genau erkundet hat, nähert man ſich des Nachts höchſt 
behutſam auf einem aus Rohrſtengeln zuſammengebauten Floſſe und 
ſucht den Wachthabenden zu entdecken. Dieſer ſteht aufrecht da, wäh— 
rend die andern den Kopf unter den Flügeln verborgen haben und 
ſchlafen. Ein entkleideter Fiſcher ſchwimmt und kriecht nun halb über, 
halb unter dem Waſſer, gedeckt durch ein Bündel Riedgras, welches er 
vor ſich hertreibt, zu dem Wachthabenden heran, packt ihn raſch, drückt 
ihm den Hals unter das Waſſer, tödtet ihn durch Umdrehen des letzte— 
ren, die übrigen greifen noch einige mit den Händen, tödten ſie in 
gleicher Weiſe und binden ſie an eine lange Schnur feſt. Man würde 
dieſe Erzählung als unglaublich zurückweiſen müſſen, wenn man ſich 
das Ergebniß ihrer Jagden anderweitig hätte erklären können. Auf 
den Märkten der nordegyptiſchen Städte findet man den ſchönen Vogel 
oft zu Dutzenden, weil er als Wildpret ſehr beliebt iſt. Schon die 
alten Römer liebten das Fleiſch dieſer Vögel. Die Zunge beſonders 
wurde von ihnen für einen ſonderlichen Leckerbiſſen gehalten, und reiche 
Schwelger haben ganze Schüſſeln voll davon auftragen laſſen. Der 
römiſche Kaiſer Heliogabal ſetzte ſeinen Gäſten ſogar Speiſen vor, die 
mit dem Gehirn dieſer Vögel angefüllt waren. 

Die Enten (Anatidae, Duck Family). Das artenreiche Ge— 
ſchlecht der Enten zieht ſchon durch die Schönheit des Gefieders die 
Aufmerkſamkeit auf ſich. Als wichtigſtes Kennzeichen erſcheint der 
Schnabel. Derſelbe iſt kaum länger als der Kopf, auf der Oberſeite 
flach gewölbt, vorn in einen ſtumpfen Nagel übergehend, ſeitlich mit 
Hornzähnen beſetzt, und mit einer nervenreichen, ſehr empfindlichen 
Haut bekleidet. In dem Schnabel ruht die große, feinfühlende, an 
den Rändern gehornte und gefranste Zunge. 

Wir wenden uns zunächſt der Gattung der Schwäne zu. 
Nordamerika beherbergt zwei Wildſchwäne, den Trompeterſchwan 
(Oygnus buceinator ; Trumpeter Swan) im Miſſiſſippithal und weſt- 
lich und nördlich davon, auch in Canada, und den Sing ſchwan 
(Oygnus americanus; Whistling Swan, American Swan) in ganz 

Nordamerika. Beide haben ein ſchneeweißes Gefieder, "Schwarze 
Schnäbel und Beine; aber dieſer hat einen gelben Fleck auf dem 
Schnabel und nur 20 Schwanzfedern, während jener deren 24 hat. — 
Beide Arten gehören dem Norden an und ziehen bei Beginn der kalten 
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Jahreszeit ſüdlich. Der Anblick dieſer ſchneeweißen Vögel, mögen ſie 
wandernd in hohen Luftzonen ziehen oder ruheſuchend auf dem Gewäſſer 
ſich niederlaſſen und in ſtattlichen Geſchwadern mit halbgeblähten 
Schwingen an den Buchten und Inſeln entlang ſegeln, BEE immer 
zu den ſchönſten Bildern des Thierlebens. 

„Horch, was da klinget 

Hoch aus des Aethers Gluth! 

Silbergeſchwinget 
Suchet ein Schwan die Fluth. 

Senket ſich nieder 

Auf den umgrünten Teich, 

Bläht ſein Gefieder 

Königlich ſchwimmend gleich.“ 

Der Flug des Trompeterſchwanes iſt feſt und ausdauernd. 
Der Hals wird weit nach vorn, die Füße werden, zur Sicherſtellung 
des Gleichgewichts, weit nach hinten geſtreckt. Der Schwan gründelt, 
um ſeine Nahrung aus dem Waſſer aufzufiſchen. Dieſe beſteht aus 
Früchten, Samen und Sproſſen der Waſſerpflanzen, auch in Waſſer— 
inſekten, Weichthierchen und dergleichen, nicht aber aus Fiſchen. Er 
geht auch ans Land, um hier Gräſer abzurupfen. Nur das Fleiſch der 
Jungen iſt genießbar, das der Alten iſt trocken und zäh. — Den Namen 
Trompeter verdankt dieſer Schwan ſeiner weithin ſchallenden und 
ſchmetternden Stimme. 

Der Singſchwan hat eine ſonore, volle und weiche Stimme. 
Er verläßt mit dem Beginn des September die Polargegenden. Sie 
ſammeln ſich dann zu 20 und 30, ſteigen hoch auf, bilden einen Winkel 
und ziehen mit großer Geſchwindigkeit, faſt 100 Meilen in der Stunde, 
mit geringem Flügelſchlag ſüdlich. Wenn ſie verfolgt werden, ſuchen 
ſie ſo lange wie möglich durch Schwimmen zu entkommen. Erſt wenn 
die Jäger näher kommen, fliegen ſie auf, was ihnen erſt nach wuchtigen 
Flügelſchlägen und Fußſtößen gegen das Waſſer gelingt. Die Kugel 
muß ſchon mit großer Gewalt den Schwan treffen, wenn ſie tödten oder 

doch tödtlich verwunden ſoll. 

Der Schwan, den wir in unſeren Parks zahm halten, iſt der 
ſt um me oder Höckerſchwan (nus color; Red-billed Swan), 
welcher noch heute in Nordeuropa und in Oſtſibirien als Wildling 
lebt. Der rothe, durch einen ſchwarzen Höcker ausgezeichnete Schnabel 
unterſcheidet ihn von den andern Arten. Jedermann kennt den ſtolzen 
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Schwimmer, den König der Gewäſſer, wie er ſtumm und faſt feierlich 
mit halbgeblähten Schwingen den Spiegel der Seen und Teiche durch— 
furcht. Wie vornehm iſt jede Schwenkung, wie adelig jede Bewegung, 
mit welcher Anmuth beugt er den Hals! Kein Wunder, daß die Bild— 
hauer aller Zeiten ihn ſo gern als Muſter nahmen. Dichter haben ihn 
geprieſen. Wenn er den Tod nahen fühle, jo erzählten ſchon die 
Alten, dann ſtimme er ſeine Kehle zu melodiſchem Geſang. Martial 
ingt: 
5 g ‘‘Duleia defecta modulatur carmina lingua 

Cantator cygnus funeris ipse sui.“ 

Dub: 

„Süßen Geſang hebt an mit gemach abſterbender Zunge 

Selber der Schwan, wenn er klagt, daß nun der Tod ſich genaht.“ 

Doch der ſterbende Vogel, ſei er ein Schwan oder eine Nachtigall, 
hat keinen Geſang, in der Krankheit und im Todesſchmerz erſterben 
die Lieder. 

In der Sage hat von jeher der Schwan eine bevorzugte Rolle 
geſpielt. Manchen Prinzen und manche Prinzeſſin hat die altdeutſche 
Sage in Schwäne verwandelt. Als Gottfried von Bouillon nach dem 
gelobten Lande gezogen war, und mit ihm Ritter Rudolf von Aloſt, 
der Verlobte der Prinzeſſin Beatrix von Cleve, da geſchah es, daß der 
junge Ritter am heiligen Grabe den Heldentod fand. Aber es ward 
ihm bewilligt, die unglückliche und untröſtliche Beatrix noch einmal zu 
beſuchen. Und ſiehe, eine Barke kam den Rhein heraufgeſchwommen, 
die ward gezogen von einem Schwan, der mit goldenen Ketten ange— 
ſchirrt war. Jener Ritter wurde darum der Schwanenritter genannt. 

In Südamerika lebt der ſchwarzhalſige Schwan (Oygnus 
nigricollis; Black mecked Swan), in Neuholland der ſchwarze 
Schwan (Cignus - Chenopsis-atratus, Black Swan). 

Den Reigen der Gänſe eröffnen wir mit der Schwanen- oder 
Canadiſchen Gans (Branta canadensis; Wild Goose, Canada 
Goose). Kopf und Hinterhals derſelben find ſchwarz, Wangen, Kehle 

und Gurgel weiß oder grauweiß, die Obertheile bräunlichgrau, die 
Unterſeite reinweiß. Die Länge beträgt etwa 36 Zoll. 

Tauſende ſieht man im Frühjahr, wenn ſie nördlich ziehen, hoch in 
der Luft dahinſegeln. Im Herbſt wandern ſie in geringeren Schaaren 
und niedriger. Der Früjahrszug beginnt etwa mit dem 20. März 
oder zu der Zeit, wo der Schnee ſchmilzt. — Früher brütete die Wild— 
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gans in ganz Nordamerika, ſeit der Anſiedlung durch Weiße hat ſie ſich 
mehr und mehr nach Norden zurückgezogen. Im nördlichen Indiana 
fand ich ſie nie brütend. Das Neſt der bei uns bleibenden Gänſe wird 
etwa im März begonnen. Es wird nicht weit vom Waſſer zwiſchen 
Gras und trocknen Pflanzen angelegt. Die Eier, bis 14 an der Zahl, 
ſind trüb gelblichgrün. Die Brütperiode umfaßt 28 Tage. Sowie 
die Gans ſich dazu anſchickt, rupft ſie ſich alle Dunen aus und bekleidet 
damit den innern Rand des Neſtes.. Treue Wacht hält das Männchen, 
der Ganſert, beim Neſt. Das geringſte Geräuſch weckt ſeine Auf— 
merkſamkeit, ziſchend richtet er ſich auf. Sollte ein Raccoon ſich heran— 
ſchleichen, ſo eilt er kühn auf dieſen zu und treibt ihn durch heftige 
Schnabelhiebe zur Umkehr. — Endlich bricht die Schale, die mit Dunen 
bekleideten Jungen kommen heraus und werden nach dem Waſſer 
geführt und zum Futterſuchen angeleitet. Mit mütterlicher Sorge 
wacht die Alte über ihre unerfahrenen Jungen, lugt nach der Schnapp— 
ſchildkröte, dem Hecht, denen nach der leckeren Speiſe gelüſtet, und 
ſpäht auch nach dem Adler oder der Möve, die über dem Waſſer 
drohende Kreiſe ziehen. Vergeblich ſchießen ſie herab; die Alte iſt 
untergetaucht, und die Kleinen ſind ihr im Nu gefolgt. Nichts als die 
kleinen Schnabelſpitzen ſind noch zu ſehen, und die enttäuſchten Räuber 
müſſen unverrichteter Sache abziehen. — Sechs Wochen ſind nun ver— 
floſſen. Die Dunen der jungen Brut ſind kräftig geworden und gleichen 
einem Stachelkleid; noch immer erfreuen ſie ſich, da ſie noch nicht 
flugfähig ſind, der fürſorgenden Liebe der Alten. So naht der Herbſt 
und die Wanderreiſe kann beginnen. Hoch auf ſteigt die Schaar und 
ordnet ſich zum Winkel. Vorn gruppiren ſich die Ganſerte, ihnen 
folgen die Weibchen, denen ſich endlich die junge Brut anſchließt. Zwei, 
drei Tage vergehen, ehe ſie einen paſſenden Ruheplatz finden. Ermüdet 
und hungrig laſſen ſie ſich nieder, graſen während der Nacht und ſetzen 
mit der früheſten Dämmerung ihre Reiſe fort, bis ſie die Gegend 
erreicht haben, in der ſie ihr Winterquartier dauernd zu nehmen 
gedenken. 

Die Canadagans frißt nach Art der Schwäne. Sie taucht nicht. 

Auf dem Lande frißt ſie wie unſere Hausgans. Kornfelder ſuchen ſie 
gern während der Nacht auf und rupfen hier die eben aufſproſſenden 
Blätter weg. Immer zeigen ſie ſich aber ſo vorſichtig und liſtig, daß 
man ihnen nur ſchwer beikommen kann. Ein alter, erfahrener Ganſert 
wird als Schildwache ausgeſtellt, der bei nahender Gefahr ſeinen 
warnenden Ruf hören läßt. Bewunderungswürdig ſcharf erweist ſich 
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das Gehör. Während das Brechen eines Zweiges, welches durch den 
Fuß eines Hirſches verurſacht wird, ſie nicht im mindeſten beunruhigt, 
ſchreckt ſie doch dasſelbe Geräuſch, wenn es durch den Schritt eines Men— 
ſchen verurſacht wird, auf und treibt ſie zur Flucht. Wenn Schildkröten 
ins Waſſer ſtürzen, ſo bleiben die Gänſe ruhig, während ſie doch bei 
dem geringſten Geräuſch, welches ein Ruder verurſacht, aufhorchen. 

Man hat die Canadagans mit beſtem Erfolg mit der Hausgans 
gepaart. Die Nachkommen ſollen leichter fett werden. 

Indianer und Weiße betreiben die Jagd auf dieſe Gans mit Eifer. 
Mittels gezähmter oder ausgeſtopfter Gänſe lockt man die in hoher Luft 
dahinziehenden Gänſe an und fängt diejenigen, die der Lockung folgen, 
entweder in großen Netzen, oder erlegt ſie mit dem Gewehre. 

Wir ſchließen hieran die Ringel- oder Rottgans (Branta 
bernicla ; Brant Goose). Vorderkopf, Hals, Schwanz- und Steuer— 
federn ſind ſchwarz, Rücken, Bruſt und Oberbauch ſind dunkelgrau, der 
Bauch iſt weiß. An jeder Seite des Halſes ſteht ein halbmondförmiger, 
weißer Querflecken. 

Die Rottgans bewohnt den hohen Norden der alten und neuen 
Welt, die Küſten und Inſeln, welche zwiſchen dem 60. und 80. Breiten— 
grade liegen. Im Oktober, November und Dezember bevölkern ſie 
unſere atlantiſche Küſte. Das Fleiſch der jungen Vögel iſt vor— 
trefflich. 

Die Schneegans (Anser hyperboreus; Snow Goose). Der 
alte Vogel iſt bis auf die erſten zehn Schwingen ſchneeweiß, letztere find 

ſchwarz. Die Jungen ſind bleifarben. Die Schneegans iſt ein Win— 
tergaſt der Vereinigten Staaten und um die Zeit ſonderlich im Weſten 

häufig. 
Die weißſtirnige Gans (Anser albifrons; American 

White-fronted Goose, Speckle-Bill) iſt im allgemeinen grau gefärbt. 
Die Stirn der Alten iſt weiß. Sie bewohnt Nordamerika. 

Unſere Hausgans ſtammt von der im Norden der alten Welt 
vorkommenden Wild- oder Graugans (Anser cinereus, Wild 
Goose of Europe) ab. Sie hat ſich mit dem Menſchen über die ganze 
Erde verbreitet und iſt nächſt dem Huhn gewiß unſer nützlichſter Haus— 
vogel. 

; Sobald fie den Trieb zum Neſtbau ſpürt, trägt fie Stroh zuſammen 

und preßt dieſes, indem ſie ſich darin herumdreht, zu einem kunſtloſen 
Neſt. Gewöhnlich legt die Gans täglich, zuweilen auch einen Tag um 
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den andern ein Ei, im Ganzen 12 bis 20 Stück. Nach etwa 27 bis 30 

Tagen kriechen die Jungen aus. 
Wie die meiſten Vögel mauſert auch die Gans zwei Mal des 

Jahres. Im Frühjahr bekommt ſie das dünnere, im Herbſt das dich— 
tere Kleid. Man kann ihr dann die Dunen ausrupfen, und es gleicht 
die Gans alſo dem Schafe, das man jährlich ja auch ein- oder mehr: 
mals ſcheeren kann. Auch die Schwungfedern, deren Poſen man als 
Schreibfedern oder als ganze Flügel zu Kehrwiſchen benutzt, ſind für 
uns von Werth. Freilich hat jetzt die Stahlfeder den Gänſekiel faſt 
ganz verdrängt. 

Durch das Mäſten der Gänſe erzielt man ein wohlſchmeckenderes 
und fetteres Fleiſch. In manchen Gegenden Deutſchlands ſtopft man 
die Gänſe mit fingersdicken, 2 Zoll langen Nudeln, die man aus 
Schrot formt und auf dem Ofen hart dörrt. Davon ſchiebt man der 
armen Gans alle drei Stunden 8 bis 10 Stück in den Schlund. — Um 
große Gänſelebern zu erzielen, ſperrt man die Gänſe in ſo enge Behäl— 
ter, daß ſie ſich nicht bewegen können. Unter das Körnerfutter wird 
ſcharfes Gewürz gemiſcht, wodurch die Leber ſo anſchwillt, daß ſie eine 
Schüſſel anfüllt. Schon die alten Römer erzielten Gänſelebern, die 
größer waren, als eine gewöhnliche Gans. Heutzutage genießen die 
Straßburger Gänſeleberpaſteten einen Weltruf. 

Mit dem Schafe theilt die Gans den Ruf der Dummheit. Wohl 
mit Unrecht; denn es fehlt nicht an Beiſpielen von Gänſeklugheit. Wir 
wollen nur ein ſolches hier anführen. 

Im Jahre 1834 beſaß ein Pachter in England einen Gänſert, 

welcher jeden Morgen um 5 Uhr vom Hofe ſeines Herrn in die Nähe 

der Wohnung eines alten Herrn ging, dieſen durch ſein Geſchrei aus 

dem Schlafe weckte und ihn dann den ganzen Tag über auf ſeinen 

Gängen begleitete. In den volkreichſten Straßen der Stadt folgte er 

dicht hinter ihm her, ohne ſich im Geringſten um das Geſchrei der 

Jugend zu kümmern, die zuweilen hinterherlief. Setzte ſich der alte 

Herr nieder, um auszuruhen, was oft geſchah, ſo legte ſich der Gän— 

ſert, gleich einem treuen Hunde, zu ſeinen Füßen. Es gab verſchiedene 

Plätze, wo der alte Herr vorzugsweiſe zu ruhen pflegte; näherte er ſich 

einem ſolchen, ſo lief ſein gefiederter Begleiter voraus, kehrte ſich dann 

um und zeigte durch Freudengeſchrei und Schlagen mit den Flügeln an, 

daß er an dem Orte angekommen ſei, wo man gewöhnlich auszuruhen 

pflege. Kehrte der alte Herr in einem Wirthshauſe ein, ſo folgte ihm 

Freund Gänſert, wenn man ihn in die Gaſtſtube einließ, und blieb 
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hinter dem alten Herrn ſtehen, bis dieſer ſein Glas Ale (Bier) getrun— 
ken hatte. Wurde ihm aber der Eintritt verwehrt, ſo wartete er ſo 
lange vor der Thür, bis der Herr wieder herauskam. 

Die Wachſamkeitt der Gänſe iſt bekannt. Wenn man zu 

ungewohnter Stunde den Hof betritt, wird man zuerſt von einem 
plötzlichen Aufſchnattern der Gänſe begrüßt. Bei den Römern hießen 
ſie die „Retterinnen des Kapitols“. Als die Gallier nämlich, erzählt 
Diodorus,, das Capitol belagerten und heimlich bei Nacht an dem 
Felſen hinaufkletterten, merkten es die Schildwachen nicht, denn ſie 
hatten ſich, der Feſtigkeit des Platzes vertrauend, zur Ruhe begeben. 
Aber der Juno geweihte Gänſe, welche dort gehalten wurden, verriethen 
durch ihr Geſchrei die Feinde, die Schildwachen eilten herbei, Marcus 
Manlius ſtieß die zwei vorderſten Feinde, welche eben die Höhe erklom— 
men hatten, hinunter, die übrigen flohen über Hals und Kopf, ſtürzten 
am Felſen hinunter und kamen ums Leben. Es wurden nun ſeit der 
Zeit zu Ehren der Wächter und Erretter jährlich an ſelbigem Tage mit 
Gold und Purpur geſchmückte Gänſe auf Sänften in Rom zur Schau 
herumgetragen, während die Hunde, die den Feind nicht verrathen 
hatten, ans Kreuz geſchlagen wurden. Wegen ſolcher Großthat war 
es, nach Plinius, die erſte Sorge der Cenſoren, einen Vertrag mit den 
Leuten zu ſchließen, welche die Fütterung der heiligen Gänſe über— 
nehmen wollten. — 

Wir wenden uns nun zur Gattung der Schwimmenten 
(Anates; River Duck), die ſich von den Schwänen durch den kürzeren 
Hals und von den Gänſen durch die kürzeren Füße unterſcheidet. Dazu 
kommt noch ſchmuckeres Gefieder. Außer dem ſogenannten Spiegel 
(einem farbigen Bogen der Schwungfedern), der zugleich ein Merk— 
zeichen für die verſchiedenen Arten iſt, tritt insbeſondere Kopf, Hals 
und Bruſt hervor. Der Entrich iſt lebhafter gefärbt als die Ente und 

zeichnet ſich auch durch die lebhaftere Stimme und durch einige ſpiral— 
förmig aufgerollte Steuerfedern aus. Um ſeine Brut kümmert er ſich 
nicht. 

Allen Enten kommt große Schärfe der Sinne zu. Sie ſind vor— 
zügliche Flieger und Schwimmer. Sie theilen das Geſchick der Haſen 
— ſie werden von aller Welt verfolgt. Voran unter den Verfolgern 

ſteht der Menſch, aber hierzu treten noch alle größeren Raubvögel, die 
Schildkröten, Krokodile, Hechte und andere Raubfiſche. Nur ihr wun— 
derbarer Inſtinkt ſchützt ſie vor gänzlicher Vernichtung. Ich kann es 
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nicht unterlaſſen, hier eine Beobachtung Altum's mitzutheilen, die in 
ſchlagendſter Weiſe darthut, wie wunderbar fein ihr Inſtinkt iſt. 

„Vor einer Reihe von Jahren ſtand ich im April am Haff der, 
Oſtſee. In der Nähe des Ufers ſchwammen in langer Reihe Hunderte 
von Bleßhühnern nach Nahrung ſuchend umher; etwas weiter, etwa 
200 Schritt vom Ufer, befanden ſich kleinere Schwärme von Berg— 
enten, dann folgten verſchiedene andere Entenarten, namentlich Eis— 
enten, ſowie Säger. Plötzlich gewahre ich in der Ferne einen großen 
Raubvogel, welcher anſcheinend dem Ufer entlang über dem Wafjer 
auf mich zuflog. Da er mir die Flügelſchärfe zuwendete, ſo vermochte 
ich ihn in der bedeutenden Entfernung nicht zu beſtimmen. Ein gemei— 
ner Buſſard konnte es nicht ſein, dafür waren ſeine Flügel zu lang, an 
einen Hühnerhabicht war nicht im Entfernteſten zu denken; aber viel— 
leicht ein rauhfüßiger Buſſard, doch nein; nun dann einer der beiden 
Milane, denn was in aller Welt konnte es denn ſonſt noch ſein, es gab 

doch dort keine anderen entſprechend großen Raubvögel. Alſo ein 
Milan, obſchon auch der nicht ſo ganz paſſen wollte. Schnell barg ich 
mich, ſo gut es gehen wollte, denn es ſchien, als wenn ſein Flug ihn 
geraden Weges über die Enten und Bleßhühner tragen würde, und 
jo hatte ich alle Hoffnung, Zeuge eines intereſſanten Schauſpiels zu 
ſein. Ich ſah im Geiſte ſchon das Stürmen und Poltern, das Tauchen 
und Flattern der überraſchten zahlreichen Beutevögel, welche ſich auf 
alle mögliche Weiſe ſeinem Angriffe zu entziehen ſuchen würden. Die 
Menge der Waſſervögel belief ſich, wie geſagt, auf viele Hunderte, 
und ſo konnte bei deren verſchiedenem Naturell das Schauſpiel impo— 
ſant genug werden. Jetzt mußte er jenen Trupp Bergenten erreicht 
haben; doch die Vögel dort auf dem Waſſerſpiegel blieben vollkommen 

ruhig, ſie verhielten ſich genau ſo, wie zuvor; ich hatte mich wohl 
ſicher in der Schätzung der Entfernung getäuſcht. Aber jetzt ſchwebt er 
doch über dieſen 20 Enten; aber auch dieſe kümmern ſich nicht um ihn; 
auch wohl falſch geſchätzt. Nun aber kann ich mich nicht irren, jetzt 
ſchwebt er zwiſchen Enten und Bleßhühnern, nun muß ein Poltern und 
Lärmen entſtehen; vielleicht ſind dieſe theilweiſe zu ſchlau, wie die 
Seyffertitz'ſchen Enten, welche, wie mehrere Schriftſteller im Ernſt uns 
erzählen, gegen einen Hühnerhabicht einen ſolchen Waſſerſtaub mit 
ihren Flügeln aufwirbelten, daß ſie dem Feinde gegenüber in eine 
undurchſichtige Tropfenhülle eingeſchloſſen wurden. Doch auch jetzt 
geſchah zu meinem nicht geringen Staunen gar nichts. Plötzlich aber 
hält der immer noch räthſelhafte Raubvogel in ſeinem Fluge an, 
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rüttelt über einem Punkte, und ſtürzt ſich nun ſenkrecht nicht weit von 
einer Menge jener Waſſervögel in die blaue Fluth, daß die Wellen 
über ihn zuſammenſchlagen! Ah, ſo! ein Flußadler! An dieſen hatte 
ich in meiner Spannung nicht gedacht. Nun, freilich, der fängt und 
frißt nur Fiſche und berührt nie ein warmblütiges Thier, vor ihm 
brauchten ſich Waſſerhühner und Enten nicht zu fürchten. Jetzt war 
mir zwar ihr furchtloſes Verhalten ihm gegenüber ſehr erklärlich, aber 
wie beſchämt ſtand ich mit allen meinen lateiniſchen Raubvögelnamen 
nach ſo langer Zeit eifriger Beobachtung der Vögel in der freien Natur 
dieſen Waſſervögeln gegenüber! Wenn je, ſo trat damals der Unter— 

ſchied zwiſchen Menſch und Thier mit ſo grellen Farben vor meine Seele, 
daß dieſer Eindruck ſtets unverwiſchbar bleiben wird. Wir müſſen 
lernen, ſie wiſſen Alles, was ſie wiſſen müſſen, von ſelbſt.“ 

Unter allen Enten iſt die Stock- oder Wildente (Anas 
boschas; Mallard Duck) die wichtigſte, weil von ihr unſere Haus— 
ente abſtammt. Das Männchen iſt ein prächtiger Vogel: Schnabel 
gelbgrün, Kopf und Hals grünlichſchillernd, um den untern Hals ein 
weißer Ring, Kropf und Oberbruſt glänzend braun, Rücken bräunlich, 
Unterleib, Seiten, Schultern und Flügel grau, letztere mit wunder— 
ſchön blauem Spiegel. Das Weibchen iſt einfach entenbraun gefärbt. 

Etwa um die Zeit, wenn die Eicheln und Buchnüſſe reifen, ſtellt 
ſich die Stockente bei uns ein. In wenigen Tagen erblickt man fie dann 
auf allen abgelegenen Teichen. Einige Schwärme, wahrſcheinlich 
ſolche, die von einem alten, erfahrenen Entrich geleitet werden, fallen 
mit ſchwirrenden Flügeln auf das Waſſer nieder; andere aber fliegen 
vorſichtiger über dem Waſſer hin und her, ehe ſie ſich niederlaſſen. 
Alle aber baden ſich ſogleich und vollführen ſolche ſonderbaren Caprio— 
len, daß man meinen möchte, ſie ſeien verrückt geworden. Jedoch iſt 
ihre Abſicht nur die, ihr Gefieder gehörig zu reinigen, ehe ſie nach 
Nahrung ausſpähen — ein nachahmungswerthes Beiſpiel für Reiſende 
von der Species „Menſch“. Eifrig ſchwimmen ſie nun auf das gras— 
bedeckte Ufer zu. Wehe dem Froſche oder der Schnecke, die ihnen 
hierbei in die Quere kommt, oder dem Egel oder der Eidechſe, die ihr 
harter Schnabel erreicht. Gründelnd und watend wird alles Genieß— 
bare aufgenommen: die zarten Blätter der Gräſer und der Sumpf— 
gewächſe, die Knospen, Keime und Sämereien. Die älteren Vögel 
wandern ſofort dem Walde zu, um ihren Kropf mit Buchnüſſen und 
Eicheln zu füllen oder auch einer Waldmaus den Garaus zu machen. 
Wie vergnügt die Ente dabei ihr „Quak“, der Entrich ſein „Quäk“ 
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hören läßt, und wie das „Weck, Weck“ und das „Wack, Wack“ 
ertönt. Plötzlich verſtummt das betäubende Geſchrei: ein Geräuſch, 
vielleicht das Knacken eines dürren Zweiges, hat den nahenden Feind 
verrathen. Eiligſt watſcheln die Enten dem Sumpfe zu, aber der 
ſcharfſichtige Indianer, oder wer ſonſt hier jagt, hebt ſchon die Flinte, 
der Schuß kracht, die Enten fliegen auf bis auf eine oder zwei, die die 
Kugel erreichte. 

Die Stockente baut ihr Neſt unter Gebüſch und zwiſchen hohe 
Gräſer, am liebſten in der Nähe des Waſſers. Sie legt Gräſer zu— 
ſammen und füttert das Neſt mit Dunen aus, die ſie ſich ausrupft. 

Das Gelege beſteht aus 7 bis 10 blaßgrünlichen Eiern, die in etwa 30 
Tagen ausgebrütet werden. Die Jungen trocknen gleich nach dem 

Ausſchlüpfen mit den kleinen Schnäbeln das Gefieder und wandern 
dann, in langer Reihe, eins hinter dem anderen, die frohe Mutter an 
der Spitze, dem nahen Teiche zu, in den ſie ſich ſtürzen, als wäre das 
Waſſer ein ihnen längſt bekanntes Element. Der Entrich hat ſich 
längſt vom Weibchen getrennt; alle Angſt und Sorge der Mutter läßt 
den Vater unbekümmert. 

Außer dem Menſchen ſtellt auch der weißköpfige Adler, die Schnee— 
eule, die Virginiſche Eule, der Waſchbär, der Luchs und die Schnapp— 
ſchildkröte der Wildente nach. 

Unſere zahme oder Haus ente iſt der Stockente im Bau und 
im Benehmen ſo ähnlich, daß an der Abſtammung kein Zweifel auf— 
kommen kann, nur hat ſie an Zierlichkeit, Flugfähigkeit, Gewandtheit 
verloren. Die Färbung iſt verſchieden, ſie geht von der urſprünglichen, 
goldgrünbraun ſchillernden Farbe der Wildente durch alle Schattirun— 
gen bis ins reine Weiß. 

Die Ente iſt ein drolliges, watſcheliges, höchſt komiſches, dabei 
aber etwas ſchmutziges Thier. Sie fiſcht die ekelhafteſten Dinge aus 
den ſchmutzigſten Miſtpfützen heraus. Dennoch iſt ein Entenbraten 
etwas Vorzügliches. — Die Ente legt, wenn man ihr die Eier weg— 
nimmt, bis zu 90 Eiern. 

Die Chineſen verſtehen es muſterhaft, die Enteneier künſtlich aus— 
zubrüten. Dr. Green, Arzt der Expedition der Vereinigten Staaten 
nach China, Japan u. ſ. w., berichtet darüber das Folgende: 

Die Eier werden in großen, von Weidenruthen geflochtenen 
Körben von der Größe einer Tonne in Schichten, zwiſchen denen Papier 
liegt, geordnet, in Zimmer geſtellt und dort in gehöriger Zeit korbweiſe 
ausgebrütet. Das Verfahren iſt ſo ſicher, daß man die Dauer der 
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Brütezeit bis auf wenige Stunden kennt, und der Proceß in allen 
Eiern eines Korbes faſt gleichzeitig vor ſich geht und immer nur höch— 
ſtens bei wenigen einzelnen fehl ſchlägt. Wenn die jungen Enten die 
gehörige Größe erreicht haben, werden ſie in großen Entenbooten auf 
dem Waſſer umhergeſchickt. Unter dieſer Bezeichnung denke man ſich 
ein langes Boot mit breiten Platformen, welche ſich nach jeder Seite 
hin ausbreiten, mit einer Einfaſſung verſehen und mit groben Matten 
bedeckt ſind. In dieſen Booten werden die Enten zu mehreren Hun— 
derten untergebracht und von Zeit zu Zeit den Fluß hinauf oder 
abwärts gerudert, um friſchen Futterboden -die Ränder der Flüſſe und 
Felddämme — aufzuſuchen. Laufbretter, die über das Waſſer gelegt 
werden, dienen den Enten als Steg bei dem Ausgange und bei der 
Rückkehr auf das Boot; dieſe Thiere ſind ſo wohl erzogen, daß ſie auf 
einen gewiſſen Ruf augenblicklich zurückkommen, und das mit einer 
ſolchen Pünktlichkeit, daß man ſcherzweiſe behauptet, die Saumſeligen, 
welche zuletzt hereinkommen, erhielten von den Hütern Schläge, um ſie 
an Pünktlichkeit zu gewöhnen. Am Morgen werden Maſſen von 
Eiern auf dieſen Booten gefunden und an die Brüteanſtalten abgelie— 
fert oder auf andere Weiſe benutzt. 

Viele der Einwohner China's leben auf dem Waſſer in kleinen 
Booten. In dieſen werden ſie geboren, leben und ſterben ſie. 
Sie haben in denſelben ihren ganzen Haushalt, Güter und Zu— 
behör und wohl auch ein Paar Enten, ihrer Eier wegen. Ein 
cylinderförmiger Korb von ungefähr zwei Fuß Länge und einem Fuß 
im Durchmeſſer, der an den Enden geſchloſſen iſt und am Stern des 
Bootes in horizontaler Richtung durch Stricke befeſtigt wird, enthält 
die Thierchen und ſtellt Hühnerhof und Hühnerhaus zu gleicher Zeit 
vor. Mitunter werden die Enten in das Waſſer hinabgelaſſen; ja 
zuweilen erlaubt man ihnen, ſich in der Nähe des Bootes frei zu 
bewegen. 

Der Raum geſtattet es nicht, auf die zahlreichen Entenarten näher 
einzugehen. Durch die hier gegebene Beſchreibung will ich es dem 
beobachtenden oder jagenden Leſer nur möglich machen, die Arten zu 
beſtimmen. 

Die Schwarzente (Anas obscura,; Black Duck) iſt mit der 

Stockente eng verwandt und ähnelt dem Weibchen derſelben, iſt nur 
etwas dunkler. Sie bewohnt den Oſten der Vereinigten Staaten und 
iſt häufig. Sie brütet im nördlichen Indiana. 
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Die Spießente (Daftla acuta; Pintail, Sprigtail) iſt 
dunkelbraun und purpurnſchillernd. Die Halsſeiten zeigen weiße Längs— 
ſtreifen. Der Spiegel iſt purpurgrün. Der Schwanz iſt keilförmig. 
Das Weibchen iſt gefleckt und geſtrichelt. Im Winter finden wir dieſe 
Ente von Texas bis Maine. Sie brütet bei uns. 

Die amerikaniſche Pfeifente (Mareca americana; 
American Widgeon, Bald-pate) hat Kopf und Hals grau geſpren— 
kelt; der Oberkopf iſt weiß. Kopfſeite mit hellgrünem Fleck. Die 
Pfeifente iſt ſehr häufig, brütet auch in den nördlichen Vereinigten 
Staaten. 

Die blauflügelige Kridente (Querquedula discors ; 
Blue-winged Teal), mit ſchmalem Schnabel, wird nur 16 Zoll lang, 
iſt dunkel bleifarben und trägt einen blauen Spiegel. Vorm Auge ſteht 
ein weißes Segment. Das Weibchen iſt ziemlich verſchieden, aber 
doch an den Flügeln kenntlich. 

Die grünflügelige Krickente (Nettion carolinensis; 
Green-winged Teal), 15 Zoll lang, mit grünem Spiegel. Ein 
weißes Segment ſteht vor den Flügeln. Sie brütet auch im nördlichen 
Indiana. 

Die Löffel: oder Spatelente (Spatula clypeata,; Shoveller, 
Spoonbill) wird 20 Zoll lang. Kopf und Hals find grün, Flügel: 
decken blau, Spiegel grün. Das Weibchen iſt ähnlich. Dieſe Art iſt 
durch den großen löffelartigen und fein gezähnten Schnabel gekenn— 
zeichnet. 

Die Braut-, Wald- oder Sommerente (Aix sponsd, 
Wood Duck, Summer Duck, ſiehe Tafel XI, 4) iſt ausgezeichnet 
durch ihr prächtiges, ſchwer zu beſchreibendes Gefieder, welches ſich 
am Hinterkopfe zu einer lang herabfallenden Holle verlängert und durch 
unſere farbige Abbildung genügend gekennzeichnet wird. Das Weibchen 
iſt matter in der Färbung. Sie bewohnt ganz Nordamerika und iſt 
vornehmlich dadurch ausgezeichnet, daß ſie in Bäumen niſtet. Sie 
benutzt die Höhlung eines großen Zweiges oder das Neſt des Kaiſer— 
ſpechtes oder Eichhörnchens, durch deren enge Oeffnung ſich das Weib— 
chen mit Leichtigkeit zwängt. Wie gelangen aber die Jungen auf den 
Boden? Manche Beobachter (ſo Wilſon und Audubon) behaup— 
ten, daß die Alten ſie mit dem Schnabel faſſen und ſie hinabtragen. 
Beobachtet haben ſie es aber Beide nicht. Vielmehr hat Audubon 
wiederholt geſehen, daß die Alten die Jungen von dem Neſt auf das 
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Waſſer oder auch auf das Gras herabfallen ließen. — Das Wildpret 
dieſer Ente iſt vorzüglich. 

Die Tauchenten, denen die nun folgenden angehören, haben 
‚auch an der Hinterzehe eine Lappenhaut. Hierzu gehört die große 
Ruß: oder Muſchelente (Flix marila; Big Black- head, 
Blue-bill, Big Scaup Duck, Raft Duck, Shuffler), die 20 Zoll 
lang wird. Kopf, Hals und Vorderrumpf ſind ſchwarz, der Spiegel iſt 
weiß. Das Weibchen hat einen braunen Kopf. Sie bewohnt Amerika 
und Europa. 9 

Die kleine Ruß⸗ oder Muſchelente (Flic affıinis,; Little 
Black-head, Lesser Scaup Duck) iſt der vorigen ſehr ähnlich, wird 
aber nur 16 Zoll lang. Sie kommt ſüdlicher vor. 

Die Kragenente (Fulix collaris; Ring- necked Duck) 
bewohnt Nordamerika. Sie hat einen grauen Spiegel und einen 
orangebraunen Kragen. Dem Weibchen fehlt er. Sie wird 18 Zoll 
lang. 

Die Tafelente oder der Rothkopf (Aythya ferina, Red- 
head, Pochard, ſiehe Tafel XI, 3) iſt hinlänglich durch unſere 
colorirte Abbildung gekennzeichnet. Das Weibchen iſt matter in der 
Färbung. Sie bewohnt Nordamerika und iſt häufig. 

Die Canevasente (Aythya vallisneria; Canvas-back) 
wird 20 Zoll lang. Kopf und Hals ſind kaſtanienbraun, Vorderrumpf 
und Bürzel ſchwarz. Die Untertheile ſind weiß. Der Rücken iſt 
weiß mit ſchwarzen, punktirten Querbinden. Sie wird namentlich in 
der Cheſapeake-Bai, welche überhaupt der vornehmlichſte Sammelplatz 
unſerer Enten iſt, eifrig gejagt und nährt ſich mit Vorliebe von einem 
Waſſergras, der Vallisneria americana (Eel-grass, Tape-grass), 
welches dem Fleiſch einen vorzüglichen Geſchmack giebt. 

Die Schellente (Olangula vulgaris, Golden-eye, Garrot, 
ſiehe Tafel XI, 5) bewohnt Nordamerika und Europa. Unſere colo— 
rirte Abbildung kennzeichnet ſie zur Genüge. 

Der Büffelkopf oder Taucher (Bucephala clanguld; 
Buffalo-head, Butter-ball, Spirit Duck) iſt eine häufige, nur 15 
Zoll lange Ente mit weißem Fleck auf den Kopfſeiten. Die Unterſeite 

iſt weiß; die Kopffedern ſind aufgepufft. Das Weibchen iſt noch klei— 
ner und dunkelgrau. 

Die Eisente (Harelda glacialia ; Long-tailed Duck, South- 
southerly, Old-wife) iſt rothbraun, faſt weiß im Winter mit brau— 
nen Wangenſtreifen. Der Schwanz iſt ſehr lang. Das Weibchen iſt 
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verſchieden, aber kenntlich an den Wangenſtreifen. Sie bewohnt die: 
Küſten Nordamerikas und Europas. 

Die Kragen: oder Stromente (Histrionicus torquatus ; 
Harlequin Duck) iſt bleifarben. Der Spiegel iſt violett und pur— 
purn. Das Weibchen iſt dunkler. Sie iſt ein Wintergaſt in unſeren 
Staaten. 

Die Eiderente (Somateria molissima,; Eider Duck) bewohnt 
die arktiſchen Regionen Amerika's, Europa's und Aſien's. Sie zeigt 
ſich im Winter ſüdlich bis in den Neuengland-Staaten. Sie iſt oben 
völlig weiß; Stirn und Bauch find ſchwarz. Ihren Namen verdankt ſie. 
der Eider, einem Fluſſe Schleswig-Holſteins, wo man ſie am häufigſten 
in Europa beobachtet. Ihren Ruf aber verdankt ſie ihrem ausgezeichneten 
Dunenkleide. Die Dunen, mit denen die Eiderente ihr Neſt füttert, 
ſind die vorzüglichſten und gehen als ein vielgeſuchter Handelsartikel 
durch die ganze Welt. Die Eiderente errichtet ihr einfaches Neit 
zwiſchen Steinen und niedrigen Büſchen auf den Sandbänken. Die 
Brutpläße ſtehen unter ſtrenger Hut; Niemand darf die Thiere ſtören. 
Erſt wenn die Brutzeit vorüber iſt, ſammelt man die Dunen. Zwölf 
Neſter liefern etwa ein Pfund, welches mit fünf Dollars bezahlt wird. 

Die Trauerente (Oedenia americana, American Black 
Scoter) it glänzend ſchwarz. Das Weibchen iſt dunkelbraun. Iſt im 
nördlichen Indiana ſelten. 

Die Sammetente (Oedenia fusca; Velvet Scoter, White- 

winged Surf-duck) it ſammetſchwarz mit einem weißen Flecken. 

über dem Auge. Sie bewohnt die Küſten Europas und Nord— 
amerikas. 

Die Brandungsente (Oedenia perspicillata, Surf-duck,, 
Sea Coot) iſt ſchwarz mit weißem Fleck auf Stirn und Nacken. Das 
Weibchen iſt dunkelbraun. Sie zeigt ſich an unſern Küſten. 

Die Ruderente (Erismatura rubida; Ruddy Duck) iſt 
braunroth gewellt, der Oberkopf iſt weiß. Der kräftige Schwanz iſt. 
lang und keilförmig. 

Die Säger (Mergus; Mergansers) bilden eine andere Gat— 
tung des zahlreichen Geſchlechts der Enten. Sie unterſcheiden ſich von 
den bisher genannten vornehmlich durch den ſchlanken, ſchmalen, faſt 
walzenförmigen, mit ſtarken Zähnen beſetzten und einem kräftigen Haken 
verſehenen Schnabel. Die Flügel ſind ſehr ſpitz; der Schwanz iſt 
kurz, breit und abgerundet. 
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Der Gänſeſäger oder die Sägegans (Mergus mergan- 
ser; Goosander, Fish Duck) hat einen ſchwarzgrünen Kopf und 
Oberhals, iſt im übrigen oben ſchwarz, unten ſchön gelbroth gezeich— 
net. Die Länge beträgt 26 Zoll. Der Gänſeſäger bewohnt den 
Norden Europas, Aſiens und Amerikas. Man ſieht ihn, mit Aus— 
nahme der Mittagsſtunden, beſtändig auf dem Waſſer. Er taucht 
ausgezeichnet und ſchwimmt unter dem Waſſer ſo geſchwind dahin, 
daß man eher einen Fiſch als einen Vogel dahin ſchießen zu ſehen 
wähnt. 

Der Rothbruſtſäger (Mergus serrator; Red-breasted 
Merganser, Fish Duck) iſt dem vorigen ähnlich, wird aber nur 20 
Zoll lang und trägt eine Holle. Der Flügel hat zwei ſchwarze Streifen 
und nicht einen wie der vorige. Er iſt ein häufiger Vogel Nord— 
amerika's. 

Der Haubenſäger (Zophodytes cucullatus; Hooded Mer- 
ganser, Sheldrake) iſt ſchwarz und weiß. Die Seiten ſind kaſtanien— 
braun. Die Holle iſt hoch. Das Weibchen iſt matter in der Färbung 
und grau. Er iſt gleichfalls häufig. 

Die Pelekane (Pelecanidae,; Pelican Family). Das vornehm— 
lichſte Kennzeichen der Pelekane iſt der Schnabel. Derſelbe iſt ſehr 
groß und lang. Der Unterſchnabel beſteht aus zwei langen, ſehr 
biegſamen Knochenarmen, die durch einen ſehr dehnbaren ungeheuren 
Kehlſack verbunden ſind, in dem die winzig kleine Zunge liegt. 
Der Fuß iſt kurzläufig und langzehig, und die Schwimmhaut verbindet 
alle Zehen. Man hat viel über die Mutterliebe der Pelekane gefabelt. 
Sie ritzen, hieß es, ſich die Bruſt auf, um mit dem hervorquellenden 

Blut ihre Jungen zu ätzen. Doch mag dieſe Sage auf die Gewohnheit 
des Vogels zurückzuführen ſein, ſeinen Jungen den Fraß aus dem 

gegen die Bruſt gepreßten Kehlſack gleichſam hervorzuwürgen. — Der 
Pelekan wird in der Gefangenſchaft leicht zahm. So hatte Kaiſer 
Max einen Pelekan, der ihm ſelbſt in das Feldlager folgte, den ab— 
ziehenden Heeresmaſſen vorausflog und ein Alter von 80 Jahren 
erreicht haben ſoll. 

Wir nennen hier von den ſechs Arten den weißen Pelekan 
(Pelecanus trachyrhynchus; White Pelican) Nordamerika's nördlich 
bis zum 61. Breitengrad. Das Gefieder iſt weiß, nur hier und da 
etwas ſchwarz und gelblich. Er wird 5 Fuß lang. Der Pelekan iſt 
eine ſehr unbehülfliche, ja barocke Erſcheinung; denn während die 
kurzen Beine nur einige Zoll meſſen, hält der Schnabel allein einen 
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Fuß, und unter ihm hängt wie ein Panſen der mächtige Kehlſack, das 
Reſervoir des unerſättlichen Freſſers. 

Das tägliche Leben des Pelekans verläuft ſehr geregelt. Die 
frühen Morgenſtunden werden zur Jagd benutzt. Gegen Mittag 
kommen ſie herbeigeflogen, und man ſieht nun Hunderte von ihnen in 

allen möglichen Stellungen neben einander hocken, meiſt beſchäftigt, 
das Gefieder zu putzen, zu ölen und zu glätten. Eine langweiligere 
Geſellſchaft kann man ſich nicht wohl denken. Sollte einer gähnen, jo 
ſchließen ſich die andern an, und man ſieht dann Hunderte der großen 

Schnäbel weit aufgeriſſen. Endlich iſt das Geſchäft der Verdauung 
vollendet, der Hunger ſtellt ſich gegen Abend wieder ein, und ſie ziehen 
zu neuem Fange aus. Schwerfällig watſcheln ſie dem Ufer zu. Aber 
nun, da ſie ihr eigentliches Element erreichen, ändert ſich ihr Benehmen. 
Sie bilden, wie erfahrene Fiſcher, eine lange Linie und treiben, kräftig 
rudernd, die Fiſche vor ſich her dem ſeichten Waſſer zu. Mehr und 
mehr verengert ſich der Halbmond der Pelekane, die Fiſche werden 
zuſammengedrängt. Nun ſenken die Pelekane den Unterſchnabel mit 

dem Netz, und Tauſende werden ihre Beute. Geſättigt fliegen fie dann 
ihren Schlafplätzen zu. Nie ſchießt unſer Pelekan, wie dies ſeine 
Verwandten thun, gleich dem Adler auf das Waſſer nieder, ſondern ſie 
fiſchen immer in der eben geſchilderten Weiſe. 

Wir ſchließen hieran die Tölpel (Sulidae; Gannets) unſerer 
atlantiſchen Küſte, die in zahlreichen Schwärmen auf den felſigen 
Küſten Labrador's niſten. Es ſind weiße, etwa 30 Zoll lange Vögel, 
die wie Pfeile aus der Luft auf die Fiſche herabſchießen. Durch ſie 
entſtehen vornehmlich die Guanoberge. Peruaniſche Küſteninſeln 
ſind reiche Fundorte des geſchätzteſten Guano. „Drei Hauptinſeln,“ 
ſchreibt Daniel, „die zuſammen etwa 20 lengliſche) Quadratmeilen 
halten, ſteigen als nackte, zerriſſene und zerklüftete Felſen von 200 Fuß 

Höhe empor und ſtinken 5 Meilen weit ins Meer hinein. Denn ſie 
tragen auf dem Scheitel eine etwa noch 200 Fuß hohe Schicht Dünger, 
den Guano, der nicht allein aus Vogelmiſt, ſondern auch aus Seegras, 
Tang und verweſten Meerthieren beſteht. Der geringſte Windſtoß 
wirbelt den ſcharfen, ſtaubigen Stoff hoch empor; ihn loszuhacken und 
durch Schläuche in die unten ankernden Boote zu ſchütten iſt eine 
mühevolle und gefährliche Arbeit, zu der ſich meiſt nur ehemalige 
Sträflinge entſchließen. Ein kräftiger Mann kann nur mit verbun— 
denem Mund und Naſe eine halbe Stunde hintereinander die Schaufel 
führen.“ 
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Wir reihen hieran auch noch den Fregattvogel (Tachypetes 
aquila,; Man-of-War Bird, Frigate Pelican). Er iſt etwas größer 
als das Huhn, aber mit Einſchluß des Schwanzes 34 Fuß lang, und 
klaftert 8 bis 10 Fuß! Er bietet dem Reiſenden, wenn endlos und 
einförmig die blaue Wüſte des Himmels ſich über ihn, die des Oceans 
unter ihm dehnt, oft das einzige, aber deshalb um ſo freudiger begrüßte 
Bild eines in grenzenloſer Freiheit ſchweifenden Thierlebens. Man 
hat ihn ſchon mehr als 1000 Meilen vom Feſtlande entfernt in den 
Lüften ſich wiegen ſehen. Alles an dieſem ſchnellſten Vogel dient dem 
Fluge: der Körper klein, in allen Theilen von Luft durchſtrömt, die 
Flügel ſchmal, ſpitz, lang wie die Klinge eines Degens, der Schwanz 
ein langer Gabelſchweif, der die langen, elaſtiſchen Scheeren unun— 
terbrochen öffnet und ſchließt. Das Männchen iſt, bis auf den dunkel— 
rothen Kehlſack, durchaus ſchwarz, das Weibchen unten weiß. Der 
Fregattvogel hält ſich vornehmlich zwiſchen den Wendekreiſen auf. — 

Die Scharben (Phalacrocoracidae,; Cormorant Family). Die 
Scharben haben einen langen, dünnen Hals und einen pfriemförmigen, 
nur vorn gebogenen Schnabel. Wir erwähnen hier nur den häufigſten, 
mit zwei ſeitlich am Kopfe ſtehenden ſchwarzen Federbüſcheln geſchmück— 
ten Kormoran oder Seeraben (Graculus dilophus; Double- 
crested Cormorant), ein Vogel von etwa 33 Zoll Länge. Das 
Gefieder iſt glänzend ſchwarzgrün, Rücken und Flügeldeckfedern ſind 
kupferig grau. Er bewohnt beide Küſten unſeres Kontinents. 

Wenn der Reiſende ſich der Küſte von Labrador nähert, ſo ſtaunt 
er über die Millionen von Vögeln, die auf den kleinen felſigen Inſeln 
niſten. Hier erblickt er auch den prächtigen Kormoran, der mit dem. 
Beginn des Mai vom Süden heraufkommt, ſobald der Golf von St. 
Lawrence genügend frei von Eis iſt, um den Fiſchfang zu ermöglichen. 
Die Küſten, auf denen er niſtet, ſind von ſeinem übelriechenden Miſte 
weiß gefärbt. Die Kormorantinſel trägt ihren Namen mit Recht. 
Wenn die Schiffer dieſe Inſel betreten, ſo fliegen die Vögel nicht auf, 
ſondern ſie ſpringen mit Hülfe ihrer Flügel, die ſie wie Ruder gebrau— 
chen, davon und verſuchen ſich in den Felsſpalten zu verbergen. 
Wenn man ſie ergreift, miſten ſie ſo ſtark, daß einem der Ekel über— 
kommt. Die Neſter, ziemlich wetterfeſte Baue, beſtehen aus Seegras, 
Moos, Erdklößen und meſſen etwa 2 Fuß im Durchmeſſer. Sie 
ſtehen dicht nebeneinander, ſo daß davon und von den Abfällen, Federn, 

zerbrochenen, faulenden Eiern und von todten Jungen der ganze Felſen 
bedeckt iſt. An ruhigen und warmen Tagen entſteht begreiflicher Weiſe 
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ein peſtilenzartiger Geſtank, den man weit auf dem Meere wahrnimmt. 
Die Eier ſind ſchön grünblau, aber immer ſchmutzig. 

Die Chineſen richten die Kormorane zum Fiſchfang ab. „Bei 
Hochwaſſer,“ erzählt Doolittle, „ſind die Brücken in Futſchau 
von Zuſchauern dicht beſetzt, welche dieſem Fiſchfange zuſehen. Der 
Fiſcher ſteht auf einem etwa 21 Fuß breiten, 15 bis 20 Fuß langen 
Floße aus Bambus, welches vermittels 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 in daſſelbe oder nach ihnen, bis ſie in der Tiefe ver— 
ſchwinden. Sobald die Scharbe einen Fiſch hat, erſcheint fie wieder 

über dem Waſſer mit dem Fiſche im Schnabel, einfach in der Abſicht, 
ihn zu verſchlingen; daran verhindert ſie jedoch ein ihr loſe um den 
Hals gelegter Faden oder Metallring, und ſo ſchwimmt ſie denn wohl 
oder übel dem Floße zu. Der Fiſcher eilt ſo raſch als möglich her— 
bei, damit ihm die Beute nicht wieder entgehe; denn bisweilen 
findet, beſonders bei großen Fiſchen, ein förmlicher Kampf zwiſchen 
dem Räuber und ſeinem Opfer ſtatt.“ 

Der Schlangenvogel, Pfeilſchütz, oder die Anhinga 
(Plotus anhinga; Snake-bird, Darter, Water-turkey) bejucht 
unſere Südküſte. Es iſt ein 35 Zoll langer, ſchwarzer, grünlichglän— 
zender Vogel. Es liegt in ſeiner Art entſchieden etwas Schlangen— 
ähnliches. Man ſieht nur Hals und Kopf aus dem Waſſer empor— 
ragen. Oft aber ſchwimmt er zwiſchen der Oberfläche und dem Grunde 
des Waſſers dahin, und dabei bewegt ſich der Hals wie eine Schlange 
nach allen Richtungen, um irgend eine Beute zu erſpähen. — 

Die Sturmvögel (Procellaridae; Petrel Family). Dieſe 
Familie umfaßt Meervögel, die fernab von den Küſten das einſame 

Schiff geleiten. Der Oberſchnabel endigt in einem Haken, die Naſen— 
löcher ſind röhrenförmig. Angegriffen ſpritzen ſie aus dieſen eine übel— 
riechende Flüſſigkeit. Ihr Flug iſt ungemein leicht, ſchnell, voll der 
kühnſten Wendungen; ihre Ausdauer, mit der ſie auch gegen den 
Sturm ankämpfen, iſt erſtaunlich. Während der Stürme kommen ſie 
gern in die Nähe der Schiffe, um Schutz gegen das Wetter auf deren 
ruhigeren Seite, und um in der Kielfurche ihre Nahrung zu ſuchen. 
Hierdurch erklärt ſich der Aberglaube der Matroſen, die in ihnen 
gefürchtete Boten des Unwetters erkennen. Ihre Nahrung ſuchen ſie 
auf ſonderbare Weiſe; ſie wiegen ſich mit etwas hochgehaltenen 
Flügeln ſo dicht über der Waſſerfläche, daß ſie dieſe wie trippelnd mit 



Die Schwimmvögel; Swimmers, 253 

den Füßen berühren und jo auf: 
picken können, was für fie Ge— 
nießbares oben ſchwimmt. 

Unſere Abbildung zeigt uns 
den Sturmjegler(Thalassi- 
droma; Leach’s Petrel). Sein 
Gefieder iſt rußbraun, auf dem 
Kopfe etwas dunkler, auf dem 
Bürzel weiß. Er wird ungefähr 5 
8 Zoll lang. — Sturmſegler; Leach's Petrel. 

Von den Albatroſſen, die man dieſer Familie zugeſellt, 
zeigt unſere Abbildung den rußfar benen Albatros (Diomedia 
fuliginosa, Sooty Albatross) des Stillen Oceans, der ſich an 

Der rußfarbene Albatros; Sooty Albatross. 

unſerer Weſtküſte von Oregon und Californien zeigt. Der gegen 
3 Fuß große Albatros iſt nächſt der Fregatte der gewaltigſte Segler, 
aber auch ein vorzüglicher Schwimmer. 

Die Möven (Laridae, Gull Family). Die Möven find über 

alle Zonen verbreitet. Sie ſind unermüdliche Flieger, ruhen und 
ſchwimmen aber auch auf dem Waſſer, tauchen jedoch nicht tief und nur 

ſtoßweiſe. Sie zeigen ſich zwar vornehmlich am Strand, fliegen aber 

auch tief landeinwärts. Ihre Geſtalt gleicht im Ganzen der Taube; 
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ihr Gefieder iſt meiſtens ſilber- oder ſchiefergrau. Sie haben lange, 
ganz beſonders flugfähige, ſchmale, ſpitzige Flügel und ſtarke, ſcharfe 
Schnäbel. Obgleich Fiſche ihre Hauptnahrung ſind, vertilgen ſie doch 
auch das Aas geſtrandeter Waſſerthiere und ſind darum wichtig als eine 
Geſundheitspolizei. 

Der Bürgermeiſter oder die Eis mö ve (Larus glaucus; 
Glaucous Gull, Ice Gull, Burgomaster) wird 30 Zoll lang. Sie 
hat einen aſchblauen Mantel und iſt übrigens weiß. Sie bewohnt 
die arktiſchen Regionen und ſtreicht im Winter etwas ſüdlich. 

Die Mantelmöve (Larus marinus, Great black-backed 
Gull, Coffin-carrier, Saddle-back) trägt einen ſchieferſchwarzen 
Mantel und wird ſo groß wie die vorige. 

Die Silber- oder Heringsmöve (Larus argentatus ; 
Herring Gull, Common Gull) trägt einen graublauen Mantel und 
wird 22 bis 27 Zoll lang. Die Füße ſind fleiſchfarben. Sie iſt die 
häufigſte Möve und zeigt ſich tief landeinwärts. 

Die Dela ware-Mö ve (Larus delawarensis; Ring- billed 
Gull) iſt der vorigen ähnlich, hat aber ein ſchwarzes Band um die 
Schnabelſpitze. 

Die Dreizehen-Möve (Rissa tridactyla; Kittiwake 
Gull) hat an Stelle der Hinterzehe nur einen warzenartigen Stummel 
mit ſehr kleinem Nagel. Sie bewohnt den Norden beider Welttheile 
und zeigt ſich im Winter an den ſüdlicheren Küſten. 

Die Lach möve (Chroecocephalus atricilla; Black-headed 
Gull, Laughing Gull) wird 16 bis 19 Zoll lang. Im Sommer iſt 
der Kopf kaffeebraun, im Winter weiß. Der Mantel iſt ſanft aſch— 
blau. Die Bruſt iſt oft mit ſchöner Roſafarbe überhaucht. Sie 
bewohnt Nordamerika, Europa und Aſien. 

Die Raubmöven (Stercorarius,; Jaegers) jagen anderen 
Seevögeln die gemachte Beute ab, ſtehlen Eier und Junge und fangen 
ſelbſt größere Vögel. Sie ſind nicht geſchickt genug, ſich durch Selbſt— 
fang mit Fiſchen genügend zu verſorgen. 

Die Meerſchwalben (Sterna, Terns) find vorzügliche 
Flieger. Ihre Flügel ſind ſehr lang, ſchmal, ſpitzig, den Schwalben— 
flügeln ähnlich; ihr Schwanz iſt gegabelt. Gleich den Schwalben ſieht 
man fie lautkreiſchend über die Waſſerfläche ſtreichen, um in blitzſchnel— 
ler Bewegung ihre Beute zu ergreifen. Vierzehn Arten zeigen ſich an 
unſeren Küſten. Wir nennen hier zunächſt die gewöhnliche See— 
ſchwal be (Sterna hirundo ; Common Tern, Sea-swallow, Wil- 
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son's Tern), einen 13 bis 16 Zoll langen Vogel, der ſich zahlreich an 
den Küſten Amerikas und Europas zeigt. Oberkopf und Nacken find 
tief ſchwarz; Rücken und Oberflügel ſanft bläulichaſchgrau. Die 
unteren Theile und die oberen Schwanzfedern ſind weiß. Der Schna— 
bel iſt ſchön hochroth, die Schnabelſpitze iſt ſchwarz. 

Die ſchwarze Seeſchwalbe (Hydrochelidon, Black 
Tern) wird 10 Zoll lang. Kopf, Nacken und Untertheile find 
ſchwarz. Der Oberleib iſt aſchgrau. Dieſe Seeſchwalbe ſtreift tief 
landeinwärts und zeigt ſich an nicht zu kleinen und moraſtigen Ge— 
wäſſern. 

Die Taucher (Col mbidae, Diver Family). Die Taucher 
beſitzen diejenige Fähigkeit, auf welche ihr Name deutet, im vollſten 
Maße. Noch im Augenblick des Abfeuerns entgehen ſie der Kugel, 
indem ſie ſich, die Flügel eng angedrückt, in die Tiefe ſtürzen und dort 

minutenlang verbergen. Doch fliegen ſie auch, trotz der kürzeren 
Flügel und des abgeſtumpften Schwanzes, ſehr gut. Die Füße treten bei. 
ihnen möglichſt zurück, find kurz und tragen meiſt eine volle Schwimm— 
haut. Sie herbergen vorzugsweiſe im Meere. Schwimmend und 
tauchend erwerben ſie ihre Nahrung, ſchwimmend und tauchend wandern. 
und ruhen ſie auch. 

Der Eistaucher (Colymbus torquatus; Great Northern 
Diver, Loon, ſiehe Tafel XIII), wird 36 Zoll lang. Er iſt oben 
ſchwarz, mit weißlichen, fenſterartigen Flecken, unten weiß gefärbt. 
Kopf und Hals ſind grünlichſchwarz. Er bewohnt die nördliche Erd— 
hälfte und beſucht im Winter unſere Staaten ſelbſt bis Texas. 

Obwohl der Eistaucher einen ſchweren Leib und nur kurze Füße 
hat, jo iſt doch fein Flug ſchnell und kräftig. Aber ſein eigentliches, 
Element iſt doch das Waſſer. Er durchrudert weite Strecken mit großer 
Geſchwindigkeit, wobei er den Rumpf ſehr tief einſenkt, verſchwindet 
mit Augenblicksſchnelle in die Tiefe, ſtreckt ſich hier lang aus, drückt 
Gefieder und Flügel dicht an den Leib und ſchießt, mit den kräftigen 
Füßen emſig rudernd, wie ein Pfeil durch das Waſſer, in dem er acht 
Minuten verweilen kann. Auch angeſchoſſen ſucht er ſofort die Tiefe 
des Waſſers und kommt an ſo weit abgelegenen Stellen wieder zum 
Vorſchein, daß er dem Auge des Jägers nicht ſelten entgeht. Fiſche 
ſind wohl ſeine ausſchließliche Nahrung. 

Der Eistaucher niſtet in verſchiedenen Theilen der Vereinigten 
Staaten von Maryland bis Maine. Bis zum 70. Grad nördlich fand 
ihn Richardſon brütend. Lage und Geſtalt des Neſtes ändern 
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nach Umſtänden etwas ab. Im Staate Maine findet man die Neſter 
nicht ſelten auf den von Moſchusratten errichteten „Burgen“. Sonſt 
findet man die Neſter auch auf den kleinen Inſeln der Teiche oder, wo 
dieſe fehlen, am Ufer. Sie ſind aus dürrem Schild- und Riedgras 
lüderlich zuſammengeſchichtet. Zwei oder drei langgeſtreckte, düſter 
grüne, dunkelaſchgrau gefleckte Eier bilden das Gelege. 

Da die Eistaucher ſchneller untertauchen, als die Kugel ſie 
erreicht, ſo ſucht der Jäger ſie erſt möglichſt nahe an ſich heranzulocken. 
Er ſtellt ſich zu dieſem Ende verſteckt am Ufer auf und ſchwenkt ſein 

Taſchentuch hin und her. So ſcheu die Vögel ſonſt auch ſind, ſo 
werden ſie doch durch dieſes Zeichen, gleich den Renthieren und Gabel— 
gemſen angelockt und ſchwimmen auf das Ufer zu, um ſo mehr, da nun 
der Jäger auch den Ruf des Tauchers nachahmt. Die Vögel, um ſich 
ſchnell dem Ufer zu nähern, tauchen unter, ſchwimmen herbei und kom— 
men in geringer Entfernung vom Ufer wieder an die Oberfläche. Nun 
ſendet der Jäger die tödtliche Kugel vorwärts. — 

Der Haubentaucher (Podiceps cristatus; Crested Grebe) 
wird 24 Zoll lang. Er trägt auf dem Scheitel einen ſchwarzen, rück— 
wärtsgerichteten Federbuſch von zarten Federn, die ſich in zwei Hörnchen 
theilen. Um den Hals legt ſich ein roſtrother, ſchwarz eingefaßter 
Kragen. Der Oberkörper iſt ſchwarzbraun, der Unterkörper ſeiden— 
weiß, wie Atlas glänzend. Die Zehen ſind mit Schwimmlappen 
beſetzt. Er bewohnt die nördliche Hemiſphäre und zeigt ſich bei uns 
im Winter. Das atlasſchimmernde ſchneeweiße Gefieder der Bruſt iſt 
ein koſtbarer Handelsartikel (Grebenhäute). 

Der Steiß fuß (Podilymbus podiceps; Hell-diver, Pied- 
billed Grebe, Diedapper, Water Witch, Dab Chick) wird 14 Zoll 
lang. Er iſt ein ſehr häufiger Vogel Nordamerikas. Die Oberſeite 
iſt ſchwarzbraun, die Unterſeite atlasweiß, doch mehr oder minder 
aſchgrau gefleckt. Die Kehle trägt einen ſchwarzen Flecken; Vorder— 
bruſt und Seiten roſtfarben. Die Zehen tragen Schwimmlappen. 
Der Steißfuß iſt ein vollendeter Taucher und Schwimmer und vertraut 
erſt in der höchſten Gefahr ſeinen Flügeln. Vom Lande vermag er 
nicht aufzufliegen. 

Die Alken (Alcidae; Auk Family). Auch bei dieſer Familie 
ſtehen die Füße weit zurück, daher derſelbe aufrechte und unbehülfliche 
Gang. Das Vermögen des Fliegens iſt wenig oder gar nicht ent— 
wickelt. Um ſo vortrefflicher ſchwimmen die Glieder dieſer Familie. 
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Der Papageitaucher (Mormon arctic; Arctic Puffin 
wird 114 Zoll lang. Er iſt oben grauſchwarz, unten weiß gefärbt. 
Die Hinterzehe fehlt. Der Schnabel hat eine dreieckige Geſtalt, iſt 
ſeitlich ſtarr zuſammengedrückt, vorn mehrfach gefurcht und ſehr ſcharf— 
kantig. Er bewohnt die nördliche Hemi— 
ſphäre bis zum 80. Grad. Kleine Kruſten— 
thiere und Fiſche bilden ſeine Nahrung. 
Sein Ei — er legt nur eins — birgt er 
in einer tiefen Felsſpalte oder in einer 
ſelbſtgegrabenen oft 4 bis 5 Fuß tiefen 
Höhle. — 

Die Bummen, denen der Papa-— 
geitaucher zugehört, bewohnen in unbe- — 
ſchreiblicher Anzahl die Felſen unſerer 
hochnordiſchen Küſten. Vogel reiht ſich 
an Vogel, gleichſam wie in Reih und 
Glied ſtehende Soldaten, und die weißen Brüſte leuchten weit in die 
See hinaus. Man ſtellt ihnen unter vielen Gefahren ihrer Bälge und 
auch ihres Fleiſches wegen eifrig nach. 

Mit den Floſſentauchern oder Pinguinen (Aptenodytae; 
Penguins) gelangen wir zu dem äußerſten Punkte der Vogelreihe. 
Wie der flugunfähige Strauß auf die Säugethiere hinweiſt, ſo ſcheint 
der Pinguin den Uebergang von den Vögeln zu den Fiſchen zu ver— 
mitteln. Die Flügel ſind ſo verkümmert, daß ſie eher einer Floſſe als 
einem Fittige gleichen; das Gefieder ſelbſt, deſſen Federn wie Schup— 
pen dachziegelartig aufeinander ſich ſchichten, erinnert an den Fiſch. 
Die Floſſentaucher bewohnen die Meere der ſüdlichen Halbkugel. „Die 
invalide Mißgeſtalt,“ ſchreibt Maſius, „die der Pinguin auf dem 
Feſtlande iſt, verwandelt ſich aber ſofort in die vollkommenſte Bildung, 
wenn er ſich auf dem Waſſer befindet. Dort iſt ſein Reich. Ihn bei 
hochgehender See ſchwimmen zu ſehen, die glänzende Bruſt den Wogen 
entgegengedrückt, und mit den Flügelſtumpfen wie mit Floſſen rudernd, 
iſt ein überraſchender Anblick; und wenn er zumal mit Blitzesſchnelle 
in die Tiefe taucht, und dann ebenſo ſchnell wieder emporſteigt, wohl 
gar hoch über den Spiegel hinausſpringt: ſo hat gewiß noch immer 
jeder Unkundige gemeint, einen wirklichen Fiſch zu ſehen. Man bat 
auch den Pinguin dumm genannt, aber es ſcheint nur, weil man ihn 
nicht aufmerkſam oder nicht vorurtheilsfrei betrachtete. Die Berichte 
neuerer Beobachter beſtätigen wenigſtens eher das Gegentheil. Die 

Illuſtrirtes Thierleben. 17 

Papagei taucher; Arctie Puffin. 
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Pinguine bevölkern die unwirthlichen Klippeneilande der Südſee in 
unberechenbaren Maſſen. Vom Inſtinkt getrieben, gleich als wüßten 
ſie, daß die Nähe des Feſtlandes ihnen Gefahr bringe, ſuchen ſie meiſt 
die weiter im Meere belegenen unbewohnten Inſeln auf, wo ſie viel— 
leicht Schon ſeit Jahrtauſenden ihre großen Republiken gründeten. Eine 
ebenſo wunderſame als ſtrenge Ordnung ſcheint in ihnen zu herrſchen. 
Tauſende ſitzen in langen Reihen und Gaſſen neben einander; Tau— 
ſende ziehen, einer hinter dem anderen, ihre gewundenen Pfade zum 
Meere hinab; Hunderte machen dieſelbe automatenhafte Bewegung, 
oder erheben zu gleicher Zeit ihre Stimme. Einzelne Reiſende haben 
dieſe ſitzenden oder wandelnden Schaaren der weißbrüſtigen Halbvögel 
wohl mit „Kindern mit vorgebundenen Bruſtlappen“ verglichen; aber 
der Vergleich mit einem Heerlager ſcheint mehr gerechtfertigt. Wahr— 
haft grauſend endlich muß der Eindruck ſein, wenn dieſe Myriaden in 

8 der Nachtzeit ihre tiefe 
und „feierliche“ Stimme 
zu einem Chore vereini— 
gen, der auch den Don— 
ner der Brandung über— 

tönt. (Der derbere Ma— 
troſe freilich heißt den 
Vogel eben dieſes Ge— 
ſchreies wegen „Eſel— 
pinguin“.) — Wie viele 
unter den Waſſerthieren, 
iſt auch der Pinguin 
zähmbar und folgt dann 
dem Menſchen wie ein 
Hund. Die Peruaner 
nennen den Pinguin ihrer 
Küſten deshalb Paxaro 

ninno K(Kleinkindervo— 
gel). Es iſt poſſirlich 
genug, wenn die dicke, 
etwa gänſegroße Geſtalt 
— einer wandelnden 
Flaſche gleich — auf den 

8 kurzen, kreuzweis über— 
Der Rönigstaucher: Great Penguin, einander geſetzten Füßen 
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über die Straßen watſchelt und mit ihren floſſenartigen Flügeln un— 
unterbrochen arbeitet, um ſich im Gleichgewicht zu erhalten. Tschudi, 
dem wir nacherzählen, hielt ſich eine Zeit lang ein ſolches Thier. Es 
führte den Namen Pepe, und folgte dieſem Rufe pünktlich. Beim Eſſen 
ſtellte es ſich regelmäßig hinter den Stuhl ſeines Herrn und ſchlief 

Nachts unter deſſen Bette. Wollte der Vogel ſich baden, ſo ging er 
in die Küche und ſchlug mit dem Schnabel ſo lange an einen Topf, bis 
ihn Jemand mit Waſſer begoß oder ihm ein Bad zurichtete.“ 

Der Königstaucher oder patagoniſche Pinguin 
(Aptenodytes patagonica,; Great Penguin) erreicht eine Länge von 
etwas über 3 Fuß, das Gewicht beträgt dreißig Pfund und darüber. 
Geſicht, Scheitel und Kehle ſind tiefſchwarz, letztere mit einem goldgel— 
ben Bande umſäumt. Die Bruſt iſt weiß, das übrige Gefieder ſchie— 
fergrau. — 
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Mogel kalendex.“) 

* 

Januar. 

„Der Winter iſt ein harter Mann“, ſonderlich für die Vögel. 
Sie ſind nicht nur, namentlich wenn das ſchneeige Leichentuch die 
ſchlummernde Erde deckt, den Qualen des Hungers, ſondern auch der 
in unſeren Breiten oft ſo grimmigen Kälte preisgegeben. Die bittere 
Noth läßt ſie ihre Scheu vergeſſen und treibt ſie in die Nähe unſerer 
Wohnungen. Erbarme Dich ihrer, freundlicher Leſer! Erinnere Dich 
der ſchönen Sitte, die in Norwegen herrſcht, wo man den Vögeln zur 
Weihnacht einen „Chriſtbaum“ aus Gerſten- und Haferähren, um eine 
Stange garbenähnlich gebunden, aufrichtet, damit auch ſie es merken, 
es werde in den Hütten ein Feſt der Liebe gefeiert. Streue auch Du 
ihnen die Broſamen, die von Deinem Tiſche fallen, oder biete ihnen 
Sämereien auf einem vom Schnee nicht bedeckten Brett oder auf dem 
Fenſtergeſims. Der Anblick der zutraulich herbeikommenden Vögel iſt 
ein reichlicher Lohn für die geringe Mühe. Zum Futter für die 
Vögel im Winter empfiehlt ſich die Sonnenblume, die in jedem 
Boden gedeiht. Man ſchneide im Spätherbſte die Stengel ab und 
bewahre ſie an einem trockenen Orte auf. Wenn hoher Schnee gefal— 
len iſt, ſtelle man eine Pflanze in den Schnee. Geſtreutes Futter wird 
bald naß und verdeckt, aber die Stengel ſtehen immer aus dem Schnee 
heraus. Man kann auch einen Stengel vor's Stubenfenſter ſtecken. — 

*) Derſelbe iſt zwar inſonderheit für das nördliche Indiana beſtimmt, 

paßt aber mit geringen Aenderungen für die Nord- und Mittelſtaaten. Er iſt 

vielleicht manchem, der die Vögel im Freien beobachten will, von einigem Werth. 
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Der Goldadler und der weißköpfige Adler zeigen ſich 
auch im Januar vorübergehend. Der Rothſchwanzbuſſard 

ſetzt auch jetzt ſein mörderiſches Handwerk fort, die Nahrungsnoth macht 
ihn dreiſt, und wir ſehen ihn darum in der Nähe unſerer Gehöfte. 
Der Sperlingsfalk, dieſer kleinſte Räuber, bleibt bei uns. — 
Die Eulen ſieht man an ihren gewöhnlichen Standplätzen. — Die 
Spechte, die Kleiber, die Meiſen gehen auch im harten 
Winter ihrer Nahrung nach; Kleiber und Meiſen kommen auch in die 
Nähe unſerer Wohnungen und klettern an dieſen herum. — Der Gü r— 
telfiſcher zeigt ſich wohl auch, aber nur, wenn die Gewäſſer noch 
offen ſind und ihm Fiſche bieten. — Die Würger, ſowohl der 
Metzgervogel, der ſich von Norden her zu uns geſellt, wie auch 
der Weißbürzelwür ger ſind im Winter bei uns. — Der Win— 
terzaunkönig hält auch die ſtrengſte Winterkälte aus. — Der 
Hornlerche begegnen wir in unſeren Dörfern und Städten, 
namentlich auf den Straßen, die von den Getreidewagen befahren 
werden. —Das Heer der Spatz en und Finken ſtellt auch eine ſtatt— 

liche Anzahl Wintergäſte. Wir ſehen den Diſtelfink im unſchein— 
baren, aber doch ſauberen Winterkleid, den Winterammer 
fink, den Zirp oder Geſellſchaftsammerfink, den 
Singammerfink, den ſchmucken Purpurgimpel. Der 
Schneeammer und der Sporenammer kommen auch vom 
Norden her zu uns. Natürlich fehlt auch der naturaliſirte Spa 
nicht; er mag wohl manchmal Betrachtungen über die Unbill des 
amerikaniſchen Winters anſtellen. Die Kreuzſchnäbel zeigen 
ſich im nördlichen Indiana nur ſelten; wo ſie Nadelholz finden, ſind 
ſie häufiger und brüten auch mitten im Winter. — Der ſchmucke 
Kardinal bleibt auch bei uns und ſpricht dem Korn zu, welches 
der Farmer im Winter noch nicht eingeheimst hat. —Der Blauheher 
theilt gleicherweiſe mit uns den Winteraufenthalt. — Die Baum: 
wachtel, das Buſchhuhn, das Prairiehuhn bleiben bei 
uns. Im nördlichen Indiana zeigt ſich auch der ſtattliche Puter, 
wiewohl er von Jahr zu Jahr ſeltener wird. — Die gefräßigen Sei— 
denſchwänze und Cedervögel ſtellen ſich nur dann und wann 
ein, immer aber in großen Schwärmen. — 

Februar. 

Sobald das Waſſer offen wird, ſtellen ſich die Säger und 
Wildenten ein. Mit dem 22. Februar beginnt auch ſchon die 
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Heimkehr der Blauvögel, der Sumpfhordenvögel (nur 
des Männchens), des Wiejenftärlings, der Wanderdroſ— 
ſel, der Tauben, der Roſtgrakel, der Krähe. Bei mildem 
Wetter ſtellt ſich auch der Wieſenregenpfeifer ein. Der 
Sumach bietet den Vögeln vorläufig genügende Nahrung; tritt aber 
plötzliche Kälte ein, dann gehen Tauſende dieſer früh Heimgekehrten zu 
Grunde. 

März. 

Die Raub vögel, welche nicht Standvögel find, kehren nun 
zurück. Auch der Fiſchad ler zeigt ſich. 

Die Purpur- und die Erzſchwalbe ſtellen ſich als die 
erſten ihrer Sippe ein. Das Goldhähnchen, der Sumpf— 
und Feldſperling, der Buntkleiber, der Kuhſtaar, 
das Weibchen des Sumpfhordenvogels, der Grund— 
röthel, der Hauszaunkönig, die Schnepfen (Oaculi, da 
kommen ſie!), die Fiſchreiher, das Sumpfhuhn, ſie alle 
halten ihren fröhlichen Einzug. 

Die Mitglieder der Finkenfamilie, welche bei uns überwintern 
oder bei uns durchſtreifen, kehren wieder nach dem Norden zurück. 
Schon treffen einige Vogelarten Anſtalt zum Niſten, bei mildem Wetter 
brüten ſchon manche. 

April. f 

Schwalben und Droſſeln halten nun ihren Einzug. Der 
Rubinkronſänger kommt. Der Weißkronfink, Goldkronfink, 
Fuchsammerfink, Bergammerfink, der Reisſtärling 
ſtellen ſich ein. Der grüne Fiſchreiher zeigt ſich, die Roh r- 
dommel, der Regenpfeifer, die Strandläufer, die 
Ralle. 

Mai. 

Jetzt ſtellen ſich auch die letzten und zarteſten Vögel ein. Die 
Kolibris, die Kukuke, der Nachtfalk, der Whippoor— 
will, die Tyrannen und Fliegen fänger, die Wald⸗ 
ſänger, der Scharlachtangara, der Indigofink, der 
roſenbrüſtige Kernbeißer, der Baltimore- und Gar⸗ 

tentrupial beleben nun Wald und Feld. | 

Juni d 
In dieſen Monaten widmen ſich die meiſten Vögel den Bruten 

und der Erziehung ihrer Jungen. Und nun, jugendlicher Leſer, putze 
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nicht die verroſtete Flinte, kaufe nicht Pulver und Blei, eile nicht in 
den Wald, um den armen gefiederten Sängern den Garaus zu machen, 
nur um Deiner Luſt am Schießen zu fröhnen. Bedenke doch, wie ge— 
meinſchädlich das Wegſchießen der nützlichen Thiere iſt, die im großen 
Haushalt der Natur durch Vertilgung pflanzenverwüſtender Raupen, 
Würmer und Käfer eine ſo unentbehrliche Rolle ſpielen. Sollen unſere 
grünenden Wälder und Felder von den Inſekten kahlgefreſſen werden, 
ſoll der Frühling bei uns nacktes Geſtrüpp zeigen? — Nimmermehr! 
Wer möchte auch nur den fröhlichen Geſang oder doch das lebendige 
Treiben unſerer gefiederten Freunde entbehren! Unterſtütze die Vögel 
da, wo ihnen die natürlichen Niſtplätze fehlen, durch Niſtkäſten. 
Mit nur geringer Mühe iſt ein ſolcher zuſammengezimmert, und doch 
wie dankbar erweiſen ſich die dadurch herbeigezogenen Gäſte durch ihren 
Geſang und durch ihr munteres Weſen! Man fertige die Niſtkäſten 
auf folgende Weiſe: Die Vorderſeite nehme man 8 bis 15 Zoll hoch, 
die Hinterſeite gegen 2 Zoll niedriger. Der Boden meſſe 4 bis 7 Zoll 
im Quadrat. Der Deckel ſtehe vorn etwas über. Das vorn oben an— 

gebrachte Eingangsloch meſſe 1 bis 24 Zoll im Durchmeſſer. Ein bis 
zwei Zoll unter dem Eingang bringe man ein Sprunghölzchen an. 
Ein ſtammfarbiger, matter Oelanſtrich ſchützt das Käſtchen vor der 
Fäulniß. Die Käſtchen werden unmittelbar an den Bäumen oder an 
dem Giebelende der Gebäude errichtet, wobei man den Eingang nach 
Oſten oder Südoſten richtet. Manchen Vögeln genügen auch ſchon 
vorn oder ſeitwärts ganz oder halb offene oder an der offenen Seite 
mit zollhoher Leiſte verſehene Käſtchen. — 

Auguſt. 

Jetzt ſtellt ſich bei den meiſten Vögeln die Mauſer ein. Der 
Wandertrieb erwacht; einige Vögel rüſten ſich zum Wegzug. Die 
Trupiale, der Reisſtärling, der Citronwaldſänger 
verlaſſen uns. 

September. 

Der Wieſenſtärling verläßt uns nun auch. Der Nacht— 

falk und Whippoorwill, die Schwalben, Droſſeln (mit 
Ausnahme der Wanderdroſſel), Waldſänger, der Grundrö— 
thel, Bergammerfink, die Kukuke, der Rubinkolibri, 
die Fliegenfänger und Tyrannen, die Schnepfen — ſie 
alle wandern nach dem ſonnigen Süden. 
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Die Tauben kommen aus ihrer nordiſchen Heimath zu uns und 
verlaſſen uns erſt im April. Doch hängt ihre Zugzeit weniger von der 
Temperatur als vom Futter ab. 

Oktober. 

Der Weiß- und Goldkronfink, der Fuchs ammerfink, 
der Hauszaunkönig, das Goldhähnchen verlaſſen uns. 
Die Wildgänſe ziehen ſüdlich. Die Hornlerche kommt vom 
Norden zu uns als ein Wintergaſt. Der Hüttenſänger verläßt 

uns in der letzten Woche des Oktober. Der Sumpfhordenvogel 
geht in den letzten Tagen dieſes Monats von uns. 

November. 

Die einheimiſchen Vögel ſind nun fort, und es kommen nun 
unſere Wintergäſte vom Norden her, die unter Januar aufgezählt 
ſind. f 

Dezember. 

Nun ruht die Natur im Winterſchlafe. Wir ſehen nur unſere 
Winter- und Standvögel. 

En 
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