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D i e  (~eier Aegyptens. 

Bearbeitet yon 
Dr. A l e x a n d e r  Koenig ,  

Universit~tsprofessor in Bonn a./Rhein. 
(Naehdruck Verboten.) 

Die Familie der Geier (Vulturidae) wird in Aegypten durch 
5 Gattungen vertreten, von denen jede wieder eine Art enthSlt. 

.Neophron~), Savigny. 1808. 
Syst~me des Oiseaux de l']~gypte, pag. 238. 

Diagnose der Gattung: Schnabel lang und schlank, seitlich 
zusammengedrfickt, grade, nur an der Spitze hakenfSrmig ge- 
kriimmt. 5~asenlScher in der Mitte des Schnabels, grofs, l~tnglich 
gespalten, often. Die gelbe Wachshaut erstreckt sich fiber die 
H~ilfte des Schnabels. Gesicht und Kehle nackt, tier Hinterkopf 
mit weichen Flaumfedern bedeckt. Deutliche Halskrause. Die 
dritte Handsehwinge am l~ngsten. Der Lauf entspricht der 
L~nge der Mittetzehe. Der Sehwanz ist stufig abgerundet, die 
mittleren Schwanzfedern sind die l~ngsten. 

Alle Vertreter dieser Gattung sind Aas- und Kot-Fresser. 
Von den bekannten vier hrteo,  welche auf Stideuropa, hfrika 
und Asien entfallen, lebt e ine  Art in Aegypten. 

1. _Neophron percnopterus~) ,  (L.). 1766. 
(Fultur percnopterus, L. Syst. Nat. I. 1766, pag. 123). 
Diagnosis I. c.: Vultur remigibus nigris margine exteriore 

(praeter extimas) canis. 

Gemeiner oder Schmutziger Aasgeier, Aegyptischer Aasgeier. 

FranzSsisch: Le Percnopt~re. 
Englisch: Egyptian Vulture. 
Arabisch: R~cham, R~chamah; auch auf Hebr~isch: Rakham, der 

Geier des III. Buches Moses XI, 14. 
Schnabel schwach, langgezogen; das vordere Ende des 

Oberschnabels stark hakenfSrmig gekrfimmt, schwarz. Der Unter- 
schnabel an der 8pitze schwarz, sonst gelb. Wachshaut, Gesicht 

1) ~ed~qw~, o~o~ Adject. jugendlich gesinnt. Ais Substantivum 
Trager eines Namens (mythologische Figur). N6d~Qw~ wurde yon Jupiter 
in einen Geier verwandelt. 

2) percnopterus herzuleiten aus dem Griechischen rceqx~d~ schwarz~ 
blau, und ~r~eQdv, vJ der FlilgeL ~,.le~Jg llsQx~d~veoo ~ - -  ('09e~i-.- 
).aQ~,o~) Schwarzfl~geliger Adler. Aristoteles, Hist. Anim. Lib. IX, cap. 32,114. 
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und Vorderkehle gelb; Kropf, wenn gefiillt, sichtbar hervortretend, 
gelb. Die deutliche Halskrause cr~mefarben bei erwachsenen 
VSgeln, deren Hauptfarbe oberseits und unterseits weifs ist. 
Die 10 Handschwingen schwarz mit zartbl~ulichera Anfluge 
(~Qx~,d~v~Qor nach einw~trts einen hellen silbergrauen Spiegel 
bildend, der sich auch auf die Sekund~rschwingen erstreckt. 
Der aus 14 Federn gebildete Schwanz stufig abgerundet. Ffifse 
blarslila-fleischfarbenl), stark, Tarsus netzfSrmig geschuppt, nackt, 
vierzehig, wovon drei Zehen nach vorne, eine nach hinten gerichtet 
sind. Aufsen- und Mittel-Zehe durch eine Spannhaut an der 
Basis verbunden (Sitzfiirse, Pedes sedentes). Zehenrticken vorn 
get,felt. Krallen schwarz, die der Innen- und Hinterzehe am 
st~irksten, die der Mittelzehe am wenigsten gekriimmt, Iris bei 
alten VSgeln rotbraun, bei jungen umbrafarben. 

Das Gefieder der jungen (noch nicht adulten) VSgel ist im 
Ganzen schwarzbraun, mit lichten Federr~ndern. Die lanzett- 
fSrmigen Federn der Unterbrust, des Bauches und der Hosen 
mit zartweirsen (hellen) Spitzen behaftet. Die nackten KSrperteile 
fahlgelb, Ftihe bleifarbengrau. 

Der Aasgeier ist eine der gewShnlichsten und h~iufigsten 
Vogelerseheinungen in Aegypten. Bereits im Delta einsetzend, 
mehrt sich die Individueazahl, je weiter der Reisende nilauf- 
w~rts kommt. Schon im Gebiete des Nummulitenkalkes gewahrt 
man ihn als Charaktervogel. Mit Nebelkr~hen und Schmarotzer- 
milanen umkreist er die malerischen Kalkw~nde des Mokhatam- 
gebirges oder zeigt sich im klaren Aether hoch fiber den Zinnen 
der Stadt Cairo. Unter tausead anderen RaubvSgeln ist er sofort 
zu erkennen: sein stufenf'Srmig abgerundeter Stofs weist ihu 
ohne Zweifel dem unbewaffneten Auge richtig aus. Das trifft 
bei alten, veff~rbten VSgeln ebenso zu, wie bei jungen, welche 
das Altersgefieder noch nicht angelegt haben. Zwar sehen auch 
junge YSgel im klaren, durchsichtigen Aether, bedingt durch 
die Transparenz der grofsen Schwungfedern hell aus, aber die 
in ihren Umrissen fertig gestalteten adulten Exemplare fibertreffen 
ihre Kinder durch vollendeteren Bau des KSrpers und grSfsere 
Fertigkeit des Fluges. Die glanzend weifse F~rbung kommt grell 
zum Ausdruck: sie gibt die Sonnenstrahlen wieder zurt~ck und 
im Reflexe derselben erscheint der alte Vogel noch gl~nzender, 
belier und schSner, als der junge. Ein Aasgeier in der Luft 
ist eins der anziehendsten Bilder aus dem Vogelleben, das jeden 
Menschen entziicken tours, sofern er an den SchSpfungen unserer 
Allmutter 1~atur verst~indnisvolleu Anteil nimmt. 

1) Die g~nzlich falsche Angabe in Naumanns II. Aufl.: .Die Farbe 
der F~se ist bei den Alten schSn eekergelb" kemmt auch auf der 
yon A. GSring gemalten Tafel zum Ausdruck. Der betr. Bearbeiter hat 
sich anscheinend niemals einen Aasgeier genau im Balg, geschweige 
denn ha Leben angesehen. Der Yerfasser. 
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Umfangreicher und starker wird das huftreten dieser Geier- 
art zwischen Slut und Esneh, auf welcher Strecke die das Niltal 
umfassenden Felsenketten der Qaaderformation der Kreideperiode 
angehSren und aus Kalkstein bestehen. Hier gewahrt man ihn 
hiiufig tiber den grofsen Saatfeldern schwebend, die Kaniile und 
Wasserlachen iiberfliegend und nach Nahrung absuchend, huch 
schon grSfsere Vereinigungen dieser Art kommen einem dort zu 
Gesicht, zumal wenn die Veranlassung dazu in einem Tieraase 
oder einem anderen entsprechenden Nahrungsmittel vorliegt. 
Bei Karnack habe ich am Wtistenrande alas unvergefsliche Schau- 
spiel gehabt, die Luft yon Aasgeiern erftillt zu sehen. Leuch- 
tenden Meteoren gleich kamen sie aus der HShe herab, um auf 
einen yon mir getSteten Esel aufzufallen und den Leichnam 
vSllig zu bedecken. Erst als einer der grSfseren G~nsegeier 
am Aase erscbien, ging die ganze Geseltschaft dem Starken 
respektvoll aus dem Wege, well sie wahrscheinlich nur zu gut 
die furehtbare Waffe seines Schnabels aus eigener Erfahrung 
kannte. 

Zum Brennpunkt tier Verbreitung jedoch wird dem hasgeier 
alas grofse weite Land, welches stidlich yon Esneh einsetzt and den 
Nilstrom mit dem ftir denselben so charakteristischen Sandstein- 
gebirge umgrenzt: Nubien. In der Stadt Korosko wird der sonst 
so scheue Vogel zum Mitbewohner der menschlichen H~iaser. In 
halbwagerechter KSrperhaltung sieht man ihn auf den aas Nil- 
schlammziegeln erbauten Dachkanten sitzen und vertraut and 
ohne hrgwohn zwischen w~scheaufhiingenden Nubierfrauen oder 
unter den am Strande spielenden Kindern einherschreiten. Hier 
wird er zum Wohlt~ter der Menschheit. Er bildet die Strafsen- 
polizei and s~iubert die Winkel und Pfade yore 8chmutz und 
Unrat, den das heimische Naturvolk - -  den Sitten seiner Vor- 
ahaen getreu - -  dort ablagerte. Wie sich in den kultivierten 
Landern Europas der Haussperling an di6 Fersen seines Brot- 
herrn heftet, so folgt der hasgeier dem Nubier and zwar dem 
Einzelnen sowohl wie der Gesamtheit. Je stattlicher aber die 
hnsammlungen dieses Menschen in Stiidten and DSrfern werden, 
desto grSHer sind auch die Scharen des hasgeiers. Naehst Ko- 
rosko sind mir daher airgend so sehr diese YSgel nach ihrer H~iufig- 
keit entgegengetreten, als in Wadi-Halfa, dem Orte, welchen wit 
poiitisch als die stidlichste Grenze Aegyptens anzunehmen pflegen. 
Alle hugenblicke sieht man dort diese stattlichen VSgeI tiber 
den hohen Uferwiinden des Nils die R~nder des Flusses nach 
Nahrung absuchen and dabei das gelbe Gesicht hin und her 
seitlich wenden. Auf den Schlachtpliitzen aber mischen sie sich 
unter W~istenkolkraben und Milanea. Dort hagen sie an den 
herumliegenden, mit Fleisch behafteten Knochen und machen den 
sich scharenweise einstellenden ttunden ihr hnrecht daran streitig. 
Dabei sind sie best~tndig auf ihrer Hut und wissen sich dem 
AnpraU tier bissigen Kiiter rechtzeitig zu entziehen. Auch. 
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lernen sie bald nach einiger Erfahrung den ihnen gef~hrlichen 
Menschen vom harmlosen Nubier gut unterscheiden. Da habe 
ich mir denn wohl hundertmal das Vergniigen bereitet, den Vogel 
in seinen Hantierungen auf dem Boden zu beobachten. Mit einer 
gewissen, nicht abzusprechenden Grandezza schreitet er auf die 
von ihm entdeckte Futterstelle los. Gefallenen Tieren trachtet 
er zun~ichst das Auge aus der HShle zu zerren und macht sich 
vornehmlich am klaffenden Maul oder am After zu schaffen, den 
Oeffnungen des KSrpers, durch die er tiefer in das Ganze ein- 
zudringen bestrebt ist. Heirsgierig ist er nach dem warmen 
Blute geschlachteten Viehes: liistern sieht er aus der Niihe dem 
Herabtropfen des Blutes zu und weirs das Gerinsel mit der 
Spitze seines Schnabels geschickt yore Erdboden aufzunehmen. 
Eingeweide und griifsere Muskelfetzen nimmt er fest zwischen 
die Zehen seiner Fiifse und versteht sie ~iufserst behende mit 
der scharfen Schneide seines Schnabels abzutrennen und zu zer- 
kleinern. Es gew~hrte mir stets ein besonderes Vergntigen, yon 
der Luderhiitte aus dem Getriebe dieses Vogels stundenlang zu- 
zuschauen. Grade der hasgeier hat in seinen Bewegungen etwas 
ungemein Anziehendes fiir den Beobachter, zumal am Aase, wo 
er in der siidlich heffsen Luft keineswegs den Ausdruck eines 
tr~gen und traurigen Gesellen wiedergibt. Er ist auch duldsam 
und vertriiglich gegen seines Gleichen, wenn er auch die Ge- 
legenheit, einen guten Bissen dem Nachbarn wegzuschnappen, 
sich nicht leicht entgehen l~fst. HKufig habe ich beobachtet, 
dafs dem Weibchen sehr bald das M~.nnchen, oder umgekehrt, 
dem sich zuerst niederlassenden M~innchen das Weibchen folgt. 
Gal" zu anziehend ist es dann zu sehen, mit welchem Mifstrauen 
beide den Kadaver umgehen und ihn von alien Seiten argwiihnisch 
betrachten, bis sich endlich einer derselben entschliefst, seinen 
Schnabel in die Nasenliicher des gefallenen Tieres zu stecken, 
oder in die gebrochenen Augen einzuzwicken. So gew~hrt der 
Aasgeier, in der Freiheit beobachtet, ein ungemein anziehendes 
Bild. Anders jedoch gestaltet sich der Eindruck, wenn man den 
tStlich getroffenen Vogel aufnimmt und ihn einer eingehenden 
Musterung unterzieht. Dann gehSrt freilich oft genug der Gleich- 
rout eines Naturforschers dazu, den Ekel zu iiberwinden, den der 
getiitete Vogel hervorruft. Die in der N~ihe menschlicher Wohn- 
Ungen sich aufhaltenden Aasgeier kriipfen mit Vorliebe frischen 
Menschenkot, sodafs der Widerwillen des Menschen gegen diesen 
Vogel seinen einfachen Grund darin findet. Ich habe mich oft 
geniitigt gesehen, den ekelhaften Inhalt des Kropfes auszudrficken, 
ehe ich den Vogel dem Priiparator zum Abbalgen iiberweisen 
konnte. Dabei ist es jedoch erw~ihnenswert, daCs man das Ge- 
fieder des Vogels niemals, oder nur dutch einen mechanischen, 
zufiilligen Eingriff hervorgerufen, befieckt oder beschmutzt an- 
trifft: der Vogel weirs sein Kleid vor dem Beschmutzen aufser- 
ordentlich gut  zu schiitzen und tr~igt es immer gliinzend rein 
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und sauber! Dagegen dunstet die Haut einen durch die Nahrungs- 
aufnahme begrtindeten, oft hiichst penetranten Geruch aus, der 
dem Vogel ganz besonders stark in der Brutperiode anzuhaften 
scheint. 

Die Verbreitungslinie des Aasgeiers scheint sich etwa bis 
Kharthum zu erstrecken, wenigstens habe ich ihn auf der ganzen 
Strecke zwischen Wadi-Halfa und Kharthum noch tiberaus h~ufig 
angetroffen und als Brutvogel beobachtet. Von da ab stidlich 
li~fst das huftreten dieser Art anscheinend nach, um der $pezies 
monachus~ Temm. den Platz zu r~iumen. 1) 

Die fiberaus grofse I:l~tufigkeit des Aasgeiers in hegypten, 
die ihm auch den Namen ,,hegyptischer hasgeier" eingetragen 
hat, hat die hufmerksamkeit der alten hegypter bereits in hohem 
Mafse auf diesen Vogel gelenkt. In meisterhafte5 ganz unver- 
kennbarer Wiedergabe finden wir ihn tiberall auf Grabsteinplatten, 
auf den Innen- und Aufsenw~nden der Pyramiden und alten 
Tempelbauten eingemeifselt. Er hat die Ehre, unter den pho- 
netisehen Zeichen obenan zu stehen und entspricht demnach 
unserem a- dem hrabischen Elif oder hlif und wird vielfach mit 
dem Begriff Adler ~) identifiziert. 

Ein selten schiines und umfangreiches Material an Eiern 
liegt mir vom hasgeier aus hegyptea vor. S~imtliche Horste 
babe ich persiinlich entdeckt und die Eier entweder mit eigener 
Hand genommen oder die Horste yon meinen Matrosen und 
nubischen Begleitern vor meinen Aagen erklettern und die 
Eier daraus entnehmen lassen. 

Der Aasgeier horstet mit Vorliebe in den Grotten und 
Cavernen der das Niltal bordierenden Bergw~inde und ErdbSsch- 
ungen, auch auf isolierten Felsenkegeln und Pyramiden. Auf 
Dattelpalmen und anderen grofsen B~iumen habe ieh bis jetzt 
niemals den Horst des hasgeiers entdeckt, obschon ich die u 
sehr h~iufig grade auf Dattelpalmen schlafend und tibernachtend 
gefunden, auch tagstiber auf den Wedeln ruhend und verdauend 
angetroffen habe. Ich miichte den Aasgeier fiir einen ausge- 
sprochenen Charaktervogel iider, kahler Bergwfisten halten, ftir 
einen Vogel, der sich in den gltihendsten Sonnenlagen am wohlsten 
zu ftihlen scheint. Immerhin miissen diese Berge aus nahe- 
liegendem Grunde der $elbsterhaltung im engeren oder weiteren 
hnschlufs dem der Kultur unterworfenen Geliinde angepafst sein. 
Wasser ist ihm ein Lebensbedtirfnis, denn nicht nu t  badet er 
sein Gefieder reichlich im warmen Wasser, sondern ist auch der 
inneren Wasseraufnahme sehr beniitigt, zumal wenn er eine 
reiche Mahlzeit gehalten hat. Sehr oft begegnet man daher 

1) Der grfindliche Heuglin sagt in seiner 0rn. N.O.Afrikas, I pag. 
14: Der Aasgeier ist sfidwarts bis zum 140 N.Br. wohl ilberall Standvogel. 

u) Auch in der Bibeh ,Wo aber ein Aas ist, da sammeln sieh 
die Adler." Matthaeus 24~ 28. 
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starken Ansammlungen dieser V5gel auf Sandb~nken und Inseln, 
an Uferr~ndern und Wasserlacben, wo man sie trinken und sich 
baden sehen kann. Bis zu den Bauchfedern stehen sie dann 
im Wasser und werfen das geschlfirfte Nafs aus dem Kehlsacke 
fiber den Rticken, woes tropffSrmig herabperlt. So eine Weile 
verfahrend, wird diese Toilette betrieben, bis das Gefieder ganz 
durchn~fst ist. Dann rtittelt und schiittelt sich der Vogel, dais 
die Feuchte aus den Federn stiebt, und setzt sich behaglich den 
Sonnenstrahlen aus, die in kurzer Zeit ihre $chuldigkeit tun. 
Darauf gl~ttet er die Federn, zieht sie einzeln durch seinen Schnabel, 
ltiftet die Schwingen vor dem Winde, sitzt eine Weile so da 
und fliegt dann auf und davon. Das grofse Wasserbedfirfnis 
mag bei diesem Vogel seinen Grund in den ungemein zahlreichen 
Federlgusen haben, die in seinem Gefieder schmarotzen und durch 
ihre andauerndo Beweglichkeit dem Vogel arg zusetzen. Es  
werden drei Arten dieser Ektoparisiten in Naumann's II. Auflage 
bekannt gegeben, niimlich Lipeurus frater, Menopon albidum und 
Laemobothrium paUidum; als Entoparasit _Filaria tulostoma~ 
Hempr. & Ehrbg. ~ 

Eine grtindliche Revision dieser hngaben seitens eines 
$pezial-Entomologen w~re eine dankenswerte und verdienstvolle 
Arbeit. 

Die nachfolgende, eingehende und grtindliche Beschreibung 
der Eier und der Fortpflanzungsmomente des Aasgeiers sollte 
endlich jeden Zweifel tiber die Richtigkeit der Angaben beseitigen, 
welch' letztere bereits lange Zeit unanfechtbar vorgelegen haben. 

Die g~nzlich falschen Mitteilungen, welche wir im neuen 
Naumann, Band V, pag. 307 unter ,,Fortpflanzung" lesen, be- 
sti~tigen leider meine bereits ausgesprochene Behauptung, dafs 
die neue Auflage dieses alten und bedeutendsten aller deutschen 
ornithologischen Werke nicht nur kein Fortschritt, sondern viel- 
mehr geradezu ein Rficksehritt zu nennen ist. Nur die yon Rey 
und Krtiper wiedergegebenen Angaben, sowie die von Kronprinz 
Rudolf von Oesterreich enthalten die Wahrheit, alles Uebrige ist 
falsch. Wenn zur Zeit des untibertroffenen Naumann falsche Angaben 
yon ihm selbst gemacht wurden, so entschuldigt seine mit grSfster 
Offenheit untersetzte Fufsnote jeden Irrtum, der seinerseits nieder- 
geschriebeu wurde; wenn aber heut' zu Tage, wo die Forschung 
tiber diesen Vogel so eingehend genau betrieben wurde und so 
viel Licht verbreitet hat, in die Rubrik ,,Fortpflanzung" sozusagen 
nichts anderes, als das Irrttimliche aus alter Zeit aufgenommen 
wurde~ so bedeutet dieses fahrlKssige Vorgehen, milde ausgedrtickt, 
eine grofse Bequemlichkeit und eine 1~ichtachtung der neueren 
Forschungsergebnissel), Eigenschaften der betr. Autoren, die 

I) Man vergleiche: Koenig, Zweiter Beitrag zur Avifauna yon Tunis, 
J. |. 0rz~ 1892, pag. 290, 291 und 292; v. Erlanger, Beitrage zur 
Avifauna Tunesiens, J. f. Orn. 1898, l)ag. 444 und f f . f  
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ebensoviel Mifsfallen als hergernis bei den Fachkollegen hervor- 
rufen mfissen. 

B e s c h r e i b u n g  de r  Eier .  

I. 2 Eier (Gelege); gefunden am 11. III. 1899. 
Der Horst stand in einer Felsh6hle im W~di-SchellM, gegen- 

fiber der Insel Philae und war leicht zu erreichen. 
Die Eier sind nach GrSfse und Fiirbung sehr verschieden. 

Die Grundfitrbung bei dem grSfseren Ei (a), das leicht bebrtitet 
was ist licht cr~mefarben, bis zur Hiilfte vom stumpfen Pole aus 
mit grofsen, rotbraunen Flatschen versehen, welche ineinander 
fliefsen und die Grundfarbe viillig bedecken. Zwischen diesen 
stumpf-rotbraunen Flatschen sind einzelne breitere schwarzbraune 
Flecken und Kleckse eingestreut. Die andere Polseite dagegen 
l~ifst die Grundfarbe fiberall hervortreten und ist mit stumpf-rot- 
braunen Flecken und Spritzen fiber und fiber bes~it, bekleckst 
und bepunktet, die neben und unter sich eine sepiafarbene Unter- 
grundfleckung zeigen, wodurch das Ei wie marmoriert aussieht. 
Es ist yon gedrungener, bauchiger Form, gering elliptiseh, und 
yon Innen gelb durchscheinend, durch die Lupe betrachtet, stellt 
sich die Schalenoberfl~iche stark gekSrnt und granuliert dar. 

6,8 X 5,5 cm. 
9,80 gr. 

Das andere Ei des Geleges (b) ist kleiner und eifSrmiger 
gestaltet, auf der Schalenoberfl~tche ebenso deutlich gekSrnt 
und granuliert wie das erste. 

huf ebenfalls lieht-cr~mefarbenem Grundtone ist es am 
spitzen Pole auffallend stark mit der rotbraunen Deekfarbe 
gezeichnet und tr~igt auch dort haupts~tchlich die schwarzbraunen 
Flecken und Kleckse, wahrend der stumpfe Pol DeckfarbentSne nur 
in geringem Mafse aufzuweisen hat. Das Ei macht vom spitzen 
Pole aufw~irts einen ausgesprochen streifigen Eindruck, wobei die 
Deckfarbe nicht mehr ausgereicht zu haben scheint. Es erweckt so 
die Annahme, dafs es mit dem spitzen Pole zuerst an die Aufsen- 
welt getreten ist. Gegen das Licht gehalten, leuchtet es gelb dureh. 

6,4 X 5,1 cm. 
8,57 gr: 

II. 2 Eier (Gelege); gefunden in den Bergen bei Kom-Ombos, 
15. III. 1899. 

Ein sehr apartes, tier dunkelrotbraun gefiirbtes Gelege, das 
wenig bebrfitet war. Die beiden Eier sind gleichm~ifsig im Farben- 
tone: auf mattrotbraunem Grunde mit tier dunkelrotbraunen 
Flecken und Flatschen versehen, welche die Grundfarbe teils be- 
decken, teils zu Tage treten lassen, hier und da eine streifige 
Zeichnung markierend. 

Journ. f. Ora. LV. Jahrg. Jauuar 1907. 5 
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Die Schalenoberfl~iche ist stark granuliert und gekSrnt. Die 
Schale selbst leuchtet bei einfaUendem Lichte gelb dutch. 

a. 6 ,3X4,8 cm. b. 6 ,3X4,9  cm. 
6,58 gr. 7 gr. 

schSn eifSrmig, mehr walzenfSrmig als eifSrmig. 

IlI. 1 Ei (frisch); genommen auf dem Gebel et Thien 
(Ober-Aegypten), 16. IIl. 1899. 

Ein schSnes, grofses und stark bauchiges El, das auf der 
$chalenoberfl~iche dicht gekSrnt erscbeint und gelb durchleuchtet. 
Es ist auf crbmefarbenem Grundtone stark rotbraun gefieckt. Diese 
Deckfarbe halt die ganze obere H~lfte des stumpfen Poles be- 
deckt, woraus die Unterfarbe nur streifenweise abrupt hervor- 
sieht. Aus der Deckfarbe treten die tief schwarzbraunen Flecken 
und Kleckse deutlich hervor. Die spitze PolhKlfte ist mit der 
Deckfarbe nur iiberfiogen, wodarch eine granuliert marmorartige 
Zeichnung zum Ausdruck kommt. 

6,4 ~ 5 cm. 
8,62 gr. 

IV. 2 Eier (Gelege); genommen auf dem Gebel Der el 
Ball~ts vor Kene (Ober-Aegypten), am 1. IV. 1899. 

Das schSne Gelege war nur wenig bebrtRet. Die Schalen- 
oberti~tche ist durch die Lupe betrachtet gteichm~fsig granuliert; 
die Schale selbst leuchtet, durch das Bohrloch gesehen, gelb dutch. 

Das eine Ei (a) ist auf hellem Grunde durchweg gleich- 
m~fsig rotbraun.Qberflogen mit Spritzen und Punkten, welche 
den Untergrund nahezu v511ig bedecken. Der stumpfe Pol ist 
heller im Grundton, der spitze Pol dunkler. Auf letzterem heben 
sich auch schwarzbraune Flecken~ Striche und Punkte markant 
ab. Es ist bauchig gestaltet und beinahe gleichm~fsig elliptisch. 
Im Farbentone entspricht es den vielfach ebenso abgetSnten 
Eiern yon _Falco islandicus und 2'. peregrinus. 

6,1 X 4,8 cm. 
8,80 gr. 

Das andere Ei (b) l~iCst auf dem stumpfen Pole den crbme- 
farbenen Untergrund deutlich hervortreten bei starker rotbrauner 
Spritzen- und Fleckenzeichnung. Auf dem spitzen Pole dagegen 
wird der Untergrund fast ganz bedeckt durch die rotbraunen 
Schalenflecken, denen wiederum tief dunkelbraune klecksartige 
Flecken auflagern. Es ist grSfser, ein wenig bauchiger und ge- 
streckter als das vorbeschriebene, erste Ei (a). 

6,4 X 4,9 cm. 
9,35 gr. 

V. Ein Ei (ganz frisch); genommen in den Bergen bei 
Dendera (Ober-Aegypten), am 3. IV. 1899. 
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Das schSne Ei ist auffallend gro~s, langgestreckt, mit nahezu 
gleichmiifsig abfallenden Polen. 

Die Schalenoberfiiiche ist gIeichmiifsig granuliert; die Schale 
selbst leuchtet, gegen das Licht gehalten, durch das Bohrloch gelb 
durch. 

Der Untergrund ist yon einem zarten, milchfarbenen Weirs. 
Nur auf dem stumpfen Pole ist die rotbraune Deckfarbe so stark 
aufgetragen, dafs sie den Untergrund ganz bedeckt. Dort stehen 
auch die charakteristischen schwarzbraunen Flecken und KIeckse. 
Im Uebrigen tritt die Untergrundfarbe tiberall leuchtend hervor 
und erscheint nur bespritzt und bepunktet, stellenweise auch 
zart gewiilkt yon der mattrotbraunen Deckfarbenzeichnung, was 
dem Ei ein ausnehmend schSnes Aussehen verleiht. 

7,2 X 5,4 cm. 
11,17 gr. 

Das entleerte Ei nahm, gefttllt mit einer reinen Wasser- 
menge, ein Gewicht yon 115 Decigr. ein. 

Ich vermute, dafs nut dies eine Ei abgelegt worden ist, 
demnach also das Gelege bildet, denn eine am 6. April (also 3 
Tage spiiter, als das Ei dem Horste enthoben wurde) unter- 
nommene abermalige Untersuchung des Horstes ergab kein zweites 
Ei in demselben. 

VI. Bebrtitetes Gelege yon 2 Eiern; genommen auf dem 
Gebel hbu Fddah 7 am 27. IV. 1899. Das Gelege war stark bebrtitet. 

Es tr~igt die charakteristischen hrtkennzeichen, indem es 
auf der Schalenoberfi~iche gleichm~fsig granuliert ist und durch 
das Bohrloch gelb durchscheint. 

Das eine Ei (a) enthielt einen zum Aussehltipfen reifen 
Embryo und ist defect. Das Ei macht einen abgebrtiteten Ein- 
druck. Der stumpfe Pol bedeckt durch seine tier dunkelrotbraune 
Flatschen- und Fleckenzeichnung den Untergrund nahezu vSllig, 
w~hrend yon der Mitte ab nach dem spitzen Pole hin der Unter- 
grund mehr und mehr hervortritt. Er ist rosarot fiberflogen 
und tr~igt mattrotbraune Fleckenzeichnung, zwischen welche dunkle 
Punkte und Flecken eingestreut sind. 6 , 9 X  4,8 cm. 

Das zweite Ei (b) war faulgebrfitet. Es ist dunkler in 
der Gesamtf~irbung als a, kleiner, gefiillig eifiirmig bei ziemlich 
bauchigem Durchmesser. 

Der stulnpfe Pol ist gleichm~ifsig dunkelrotbraun gewSlkt 
mit eingestreuten, tier schwarzbraunen Flecken und Klecksen. 
Die spitze Polhiilfte ist weit bis fiber die Mitte hinaus heller 
gefarbt, die Deckzeichnung also nicht so stark aufgetragen, 
immerhin wird die kaum bier und da durchschimmernde Grund- 
farbe durch die starke Punkt- und Fleckenzeichnung nahezu 
ganz und ziemlich gleichm~ifsig bedeckt. 

6,5 X 4,9 cm. 
7,60 gr. 

5* 
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V u l t u r e ) ,  L. 1766. Syst. ~Tat. I, pug. 121. 

Diagnosis I. c.: Rostrum rectum, apice aduncum. Caput 
impenne, antice nuda cute. Lingua bifida. 

Diagnose der Gattung: Schnabel stark, hSher als breit, an 
der Wurzel mit einer Wachshaut bedeckt. Oberschnabel grade, 
am Ende der Wachshaut eingekerbt, yon d a a b  energisch hakig 
naeh unten gebogen. Unterschnabel grade, an der Spitze ab- 
gerundet, l~asenlScher frei, seitlieh im Schnabel liegend und in 
schiefer Richtung aufw~irts gehend, rund. Nasenscheidewand nicht 
durehbrochen. Kopf teilweise kahl, teilweise mit kurzem Flaum 
bedeckt, hugenlider bewimpert. 

Ftifse stark und hoch; Tarsus netzfSrmig beschuppt, am 
Gelenk und oberen Tell befiedert, kQrzer als die Mittelzehe. 

Deutliche Federkrause, bis an den Hinterkopf reichend, 
aus welcher der nackte Hals hervorgeht. 

Flfigel abgerundet, ebenso der aus 14 Federn abgerundete 
Schwanz. hasfresser. 

Die dieser Gattung zugehSrige einzige Art lebt in der 
europ~tischen Mittelmeerregion und erstreckt sich yon dort 5stlieh 
nach Indien und China, gelegentlich auch nach Nord-Afrika. 

2. Yul tu~" m o n a c h u s 2 ) ,  L. 1766. Syst. Nat. I, pug. 122. 

Diagnosis 1. c.: Vultur vertice gibboso, corpore nigro. 

Grauer Geier; Miinch$- oder Kutten.Geier. 
FranzSsisch: Vautour noir, cendr~ ou commun, couronn~ ou cha- 

peronn~. 
Englisch: Cinereous vulture. 
Arabisch: Niss'r (Collectivname fiir die grofsen Geier). 

Die vielfachen Angaben iilterer und jiingerer hutoren, das 
der graue Geier in Aegypten neben dem Giinsegeier h~ufig vor- 
komme, beruhen zweifellos auf einer Verwechslung mit dem 
Ohrengeier. 

Wiihrend letztere Art in Ober-Aegypten und Nubien eine 
hiiufige Erscheinung zu nennen ist, gehSrt umgekehrt das Auf- 
treten yon Fultur cim~eus in dortiger Gegend zu den Selten- 
heiten. Jedoch sind einige zuverlRssige Angaben fiir dessen 
Vorkommen bekannt. Die erste sichere ErwRhnung geschieht 
yon der franz5sischen Expedition, die l~ings des Nils siidlich 
bis Assuan und Philae in den Jahren 1798 und 1799 unternommen 
wurde. Eine recht gute Abbildung in der Description de l '~gypte 

I) Irultur, (voltur) turis, m. der Geier. Altlateinisch bei Livius, 
Virgil, Plinius, Hist. Natur. lib. X. cap. 6, sect. 7. 

�9 ) monachus latinisiert aus dem Grichischen lao~aZgq einzeln, alleiu 
lebend~ daher ~ ~oyazdr der MOnch bei Aristoteles und Plutarch. 
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II. Auflage (1809 bis 1820) XXIII. Band tab. XI stellt die Art- 
zugehSrigkeit des betr. Geiers aufser Frage. 

Im Oktober des Jahres 1851 begegnete ihm Heuglin bei 
Beni SSef. Dieser Forscher berichtet ferner yon einem sehr 
sch5nen Exemplar, das im Herbst 1856 bei Q~tah im Delta 
gefangen wurde. Nach Versicherung des NaturalienhRndlers 
R. Odescalchi soll dieser Vogel im Jahre 1860/61 in ziemlich 
grofser Anzahl zwischen den Pyramiden yon Ghizeh und S~qara 
vorgekommen sein, w~hrend der Vorgenannte, der ein sehr eifriger 
und kenntnisreicher J~ger gewesen sein soil, diesen Geier frfiher 
niemals in Aegypten wahrgenommen hat. 

Die weiteren Angaben, welche Heuglin 1) von Lefbbvre, 
Hartmann, Leith Adams und Rfippel wiedergibt, halte auch ich 
ffir unzuverl~issig. Ebenso halte ich die Angabe yon Shelley fiir 
anfechtbar. Derselbe will Vultur cinereus sowohl einzeln, als 
auch zahlreicher in Gesellschaft yon Gyps /ulvus gesehen haben, 
wRhrend er den Ohrengeier nur auf die Autorit~it yon Heuglin 
anftihrt. Hier liegt offenbar ein Irrtum vonseiten Shelley's vor: 
Die schwarzen Geier, welche er auf den Sandb~inken zwischen 
und unter Gyps fulvus gesehen hat, sind wohl zweifeUos alles 
Ohrengeier gewesen. 

Auch Charles Rothschild ~) ist gewifs im Irrtum, wean er 
in seiner hrbeit vom Aegyptischen Sudan sagt: ,,The black 
Vulture was more Common than either of the two preceding 
species", n~mlich Gyps fulvus und Gyps Rueppelli -- w~ihrend 
er Otogyps in seiner Liste iiberhaupt nicht aufnimmt. 

Der vielgereiste Alfred Brehm erw~hnt Fultur cinereus als 
Bewohner Nord-Ost-Afrikas iiberhaupt nicht. 

Ich selbst bin diesem Vogel auf meinen grofsen Streifzfigen 
in Ober-Aegypten und Nubien niemals begegnet; jedesmal wenn 
ich glaubte, ihn an einem Aase entdeckt zu haben, wies das vor- 
ziigliche Trieder-Fernglas yon Zeiss die ZugehSrigkeit des ver- 
meintlichen Kuttengeiers zum Ohrengeier aus. 

Das Vorkommen des grauen Geiers in hegypten ist jeden- 
falls kein hiiufiges und regelm~ifsiges; sichere l~achrichten dariiber 
liegen meistens nur aus Unter~ und hSchstens Mittel-Aegypten 
vor. Hartmann s) erwiihnt eines bei Qal~bsche in Nubien auf dem 
Wendekreis des Krebses erlegten Vogels. 

Im zoologischen Garten yon Ghizeh sah ich im Jahre 1903 
ein sear schSnes Exemplar yon Vultur cinereus lebend, das, wie 
mir Captain Flower, der Direktor des zoologischen Gartens sagte, 
in Minnye gefangen worden sei. 

1) Orn. N. O. Afrikas, I, pag. 11. 
~) Ibis, 1902, pag. 29. 
s) Dr. Robert Hartmann, Ornith. Reiseskizzen aus N.0.Afrika, J. 

f. 0rn. 1863, pag. 808. 
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Gyps1), Savigny. 1809. 
Syst~me des Oiseaux de l's pag. 231. 

Diagnose der Gattung: Schnabel gestreckt und stark, aber 
schwiicher als beim Kutten- und Ohren-Geier, hSher als breit, an 
der Wurzel mit einer Wachshaut bedeckt. 

Oberschnabel grade, am Ende der Wachshaut kaum einge- 
kerbt, dann fortlaufend grade und erst im letzten Drittel scharf- 
hakig nach unten gebogen. 

Unterschnabel gestreckt und grade, an der Spitze abge- 
rundet, beide Kiefer mit scharf schneidendem Rande. 

:NasenlScher frei, seitlich in der Wachshaut nahe dem vorderen 
Rande derselben liegend, schriig yon innen nach aufsen miindend, 
einen liinglichen Spalt yon oben nach unten darstellend. 

Nasenscheidewand nicht durchbrochen. 
Kopf mit harten, straffen, haarartigen Federn bedeckt; Hals 

mit wolligem, weihem Flaum bis zur Halskrause bekleidet, 
welcher oberhalb des Rumpfes sitzt. Augenlider bewimpert; der 
Augenwinkel enthiilt vorne einen starken Haarwirbel. 

Kropf, wenn gefiillt, sichtbar hervortretend. 
Fiifse stark und hoch; Tarsus netzartig beschuppt, am Ge- 

lenk und oberen Tell befiedert, ktirzer als die Mittelzehe. Aursen- 
und Mittelzehe am Grunde mit einer Spannhaut verbunden (Sitz- 
ftifse --  Pedes sedentes). Die Krallen stumpf und wenig gebogen, 
am st~rksten die der Hinterzehe. 

Fltigel abgerundet, die Schwingen I. Ordnung mit 10 grofsen, 
starken Federn; die erste kurze Schwinge entspricht in ihrer 
Liinge der 6, die 2. und 3. Schwinge ist nicht so lang wie die 4 ,  
welche die l~ngste ist. 

Schwanz abgerundet, aus 14 Federn bestehend. 
Die Repriisentanten dieser Gattung niihren sich yon Aas, 

namentlich yon den Eingeweiden grSs gefallener Tiere. 
Man kennt bis jetzt 6 Arten. Alle leben in dem w~rmeren 

Erdgtirtel der 5stlichen Halbkugel. In Aegypten wird diese 
Gattung vertreten durch e ine  Art. 

3. G~Jps f u l v u s  ~), (Gin.). 1788. 

Syst. Nat. I, pag. 249. 
[Vu[tur fulvus, Gin. Syst. Nat. I, pag. 249, 1788]. 
Diagnosis 1. c.: Vultur superne ex gnseo rufescens, capite, 

cello et torque albis, remigibus rectricibusque nigris. 

z) Gyps latinisiert aus dem Griechischen ~,~, 7.~d~, ~ der Geier, 
- -  entstanden aus ~,~o~ mit gebogenem Antlitz, krummschnablig. [avis 
semper femina, lunae symbolum, etc. Euseb. Praeparat. evangel, lib. IIl, 
cap. 6 et 7; genus absque coitu pariens. Basil. Hexa~mer, homil. 8 ] .  

~) fulvus, a, um - -  ~a~,~o~, "' ' - '- ' ~vQoor rotgelb, dunkelgelb, braun- 
gelb, dunkler als flavus -'- feuergelb, rotgelb, blond. 
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Habitat in montibus Persiae quesque alpibus sunamisicis, 
falcone fulvo major; Caput et collum alba lanugine tectum; ros- 
trum cinereum, basi cute nigra tectum; irides obscure flavae; 
colli infima pars multiplici serie pennarum longarum, acutarum, 
setacearum ex albo rufescentium cincta; in medio pectoris fovea 
lanugine alba vestita, et pennis longis angustis rufescentibus cincta. 
Pennae subtus basi albae, apice rufae. Pedes plumbei, ultra fe- 
moris medium intus lanugine densa alba, extus pennis longis ru- 
fescentibus tecti, unguibus nigris. 

Brauner Geier; Weifsk6pfiger Geier; Giinsegeier. 
FranzSsisch: Griffon, Vautour griffon. 
Englisch: Griffon vulture. 
Arabisch: Niss'r, (Collectivname fiir alle grorsen Geier, der jedoch 

anscheinend speciell dieser Art zufiillt). 
Schnabel gestreckt, stark, seitlich zusammengedrtickt, an 

der Spitze hakenfSrmig abw~irts gebogen, bei alton VSgeln horn- 
farbenhell, bei jungen dunkel. 

Farben der Wachshaut und der Fiffse ges~ittigt blaugrau, 
die der N~igel schwarz. Iris bei jungen VSgeln dunkelbraun, bei 
alton gelblichbraun mit einem Stich in's rStliche oder orange- 
farbene, fibrigens nach Alter und Erregung wechselnd. Der Ober- 
kopf ist mit straffen, haarartigen Federgebilden bedeckt; der lango 
weit vorstreckbare Hals sitzt an seiner Basis an einer braunen 
im hfheren Alter schiin weifsen Halskrause und ist mit weirs- 

woUigem Flaum ringsum bekleidet. Diese Halskrause ist aus 
feinspitzigen schmalen Federn gebildet und umgibt nur den 
Grund des Nackens. 

Die nach aursen tretende Seite des angefiillten Kropfes ist 
mit dunkelbraunen, straiten, bartlosen Federn bedeckt. 

Tarsus, Fltigel und Schwanz entsprechen genau dem Gattungs- 
Charakter. Im Uebrigen ist zu bemerken, dars der Vogel in seiner 
F~irbung aurserordentlich wechselt je nach Alter und Geschlecht. 
Jtingere u namentlich zeigen auf dem Kleingefieder ein 
schSnes rotbraunes Allgemeincolorit, wobei jede Feder l~ings des 
Schaftes weirs eingesaumt erscheint; auch die Halskrause ist rot- 
braun, Schwingen und Schwartz scbwarz mit dunkelriitlichem 
Anfluge. Je ~lter der Vogel wird, desto fahler erscheint er in 
seiner Gesamtfiirbung. Ganz weirs befiederter Kopf und Hals, 
sowie volle und dichte, weihgefarbte Halskrause geben die Kenn- 
zeichen adulter VSgel ab. 

Auf Grund dieser Altersunterschiede scheint Gyps fulvus yon 
Schlegel 1) und Sharpe 2) in zwei Subspecies aufgeteilt worden zu sein. 

1) Schlegel, Rev. Crit. pag. XlI, 1844 (Vultur fulvus occidentalis) 
und Schlegel, Mus. P.-B. Yult. pug. 6, 1862 (Vultur [ulvus orientalis). 

2) Sharpe, Catal. of the Birds in the British Museum, Volume I, 
pag. 5, 6 und 7. 
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Sharpe fiihrt neben Gyps fulvus- Gyps hispaniole~sis und 
Gyps fulvescens, Hume auf, vereinigt aber die yon Schlegel auf- 
gestellten Formen occidentalis und orientalis unter fulvus. 

Der G~nsegeier ist in Aegypten weitschichtig verbreitet und 
h~ufig zu nennen. Schon in der Umgegend yon Cairo gewahrt 
man diesen stolzen Flieger in hoher Luft oder sieht ihn an einem 
Aase in starker Ansammlung seinesgleichen. Je tiefer man aber 
in das obere Aegyptenland eindringt, desto h~ufiger wird man 
diesen gewaltigen YSgeln begegnen. 

Dort, we die Kalkberge, zerrissen und zerkliiftet, mit nackten 
sehroffen Felswiinden in den blauen Aether starren, erblickt man 
diese Kolosse unter den VSgeln auf vorspringenden Zacken und 
B15cken fufsend oder darfiber kreisend. Das ist z. B. in aus- 
gesprochener Weise auf dem grofsen Massiv des Gebel Abu-F~dah 
der Fall, we der G~nsegeier vermutlich Brutvogel ist. In allen 
fibrigen bedeutenderen, teils Kreide- und Kalk-haltigen, teils aus 
Sandsteingefiige und plutonischem Elemente bestehenden Berg- 
partien, die sieh namentlich auf der Ostseite des •ils nach dem 
Roten Meere zu in der Arabischen Wfiste erheben, wird der 
Vogel nirgends fehlen. Diese einsamen Gebirgszfige wird er auch 
zu Brutzwecken aufsuchen und dort seine gewaltigen Horste 
grfinden. Denn der Vogel ist seiner Natur naeh - -  und zwar 
mit vollem Reehte - -  scheu und mifstrauiseh dem Menschen 
gegenfiber. Es ist mir daher nicht geglfickt, auf meinen Beg~ngen 
der Berge am Nilrande die Horste dieser Art ausfindig zu maehen. 
Um so h~ufiger ffihrt einen der Zufall mit dem Vogel selbst 
zusammen. Einen solchen will ich hier schildern. 

Der alles versehlingende Nilflufs wiilzt eine Anzahl in seinen 
Welled ertrunkener Ktihe mit sich fort. Eine elende Barke, 
welche das Vieh auf die andere Seite bringen sollte, ist auf eine 
Klippe gestofsen, die Barke ist umgeschlagen und untergegangen 
und mit ihr das Hornvieh, welches sie barg. Der braune Mensehen- 
sohn, vertraut mit dem nassen Elemente, hat sich schwimmend 
an's Ufer gerettet. Wehklagend sieht er mit dem husdrucke der 
hiichsten Resignation dem Untergange seiner Habe zu. Sehon 
haben die Wogen ihre Opfer verschlungen, und ruhig gleiten die 
Wasser dariiber hin, als ob nichts vorgefallen wiire. Die Leiber 
werden yon dem Strome erfafst, sie sinken durch ihre natfirliche 
Schwere auf den Bodea herab. Aber schon nach wenigen Stunden 
bewirken die Gase im Innern ein Leichterwerden des massigeu 
KSrpers. Befriedigt durch die Umarmung und gesiittigt und ge- 
stillt in seiner Habgier zugleieh, liefert der Flus wieder seine 
Opfer aus. Am Rande einer Sandbank hat er sie ausgeworfen. 
Nun liegen sie da, beschienen yon der Glut der Sonne und um- 
spielt yon den pl~ttsehernden Wellen, dem unerbittliehen Fort- 
gange des Verfalles anheimgegeben. Der Bauch ist aufgetrieben 
und in der LeibeshShle g~hrt und braust es. Die Molekeln, welehe 
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sich beim hufbau des lebenden Organismus vereinigt haben: sie 
erzwingen sich wieder die LoslSsung und Freimaehung yon der 
eingegangenen Verschmelzung. Das ist der Moment, der zur 
Vollendung dieser Aufgabe auch das Eingreifen lebender Wesen 
erheischt. Das scharfe Auge des Giinsegeiers hat das dtiftende 
Aas aus hoher Luftschicht erspiiht. Einem Piinktchen gleich el'- 
scheint der gewaltige Vogel im hohen Aether, um schon bald 
darauf seine Umrisse deutlich erkennen zu lassen. Schrauben- 
f5rmig kreisend liifst er sich nieder: jetzt streckt er den langen 
ilals und die starken Fiix~ge vor, in scbiefer KSrperlage kommt 
er einem sausenden Geschosse gleich auf die Insel herab. Ueber 
ihm aber wird es lebendig, denn seine Artgenossen haben den 
Grund seines Herablassens erkannt und folgen ihm nun blind- 
lings, oft in kaum z~ihlbarer Menge. Der erste aber ist liingst 
am Aase. Die muskulSsen Fiifse auf den Kadaver gestemmt, hat 
er mit der bakenfSrmigen Schnabelspitze die Bauchhaut durch- 
bohrt und dieselbe mit einem kraftvollen Ruck zerschnitten. 
Frei liegen die Eingeweide. Von allen Seiten kommen nun zischend, 
pfeifend und fauchend die gewaltigen VSgel heran, nm an dem 
Mahle mit teilzunehmen. Die hervorquellenden Diirme werden 
zuniichst erfafst und wuchtig herausgezerrt. In hastigem und 
energischem Wfirgen verschwinden die zerschnittenen Stficke des 
langgewundenen Darmrohres saint dem Inhalte desselben in den 
dehnbaren Schltinden der Geier. Leber und Nieren, Milz und 
Lunge werden zerfetzt und mit den tief in die LeibeshShle ge- 
streckten HMsen hervorgelangt. In wenigen Minuten ist das Werk 
vollendet und die grofse LeibeshShle his auf die gl~inzenden 
Rippenknochen geleert and gereinigt. Vornehmlich dazu scheint 
der G~insegeier berufen, die Weichteile des KSrpers aufzunehmen 
und mit den Eingeweiden aufzur~iumen. Daftir hat ihn auch die 
:Natur mit dem langen, vorstreckbaren Halse ausgertistet und ihm 
den scharfrandigen $chnabel gegeben, um Vorleger der Mahlzeit 
zu werden und die weicheren Teile zu beseitigen. Die Menge 
der Nahrungsaufnahme ist bei dem Einzelwesen oft so gros dafs 
es sich nicht yore Boden erheben kann, ohne den im Kropfe 
sitzenden Ballast auszuwerfen. Untersucht man dann das Aus- 
geworfene, so erstaunt man bilIig fiber Umfang und GrSfse der 
herabgewtirgten Fetzen, die der weitdehnbare Schlund zu bergen 
vermochte. Die Eile und der fibergros Eifer w~ihrend der 
b~ahrungsaufnahme ist wohl begrtindet dutch die gewissermafsen 
vererbte Erfahrung, welche die enorm grofsen, auffallenden VSgel 
auf dem Erdboden durch auf sie einsttirmende Gefahren gemacht 
haben. Da heifst es keine Zeit verlieren, um in kiirzester Frist 
den gewiinschten Erfolg zu sichern. 

Schon das Herabfallen dieser grofsen VSgel aus der Luft 
zieht die Aufmerksamkeit eines weiten Umkreises auf sich, dessert 
Insassen sich halb aus b~eugier, halb aus Habgier und Mifsgunst 
in die Nahe dieser Viigel begeben. Deshalb heifst die unbewufste 



74 Dr. Alexander Koenig: 

und doch durch die Erfahrung gezeitigte, tiefbegrfindete und 
vererbte Devise bei diesen Geiern: rasch handeln, um rasch fertig 
zu werden. Jedenfalls ist mir der Inhalt dieses Satzes grade 
beim Giinsegeier in voller Wahrheit vor die hugen getreten und 
zur ganzen Gewirsheit geworden. 

Die eingehende und hervorragend schSne $childerung, welche 
Kronprinz Rudolf von dem Leben und Treiben des G~nsegeiers 
in $1avonien und auf der iberischen Halbinsel gegeben hat, ge- 
reicht der neuen Auflage l~aumann's zu einer wahren Zierde. 

Von grofsem Interesse ist die Bemerkung des hohen Herrn, 
dafs sich ihm bei Priifung der B~lge die Ansicht aufgedr~ngt 
habe, dars der Spanische weffskSpfige Geier lichter und im Ganzen 
schSner gef~rbt sei, als der des Ostens; auch das Weirs des 
Kopfes, des Halses und der Krause sei lichter und reiner; des- 
gleichen wRren Brust, Bauch, Riicken und Schultern gelber, d. h. 
yon klarerer schSnerer Farbe. 

Es w~ire dies Sharpe's Subspecies ,,hispaniolensis." 
Mir liegt ein zu wenig ausreichendes Material vor, um in 

dieser Frage ein ausschlaggebendes Urteil zu fRllen. Nur m5chte 
ich darauf aufmerksam machen, dafs die bald dunklere, bald 
lichtere F~rbung des Schnabels ohne Zweifel auf Altersabzeichen 
einer und derselben Art zurttckzufilbren sind, ebenso wie die rot- 
braune und fahle Gesamtfiirbung des G~insegeiers. 

Ein yon m i r v o r  Luxor am 2. April 1897 erlegter, schSn 
rotbrauner G~insegeier entspricht genau dem in Dresser's Birds 
of Europe abgebildeten jungen Vogel, wiibrend sich die adulten 
Sttlcke, die ich mehrfach am Aase zu schiessen Gelegenheit hatte, 
mit dem ebenfalls dort zur Darstelhng gelangten alten Vogel 
vSilig decken. Auch die GrSfse scheint grofsen Schwankungen 
zu unterliegen. Mir sind yon dieser Art ebensowohl kleine, als 
auffallend grofse Stiicke in die HRnde gekommen. - -  Die Brut- 
pliitze des GRnsegeiers sind mir leider in Aegypten bis jetzt un- 
bekannt geblieben. 

Heuglin 1) sagt diesbeztiglich: ,,Seine Standorte sind nament- 
lich die hSheren, kahlen und viel zerkliifteten Kalkgebirge l~ings 
des Niltales; dort horstet er im M~rz und April auf Vorspriingen 
und fast unersteiglichen Klippen. Gewiihnlich liegen die Horste einer 
solchen Gesellschaft (n)icht ~) nahe beisammen und sie bestehen aus 
dfirren hesten, Reisern und Btischelmais, Stroh- und Rohrstengeln." 

Die Rubrik ,,Fortpfianzung" in :Naumann's II. Aufiage ent- 
hiilt bedauerlicherweise wieder viel Irrtiimliches, das nicht nur 
nicht elimini~~t, sondern gradezu noch verstiirkt worden ist. 

l~ach neueren, vielfachen und grfindlichen Forschungen 
wissen wir, dafs der G~nsegeier stets nur ein Ei im Gelege hat. 
Sollten zwei Eier in ein und demselben Horste vo?gefunden 

1) Orn. N.O.Afdkas, I, pag. 4. 
~) Soil wohl heffson dicht. 
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werden, so ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, dais das zweite 
Ei einem anderen Weibchen entstammt. 

Man vergleiche die hierhin gehSrigen Mitteilungen yon denen 
einige zur Begrtlndung meiner Aussage im Auszuge bier ange- 
filhrt sein mSgen: 

Osbert Salvin, der offenbar eine grSfsere Reihe yon G~inse- 
geierhorsten in Algerien zu untersuchen Gelegenheit hatte, sagt 
in seiner Arbeit: Five months Birds-nesting in the Eastern Atlas, 
Ibis, 1859, pag. 179: ,,In one instance only did we find an egg 
and a young one in the same nest; in all other cases, one egg 
or one young one was the invariable number." 

Alfred BreAm litfst im Tierleben seiner mustergtiltig bear- 
beiteten II. Aufiage 1879 seinen Bruder Reinhold fiber das Brut- 
geschitft des GSnsegeiers in Spanien bericbten, pag. 37: ,,in diesen 
tIorst legt das Weibchen ein weifses Ei yon der GrSfse eines 
G~tnseeies etc." 

Ich selbst berichte wahrheitsgetreu nach den mir gewordenen 
frischen Eindriicken an den Brutpliitzen dieser Geier auf dem 
Djebel R'Sass in Tunis J: f. Orn. 1888, pag. 144: 

,,Ich schofs am 13. Februar 1887 zwei dieser RiesenvSgel, 
welche riicklings fiberschlagend, tot auf dem ffir uns leider un- 
zugiinglichen Gebirgskamme liegen blieben. Unserem Ftihrer, 
einem gewandten Bergsteiger, gelang es dennoch nach unsaglichen 
Mfihen und Gefahren einen derselben herabzuholen und auch zu- 
gleich ein Ei dem Horste zu entnehmen. Von letzteren sah ich 
freilich mehrere, denn die G~insegeier brfiten, wie dies aus mannig- 
fachen, frfiheren ornithologischen Mitteilungen bekannt sein diirfte, 
in Kolonien, immer aber an den schroffsten uazug~nglichsten 
Stellen. Nach genau abgegebenem Berichte des Augenzeugen 
seien die Horste aus den dicken Halmen eines auf jenem Berge 
h~ufig wachsenden Riedgrases sehr umfangreicb, aher ganz flach 
gebaut. Sowohl in diesem, wie auch in frfiher gesehenen, habe 
er stets nur ein Ei, hie zwei oder mehr darin vorgefunden, was 
den letztgesammelten Erfahrungen der Ornithologen durchaus ent- 
spricht." 

Carlo Freiherr yon Erlanger sagt in seiner mit grofsem Fleifse 
und aufserordentlicher Gewissenhaftigkeit geschriebenen Arbeit: 
Beitr~ige zur Avifauna Tunesiens, J. f. Orn. 1898, pag. 452 und 453: 

,,Der grofse, flachmuldige fIorst bestand ganz aus Halfao 
gr~isern, darin lag ein schmutzig weifses Ei." Im Anschlafs daran 
gibt der genannte Forscher die eingehende Beschreibung yon 
8 Gelegen, die alle ausnahmslos je aus einem einzigen Ei be- 
standen haben. 

Nach diesen korrekt wiedergegebenen hngaben mufs es mehr 
wie befremden, dafs in der kfirzlich erschienenen Arbeit yon Dr. 
E. Rey, Die Eier der Viigel Mitteleuropas, folgendes zu lesen ist 
(pag. 10): ,,Das voile Gelege des G~insegeiers enth~ilt in der 
Regel zwei Eier, selten nur eins." 
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Wie der berfihmte und gewissenhafte Oologe zu diesem Aus- 
spruche kommt, der doch zu allen angeffihrten Mitteilungen im 
schroffen Gegensatze steht, ist mir unerkl~rlich. Anfangs war 
ich der Meinung, dafs Rey mSglicherweise fiber die Eierzahl aus 
dem 5stlichen Gebiete anders unterrichtet worden wiire, aber auch 
diese Annahme fiel zusammen, als ich in Cab. J. f. Orn. 1862 
pag. 365 diegrofsartigen, ausschlaggebenden Beobachtungen Krfiper's 
las: Ornithol. Notizen fiber Griechenland, ,,Man wird sich wundern 
und es fur ungereimt halten, wenn ich behaupte, dais Futtur 
tulvus in Griechenland stets nur ein Ei legt. Wenn ihn andere 
Ornithologen zwei, auch drei Eier legen lassen, und nicht einmal 
erw~ihnen, dais er auch ein Ei legt, so sage ich, dafs dieselben 
falsch unterrichtet worden sind. Die SchSpferkraft wfirde dem 
Geier eine grofse Last auferlegt haben, wenn sie ihm befohlen 
h~itte, zwei oder drei Junge j~ihrlich aufzuziehen. Wie schwer es 
zwei Geiern wird, ein Junges mit Speise zu versehen, wird der- 
jenige erst erfahren, der in einer einsamen Felsschlucht das be- 
st~indige Sehreien yon hungrigen Geierkindern vernommen hat. 
Wie dem such sein mag, so wenig wie ieh, haben die yon mir 
befragten Griechen mehr als ein Ei oder ein Junges im Nest ge- 
funden. Freund Simson versicherte, dafs er auch in Algier, wo 
er eine Anzahl Eier yore braunen Geier ausgehoben hat, nur ein 
Ei im Horste vorgefunden habe; nur einmal babe er neben einem 
jungen Geier noch ein Ei gefunden." 

Die yon Rey gegebene Mitteilung hat sieh auch der Be- 
arbeiter des G~insegeiers in Naumann's II. hufiage einfach ange- 
eignet, ohne die diesbezfigliche Literatur einzusehen oder zu prfifen. 

Grade diese Tatsache spricht ftir die geringe Vertiefung des 
betr. Autors bei und in der Arbeit. Ohne eingehende und grfind- 
liche Berticksichtigung der Literatur sollten aber dergleichen 
Fragen in einem ganz Deutschland iiberschwemmenden Werke 
nicht abgehandelt werden, zum Wenigsten aber darf man eine 
gewissenhafte, eingehende Priifung der ffir die Naturgeschichte 
gegebenen, neueren wiehtigen Forschungen verlangen, wenn dem 
diese Arbeit fibernehmenden hutor persSnliche Kenntnisse und 
Erfahrungen fiber den in Frage kommenden Stoff mangeln. 

Otogyps,  1) 6ray, 
List of Genera of Birds, 1841, pag. 2. 

Diagnose der Gattung: Schnabel auffallend stark~ fast doppelt 
so hoch als breit, an der Wurzel mit eiaer dunklen Wachshaut 
bedeckt. Oberschnabel grade, am Eade der Wachshaut kaum ein- 
gekerbt mit yon da an energischer Kuppenrundung, deren Spitze 
scharfhakig nach unten gebogen ist. Unterschnabel gestreckt and 

1) Latinisiert aus dem Griechischen o~,  a~T(~r v~ das Ohr und 
~'d~ ~o'~, ~ der Geier. 
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grade, an der Spitze abgerundet, beide Kiefer mit scharfschnei- 
dendem Rande. 

Nasenl~cher frei, seitlich in der Wachshaut, nahe dem 
vorderen Rande derselben liegend, durch ein horniges Septum 
von einander getrennt. Sie bilden einen ]Knglichen Spalt yon 
oben nach unten und sind nicht sehr grofs. Der  Rand derselben 
ist wulstartig aufgetrieben. 

Kopf oberhalb mit wolligem Flaum, seitlich und hinter- 
w~irts mit haarartigen Federgebilden stoppelf6rmig bedeckt. Grosse 
sichtbare OhrSffnung. In der Erregung f~rbt sich die Kopf- 
faltenhaut. Das Kinn tr~gt einen haarartigen Bart. 

Hals nackt, sporadisch mit Flockeu yon Flaum oder Feder- 
Stoppeln bedeckt, scheinbar eingezogen, ohne eigentliche Hals- 
krause. 

Augenlider schwach bewimpert. 
Ffifse stark und kr~ftig gebaut. Tarsus netzartig beschuppt, 

am Gelenk und oberen Tell woUartig befiedert, l~inger als die 
Mittelzehe. Aufsen- und Innen-Zehe am Grunde mit einer 
kr~iftigen Spannhaut verbunden (Sitzf'~se, Pedes sedentes). Die 
Krallen der Innen- und Hinter-Zehe auffallend stark und krRftig 
gebogen, die der Mittel- und Aufsen-Zehe dagegen schwach und 
wenig gebogen. 

Fliigel langgestreckt und grofs. Die Schwingen I. Ordnung 
stark zugespitzt, 2, 3, 4. und 5. Schwinge ungef~hr gleich fang, 
die 6. ein wenig kilrzer als die 1. 

Schwanz abgerundet, aus 12 straffkieligen Federn bestehend. 
Nur die Federn der Oberseite sind wie bei anderen grofsen 
Geiern gestaltet. Die Unterseite deckt dicht stehender, ziemlich 
langer Flaum yon grauweifslicher F~rbung, aus welchem einzeln 
stehende, lange und schmale s~belf~rmige Federn hervorragen. 
Die ReprKsentanten dieser Gruppe nKhren sich yon Aas, vor- 
nehmlich yore Muskeifleisch gefallener Tiere. Man kennt zwei 
Arten, yon denen eine in Afrika, die andere in Indien lebt. 

4. Otogyps  a u r i c u l a ~ s ,  1) (Daud.) 1800. 
(-- Vultur auricularis, Daud. Trait~ II, pag. 10, 1800.) 

Ohrengeier. 
FranzSsisch: Grand vautour barbu. 
Englisch: Sociable vulture. 
Arabisch: Niss'r ~ssued, d. h. der schwarze (dunkle) Geier. 

E'-Schum~thah nach Dr. Hartmann v. J. f. Orn. 1863, 
pag. 240. 

x) auricularis, e zu den Ohren gehSrig, Adject., gebildet vom 
8ubstantiv. auricula, das Oehrehen, besonders das ~tufsere Ohr, tier 
Ohrknorpel und das Ohrlappehen, 
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Schnabel sehr grofs und kr~.ftig, 46 mm hoch und 25 mm 
breit (also nahezu doppelt so hoch als breit), yon der Wachshaut 
an stark kuppenfiirmig gebogen und in eine hakenfSrmige Spitze 
auslaufend. 

Oberschnabel auf der Oberseite yore Oberrticken (Firste) aus 
~/s dunkelschwarz, 1/s hell hornfarben. Untersehnabel an der 
Basis schwarz, hell hornfarben auslaufend. Kinn mit haarartigem 
Bart. Waehshaut uad Fiifse, sowie die nackten Stellen an Kopf 
und Hals blaugrau. Iris umbrabraun. 

Oberkopf dicht bedeekt mit weifsem Flaum; Hinterkopf und 
Seitengegend des Kopfes, sowie der Hals nackthiiutig, sporadisch 
mit weisfen Federdunenflocken, sowie stoppelartigen Federborsten 
bekleidet. In der Erregung fiirbt sich die naekte Kopf- und 
Halshaut violett; aueh sell dann das mit Blut ttberreich getr~tnkte 
innere Ohrl~ippchen hervorgestiiipt werden kSnnen (ein Vorgang, 
den ich jedoch bis jetzt noch nicht beobachtet habe). Ffifse mit 
dem Gattungseharakter tibereinstimmend. 

Die vorherrsehende Fiirbung des Gefieders ist ein fables 
Graubraun; Schwingen und Steuerfedern sind dankler, die grofsen 
Fliigeldeckfedern sind hellbraun umsiiumt. Im Nacken und am 
Oberriicken stehen h~iufig blafsfahle und gelbliehweifse Federn. 
Jtingere VSgel unterseheiden sich dutch dunkleres Gefieder. Die 
ganze Unterseite entbehrt riehtiger, eigentlicher Conturfedern. 
Auf der Vorderbrust treten hSchst eigenttimliche braungraue, 
lieht umr~inderte, siibelartige Federn hervor, die in frischem Za- 
stande desVogels wie mit einem bliiulichen Dufte fiberzogen erscheinen. 

Die straffen Schwanzfedern, in der Zahl 12 vorhanden, sind 
an der Spitze moist abgerieben, so dafs nur die kahlen Feder- 
sehiifte, yore Barte befreit, hervorstarren. Diese Erscheinung 
h~ingt mit der Art und Weise der Nahrungsaufnahme zusammen. 
Der starke Schwanz wird gegen den Boden gestemmt, worin die 
Abreibung des Bartes ihren Grund hat. 

Marse: 
c~ ad., erlegt am Wtistenraude yon Karnack, 26. II. 1899. 

(Frisch im Fleiseh gemessen). 
L~inge yore Sehnabel his zum Sehwanzende: 107 em. 
Brustweite: 34 cm. 
Flugspanne (Breite)) 265 cm. 
Halsumfang: 19,3 cm. 
Fltigell~inge veto Bug: 73 cm. 

Der Ohrengeier dfirfte in Unter-Aegypten nur ausnahmsweise 
~,orkommen, wiihrend er in Mittel-Aegypten schon hiiufiger auf- 
tritt und in Ober-Aegypten bereits zu den nicht seltenen Vogel- 
erseheinungen gehSrt. 8ein eigentliches Heimatland ist Nubien. 
Dort wird er schwerlieh irgendwo vermifst werden. An einem 
auf freier Ebene liegenden Sehaf- oder Ziegen-Kadaver odor gar 
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an der Leiche eines Esels und Kameles wird er gewil~s nicht 
feblen. Auch kommt er viel eher und leichter herah als der 
G~nsegeier. Er ist bedeutend weniger scheu, als dieser und liifst 
sich leichter yore Menschen angehen, als irgend ein anderer  der 
grofsen Geier. 

Diese aufsergewShnlichen, gewaltigen und imposaaten Vfigel 
tuen es jedem Menschen an, ganz gleich, oh er Laie oder Fach- 
mann ist. Mit wuchtigen Fliigelschl~igen, die ein vorheriger kleiner 
Anlauf auf dem Boden wohl real uaterstiitzt, der aber durchaus 
aicht bedingungslos vorangegangen seia tours, erheben sich diese 
beschwingten Riesen yon der Erde, um in einigen, in der Luft 
beschriebenen KreisbSgen dem menschliehen Auge in kurzer Zeit 
zu entschwinden. Wie sehr der Flug den Vogel f~rdert, habe 
ich unz~ihlige Male wahrzunehmen Gelegenheit gehabt, wean ich 
reich vorsichtig an die am Aase schmausenden Ohrengeier heran- 
gebirscht hatte. Eben noch nahe genug, um einen Postensehui's 
wirksam abzugeben, waren sie in wenigen Sekunden bereits aus 
dem Bereiche der Kugel. Mit ausgestreckten Schwingen sich 
sehrauhenffrmig in die HShe windend and nut in grffseren Inter- 
vallen drei bis viermal mit den Fliigeln schlagead, heben sich 
diese gewaltigen Kolosse in den Aether, mehr und mehr in ihren 
Umrissen verlierend und sich aisbald nur als ein Panktchen dem 
menschlichen Auge darstellend, bis auch dieses in den Schleiern 
der Luftschichtea schlierslich g~nzlich verschwindet. 

Ein seltenes Vergniigen bereitet dem Forscher die Beob- 
aehtung dieser Oeier am Aase yon der Luderhfitte aus. Eine 
solche hatte ich mir am Wtistenrande unweit Karnack erbaut 
und will hier die diesbeziigliche Stelle aus dem Tagebuche 
wiedergeben. 

Dort heifst es unter Sonntag, dem 26. Februar 1899, wie folgt: 
,,Ich liefs reich auf unserer Dahabiye um 5 Uhr wecken 

und ritt mit meinem arabischen Begleiter ,,Chalil" gleich nach 
6 Uhr ab. Um 1/27 Uhr etwa ging die 8onne auf, die Kiilte 
vertreibend. Ich sporne zur Eile an. Um 1A nach 8 Uhr safsen 
wit in der Hiitte, welche wit uns tags vorher mit Geschick und 
Umsicht aufgebaut hatten. Einige Aasgeier waren bereits am 
stark ausdiinstendem Eselkadaver. Wit scheuchten sie dutch 
unser Kommen auf, and es dauerte eine ganze Weile, bis sie wieder 
kamen, die Uhr ging bereits stark auf 11. Erst eiaer, dann der 
zweite, der dritte und vierte. Zwei Aasgeier waren sich sehr 
zugetan und begatteten sich unter einem deutlich vernehmbaren 
Zischeln. Vorsichtig lugte ich aus: Da kam's plStzlich aus der 
Luft gefegt, und wie ich hinsehe, sitzt auch schon ein Ohrengeier 
auf dem Aase und hackt, dafs die Fetzen fliegen. I c h  wollte 
noch nicht schiersen, sondern abwarten, wie sich die Dinge welter 
gestalten warden. Bald darauf sauste ein zweiter Ohrengeier 
herab. Wahrscheinlich waren die beiden Stiicke ein P~rchen, 
denn sie schienen mir versehieden in tier GrSfse zu sein.~ Nun 
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kam ein G~insegeier herabgesaust, der geradezu klein neben dem 
Ohrengeier aussah, und dana ging's Schlag auf Schlag: ein Riesen- 
kerl nach dem andern kam heruntergepoltert, dafs es eine wahre 
Lust war. Mit Zischen, Fauchen und Fliigelklatschen gingen sie 
auf einander los, dafs es mir ordentlich angst und bange werden 
konnte. Aber art's Aas gingen sie noch nicht, sondern safsen 
ruhig neben demselben, ordaeten und gl~itteten ih r  Gefieder und 
blinzelten neidisch nach oben, wenn der Schatten eines herab- 
sttirzenden Riesen fiber den Boden glitt. Die G~insegeier machten 
steife, lange H~tlse "und gingen faachend auf einander los, w~hrend 
sie vor den Ohrengeiern Respekt zu haben schienen. Diese 
breiteten die Schwingen aus und safsen minutenlang so still 
da., sich hin und wieder Luft zufiichelnd, indessen die Aas- 
geler nicht fauI den Esel bearbeiteten. Von letzterem sah 
man nichts mehr, er war buchstiiblich bedeckt yon den weifsen 
VSgeln. Lange safs ich so da, das unvergleichliche Schauspiel 
geniefsend, es bewundernd, und immer an reich haltend, ja nicht 
zu frfih zu schiefsen. Da kam endlieh ein gewaltiger Ohrengeier 
- -  denn nur diesen wollte ich haben - -  sprungweise heran, 
machte aber plStzlich wieder kehrt. Vorsichtig hob ich nun die 
Bfichsflinte, zielte auf seinea Riicken, nahm ihn fest auf's Korn 
und gab einen Postenschufs ab. Die Steinmauer durchbrechen 
war das Werk eines Augenblicks. Frei stand ich da, umringt 
yon den nach allen Seiten abstreichenden Geiern. hlle gingen 
rauschend und polternd auf, meine Sinne gradezu verwirrend. 
Einen Ohrengeier konnte ich nicht mehr herauserkennen, also 
Feuer auf einen G~tnsegeier! hber in der Hast ging die Kugel 
fehl. SchwerffiUig und doch in rascher Aufeiaanderfolge erhoben 
sie sich alle, nur einer blieb zurfick als schwer kranker Vogel. 
Er setzte sich etwa 400 Schritt yore hnschusse frei auf den 
Boden. Ich kam auf 100 Schritt an ihn heran und schofs mit 
der Kugel, welche dicht fiber ihn wegpfiff. Da legte er sich 
platt auf den Boden, Hals und Kopf weit vorgestreekt. Nun ging 
ich forsch auf ihn los, worauf er noch einmal die Schwingen 
lfiftete und abstrich. Ein Schufs, - -  und tot sank der Riesenvogel 
zu Boden. :Nun herrschte grofser Jubel bei uns Beiden: Ich 
erfreute reich ohne Mafsen an meinem Ohrengeier, mein braver 
Chalil aber ~ugelte freudig nach dem in Aussicht gesteUten, 
klingenden Lohne. Der Hafir 1) des benachbarten Ortes wurde 
gerufen. Er machte den hnsitz yon neuem fertig und erging 
sich in grofsen Lobeserhebungen fiber meinen Erfolg. Noch hie 
h~itte er, so versicherte er unziihlige Male, das Gltick gehabt zu 
sehen, wie einer der vielen Jagdherrn, die er auf diese Art zu 
bedienen befohlen wurde, einen solchen Geier tStete denn, ,,wisse", 
o Herr, so schlofs sein weiser Mund die Rede: ,,diese Geie r  
w0hnen in den entferntesten Gebieten, weit, welt ab yon uns 

1) Hafir bedeutet soviel wie Ortsvorsteher. 
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(Fdk hales) und erreichen ein Alter, dessert Jahre wir Menschen 
nicht ziihlen kiJnnen." 

Noch war  kein Monat verstrichen, als ich schon wieder 
den lebhaften Wunsch hatte, die Hiittenjagd auszuiiben. Dazu 
bot sich mir eine gute Gelegenheit beim Beginne des Chor el 
Agjahg unweit Assuan. Ich entnehme meinem Tagebuche die 
diesbez~gliche Stelle unter Sonntag, dem 12. Mi~rz 1899. 

,,Ich ritt um 8 Uhr yon Assuan fort und war um 91/4 in 
der Luderh~itte. Eine Hy~ne hatte schSn gewirtschaftet in der 
Nacht an d e m  von mir geschossenen Esel. Ein alter Araber, 
Amer mit lqamen, dem ich die Obhut Qber den Kadaver anver- 
traut hatte, erupting mich mit den Worten: ,,Schuf ja Sidi, d~bba 
b~ l'd~l j~kul nufs hSm~r" (sieh, o Herr, eine HyRne hat in der 
Nacht den halben Esel aufgefressen). Wie ich herankomme, 
sehe ich die Bescheerung. In der Tat, der halbe Esel war aufo 
gezehrt und siimtliche Eingeweide fort. Die m~chtigen Fufs- 
stapfen im Sande verrieten mir den nimmersatten R~uber. Bei 
meinem Kommen waren bereits Wiistenraben und Aasgeier da. 
Letztere stellten sich schon nach einer halbert Stunde wieder ein; 
die schlauen Raben jedoch flogen korksend umher, ehe sie sich 
welt vom Aase niederliersen. Bald hSrte ich auch gro~e Geier 
herabsausen, was etwa kurz vor 10 Uhr der Fall war. Wie ich 
vorsichtig ausschaue, sehe ich da einen Ohrengeier dicht neben 
dem Aase sitzen, dem sich bald ein zweiter zugesellte. Ich 
wartete nun ab, bis sie dicht zusammen safsen und an einem 
Fetzen Muskelfleisch hackten, richtete reich vorsichtig auf und 
gab Feuer. Beide lagen im Dampfe, aber der eine ring noch 
an zu laufen, dem ich noch eine Kugel nachjagen mufste. Damit 
war es aus mit ibm. Befriedigt iiber den schSnen Erfolg kehr te  
ich mit meiner grofsen, doppelten Beute zur Dahabiye zurilck. 

Als wit auf der Talfahrt nach Karnack kamen, liefs ich dort 
halten, um wiederum einen kranken, altersschwachen Esel den 
Geiern zu opfern. Fiir dieses arme, abgearbeitete Tier ist der 
Schus hinter das Gehi~r eine wahre Erl~sung; nur das Geleiten 
des Esels bis zur Luderhiitte ist oft mit grofsen, viel Geduld 
erfordernden Schwierigkeiten und Manipulationen verkniipft. 
Auf tter alten Stelle nun hatte ich das Gllick ~ehabt, in rascher 
Aufeinanderfolge drei G~nsegeier und einen Ohrengeier zu er- 
legen. --  Einmal gelang es mir auch, einen Ohrengeier mit Erfolg 
anzupirschen. Die diesbeziigliche Stelle aus dem Tagebuche ]autet: 

Mittwoch, den 26. April 1899. 
. . . . . . .  des Weiteren sah ich einen grorsen Geier auf 

der Insel sitzen und versuchte, ihn vorsichtig anzupirschen. Ich 
war schon ziemlich nahe herangekommen, als er plStzlich abstrich 
und gerade auf mich zugeflogen kam. Ich  warf mich nieder, 
da kommt d e r  Geier in SchufsnRhe, worauf ich ihn mit Posten 
aus der Luft herabschiefse. Tot fiel er klatschend auf den Boden 
Und was war es? Ein O~ogypsl Es war ein jQugeres Weibchen 

Jom~. f. Orm LT. 3ahz'g. 3aDaaz' 1907. 0 
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und mufste schon im Kreuzfeuer gewesen sein, denn es hatte 
eine grofse Flintenkugel im Lauf, die ich herausschnitt. Der 
Eierstock war sehr reduciert und kaum sichtbar. - -  

huf  den viehreicben Gelanden des mittleren Nubiens ist 
der Ohrengeier ein sich aberall einstellender Gast am freiliegenden 
hase sowohl, wie auf den Schlachtplatzen k[einerer und grSfserer 
Ortschaften. So berichtet Alfred BreAm sehr anziehend yon den 
Jagden, die er taglich aus einem dicht bei Charthum sich hin- 
ziehenden Erdwalle auf diese Geier ausgeabt habe, wobei es ihm 
durch rasches Abfeuern zweier Doppelgewehre mehrfach geglackt 
sei, eine grSfsere Anzahl dieser RiesenvSgel auf einmal zu erlegen. 
huch hatte er bei dieser Gelegenheit mehrere Stacke in den am 
Aase ausgelegten Fallen gefangen und sie dann langere Zeit in 
Gefangenschaft gehalten und eingehend beobachtet. Er schildert 
sie als ruhige, sich gelassen in ihr Schicksal fagende VSgel, die 
sieh verhaltnismafsig leicht eingewShneu und sieh lange am Leben 
halten lassen. 

Im zoologischen Garten yon Ghizeh sah ich im Jahre 1903 
zwei prachtvolle Ohrengeier, die sieh in einem nut kleinen Kafige 
gut eingelebt zu haben und sich recht wohl zu ftihlen sehienen. 
Ich mSchte glauben, dafs diese GeschSpfe sehr w~irmebedfirftig 
sind, denn man sieht sie in der Freiheit oft auf dem glahend- 
heifsen Boden sitzen und mit gewissem Behagen die Sonnen- 
strahlen auffangen. Leider fehlen mir persSnlich ausreichende 
Erfahrungen fiber das Betragen dieser VSgel in der Gefangenschaft. 
In unseren Tiergarten gehSren sie jedoch nicht zu den ausge- 
sprochenen Seltenheiten; auch hat man, soweit ich unterrichtet 
bin, mehrfach den Fall gehabt, dafs Ohrengeier in der Gefangen- 
schaft Eier gelegt haben. Letztere sind noch wenig bekannt 
und soviel ich weirs, auch noch nicht eingehend beschriebeu 
worden. Mir persSnlich ist das Glack noch nicht zuteil geworden, 
ein dem Horst enthobenes Ei des Ohrengeiers zu sehen und zu 
prafen. Auch babe ich niemals den Horst eines Ohrengeiers zu 
Gesicht bekommen. 

Dagegen wurde mir die Freude zuteil, ein Dunenjunges 
l~ingere Zeit auf unserer Wastenreise mit uns fahren und beob- 
achten zu kiinnen. 

Am 12. Februar 1903 brachte mir ein alter, graubartiger 
Araber in Dongola el Urdi (Neu-Dongola) einen jungen, kaum 
8 Tage alten Niss'r, den ich nach seiner Schnabelbildung sofort 
als Ohrengeier ansprechen konnte. Auf meine Frage, wo und 
unter welchen Umstanden er dieses Junge ausgehoben babe, 
antwortete er mir: Er babe Salz aus der Waste holen massen 
und ware zu diesem Zwecke weit ab yon Dongola el Urdi in die 
Libysche Waste geritten. Dort hatte er -- etwa eine Tagereise 
yon el Urdi - -  in einem Wadi auf einem einzeln stehendeu 
Seyalbaume (Acacia tortilis) einen machtigen Horst (Esch kebir 
h~lesl) entdeckt, yon dem der Niss'r abgestrichen sei. Nachdem 
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er lange auf den Vogel vergeblich gewartet, h~itte er den Baum 
erklettert und dem Horste dieses Junge entnommen. 

Ich war sehr beglfickt fiber diese schSne Erwerbung und 
iiberwies den jungen Ohrengeier meinem Pr~parator Hassan zur 
sorgsamen Pilege und Behandlung. Die Fiitterung fibernahm ich 
selbst. Meistenteils reichte ich ihm die grofsen Bmstmuskeln 
der extra ftir ihn geschossenen Viigel, die er auch mit grofsem 
Appetit verschlang. Ich achtete sorgsam auf den ausgespritzten 
Kot und hatte die Freude, zu sehen, dafs die ibm dargereichte 
Nahrung ganz nach Vorschrift verdaut wurde. Er wuchs schon 
sichtlich heran, als er pliitzlich die gebotene Nahrung zu 
verweigern anfing. Bald darauf ver~nderte sich der Schmelz 
und ging aus seiner sonst guten kalkweifsen Farbe in ein griin- 
liches, mit Gewebe durchzogenes, dfinnfiiissiges Excrement fiber, 
was auf eine acute Entziindung der Darmteile schliefsen liefs. 
Diese Vermutung wurde leider zur Gewifsheit, als sich bei einer 
Entleerung die Kloake, blutrot unterlaufen, nach aus hervor- 
stiilpte. Fortan richtete er sich nicht mehr auf und ging seinem 
baldigen Verfall entgegen. Zwar nahm er die dargereichte 
Fleischnahrung stellenweise noch hastig genug auf, schien aber 
bald gesiittigt zu sein und verdaute auch dieselbe nicht geniigend. 
Sein frtiher iifters ausgestofsenes, melodisch klingendes Glucksen, 
welches den Charakter eines gewissen Wohlbehagens verriet, 
wandelte er in ein heiseres Zischeln urn, welches deutlich die 
yon ibm geftihlten Schmerzen zum husdruck brachte. Er magerte 
sichtlich ab und verendete an Kr~tfteverfall am 12. Miirz, grade 
als wit den htbara iiberschritten. 

Dieses traurige Ereignis tat mir ungemein leid, da ieh reich 
bereits im Besitze eines kraftig heranwachsenden Ohrengeiers 
w~ihnte, der eine besonders schSne Zierde meiner lebenden Vogel- 
gallerie in Bonn werden sollte. 

Wodurch die Entztindung der Eingeweide hervorgerufen 
wurde, kann ich nicht mit Gewifsheit sagen. Miiglich, dafs die 
dargereichten Portionen der geschossenen, zum Teil auch abge- 
balgten VSgel irgend welche Giftstoffe enthielten, die dem Darm- 
traktus zu Entzfindungserregern wurden, miiglich aach, dafs der 
Transport des zarten jungen Vogels auf des Kameles Rticken 
und das Hin- und Herschtitteln im K~fig unter den sengenden 
Sonnenstrahlen eine zu grofse Zumutung ffir den Organismus des 
Geschiipfes war. - -  

Das wertvolle Sttick wurde noch am selben hbend pr~ipariert 
und steht nun ausgestopft vor mir: 

hugen ziemlich grofs, dunkel, mit bereits abgehobener brauner 
Irisfiirbung. Schnabel schon sehr grofs und stark. Gesicht 
nackt; Hinterkopf und Hals reichlich besetzt mit graulich-weifsem 
Flaum, mit dem auch der ganze iibrige KSrper dicht bedeckt 
1st. Auf dem Riicken, auf der Schulter und an den Flfigelknochen 
keimen bereits die graubraunen Conturfedern und ragen frei 

6* 
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heraus. Der Lauf ist oberhalb ebenfalls mit Dunen besetzt, die 
etwa 1/s der ganzen Laufl~inge bekleiden. Niigel gl&nzendschwarz 
mit hellhornfarbiger Spitze. Die Section des St/ickes ergab weiche 
(rhachitische) Knochenbildungen und starke Darmentzfindung. 
Der hervorgestiilpte Wulstrand des Dickdarms war durch Ein- 
schntirung der Aftermuskeln abgetrocknet und verfallen und somit 
eine Blutvergiftung wohl die Folge dieses Vorganges, welche das 
Eingehen des uns bereits so lieb gewordenen Yogels verursachte. 
Es war ein Weibchen. 

Es wird vielfach behauptet, dars der Ohrengeier der nSrd- 
lichen Hemisphare Afrikas yon dem der siidlichen verschieden 
sei. Ich vermag diese Frage nicht zu kl/iren, da mir ein aus- 
reiehendes Material nicht vorliegt. Sharpe fiihrt im Catal. of 
Birds, Band I die Vertreter der nSrdlichen und sfidlicben Erd- 
hiilfte unter einer Species (auricularis, Daud. 1800) auf. Die yon 
anderen Ornithologen aufgefundenen Unterschiede d~irften jeden- 
falls nur subtiler Art sein und hSchstens die Auffassung eines 
subspecifischen Ranges rechtfertigen. 

Yon Interesse diirfte eine Bemerkung Savigny's 1) sein, welche 
sich trotz der etwas abenteuerlichen Beschreibung hinsichtlich 
der GrSfse auf den Otogyps beziehen dtirfte: Oiseau de proie 
d'une grandeur monstrueuse, ,,tud clans le voyage que le gdndral 
Bonaparte fit a lamer Rouge. Plumage d'un brun-noiffttre, 
parsemd de quelques taches grises, priacipalement sous le ventre ; 
barbe noire, etc. Les aries dtendues, mesurdes en prdsence de 
MM. Monge et Berthollet, avaient vingt palmes d'envergure, que 
nous dvalu~tmes a quatorze pieds et quelques pouces." (Notes 
manuscrites communiqudes par M. Larrey.) 

Man ersieht daraus, welch' gewaltigen Eindruck dieser Geier 
hervorruft. Die UeberschRtzung und Uebertreibung der GrSfse 
entspringt begreiflicherweise leicht aus den durch diesen Anblick 
fascinirten Sinnen des Menschen, namentlich wenn es der erste, 
frisch getStete Geier ist, der sich in seiner Riesenhaftigkeit dem 
erstaunten Auge des Menschen prRsentirt. Ich weirs aus eigener 
Erfahrung, einen wie tlberm~ichtigen Eindruck mir die GrSfse des 
ersten yon mir erlegten G~nsegeiers hervorrief, und wie ich es 
nachher gar nicht fassen wollte, dafs dieser gewaltige Vogel in 
der Flugspanne nur 21/2 Meter messen sollte. Immer wieder und 
wieder legte ich das Mars an, bis ich reich endlich mit der Fest- 
stellung der Tatsache und dem richtigen Ergebnis der Messung 
zufrieden geben mufste. Die Ueberschiitzung der Grffse unter- 
liegt hierbei nut einer optischen Tiiuschung, die leicht begreiflich 
und daher auch entschuldbar ist. 

1) Systbme des Oiseaux de l']~gypte et de la Syrie, 1808 unter 5 
Ph~e gigantea~ Le grand vautour barbu. 
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Gypd~(~tus, 1) Storr. 1784. 

Alpenreise, pag. 69. 

Diagnose der Gattung: 
Schnabel grofs und lang, bis unter das huge gespalten, an 

der Wurzel yon straffen, schwarzen, nach vorn gerichteten, haar- 
artigen Federn umgeben. 

Oberschnabel yon der Basis bis zur Mitte grade, dort sattei- 
fSrmig eingebuchtet, gegen das Ende hin aufgeschwungen, scharf- 
hakig herabgekrfimmt, an der Schneide zahnlos. Unterschnabel 
gestreckt und grade, nicht besonders stark, Spitze abgerundet. 
Am unteren Winkel entspringt ein starrer nach vorn gerichteter 
Haarbfischel (Bart). 

Die Wachshaut wird yon den straffen I~asenborsten bedeckt 
und ist undeutlich. 

Nasenliicher liinglich oval, vorw~trts schief aufw~rts gehend, 
yon den steifen Borstenhaaren g~tnzlich bedeckt. 

Kopf grofs, lang, vorn abgeplattet, hinten gewSlbt, mit 
wolligen, l~inglichen Federn bedeckt, die bald dunen- bald borsten- 
artig sind. Haarwirbel im hugenwinkel und Wimpern an den 
hugenlidern - -  zwar vorhanden --,  aber nicht stark hervortretend. 

Von besonderer Beschaffenheit ist das huge und steht einzig 
in der ganzen Klasse der Viigel da. Bei allen andezen Viigeln 
bleibt nur die Regenbogenhaut (Iris) und ein Teil der l~ickhaut 
(Membrana nictitans) unbedeckt; bei dem Geieradler ist aber auch 
die Augenhaut (Sclerotica) sichtbar und bildet einen breiten, 
wulstigen Ring, welcher sich rings fiber den Rand der Regenbogen- 
haut herumlegt und bei adulten VSgeln prachtvoll scharlachrot 
gefiirbt ist. 

Dieser Ring besteht (nach Schinz) aus dichtem festen Zellen- 
gewebe und dient anstatt der Verbindungshaut (Conjunctiva) zur 
Befestigung des huges. Ich miichte hinzufiigen, dafs ich ihn 
aufserdem ffir ein Organ halte, das beim huge die Function des 
hccommbdationsvermSgens fibernimmt. 

Hals kurz und mit l~inglich ovalen (lanzettfSrmigen)und 
wollartig gebildeten Federn bekleidet, welche an ihren Riindern 
zersplissen sind. Lauf bedeutend liinger als die Mittelzehe, tells 
bis an die Zehenwurzel dicht befiedert, tells einen Teil oberhalb 
der Zehenwurzel freilassend, stark behoset. 

Ftffse nicht auffallend stark, kurz, vierzehig; yon den drei 
vorderen ist die Mittelzehe die l~ingste und an der Wurzel mit 
der ~iufseren durch eine Spannhaut verbunden (Sitzffifse, Pedes 
sedentes). Hintere und vordere hufsenzehe ungefiihr gleichlang. 

1) Zusammengesetzt aus den beiden griechischen Substantiven: 
7d~p, ~d~, ~ tier Geier und de~d~, ~ der Adler (Aristoles, H. A. 9, 32, 
114. Deft zu lesen ~dsvor und latinisiert mit der Endung us. In's 
deutsche llbersetzt: Geieradler. 
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Von den Krallen sind die der Innen- und Hinterzehe am st~irksten, 
die der Aufsenzehe am schw~ichsten gekrtimmt. 

Der Leib kr~iftig, aber langgestreckt mit knappanliegendem 
Gefieder. 

Die Primiirschwingen sehr fang und spitz, aus 10 straffen 
Federn bestehend, yon denen die dritte Schwinge, welche wenig 
tiber die zweite und vierte, wohl aber welt tiber die erste vorsteht, 
die l~ingste ist. Der aus 12 ebenfalls starken Federn gebildete 
Schwanz ist langstufig und keilfSrmig. 

Die Vertreter dieser ausgezeichneten Gattung verkSrpern 
Geier und Adler in einer Figur nach Form und Lebensweise, 
daher auch sehr zutreffend Geieradler (Gypd~tus) genannt. 

Man kennt zwei gute Arten, die zwischen sich und unter- 
einander nicht ohne Ueberg~inge abgeschlossen zu sein scheinen. 

5. Gypae tus  barbatus ,  1) (L.) 1766. 
Syst. Nat. pag. 123. 

[Vultur barbatus, L. Syst. nat. 1766, pag. 123]. 

Diagnosis 1. c.: 
Vultur albidus, dorso fusco, gula barbata, rostro incarnate, 

capite linea nigra cincto. 
Ad basin maxillae inferioris barba dependet; frons oculo, 

rumque regio atra. Palpebrae rubrae. Pedes pennis vestiti. 

Geieradler; Uimmergeier; Bartgeier. 
FranzSsisch: Oypa~te, Vautour barbu. 
Englisch: Bearded Vulture. 
Arabisch: Biidj oder Bidj 2) (so in der Arabia petraea). 

Der grorse,~n der Mitte sattelfSrmig ausgebuchtete, yon da 
in die H5he geschwungene und dann scharf abfallende Schnabel 
ist bis tief unter das Auge gespalten und an der Basis yon straffen, 
schwarzgl~inzenden Bartborsten umgeben, die am Unterschnabel- 
winkel einen Bartbtischel darstellen. Die Farbe des Schnabels 
variiert yon einem dunkelfarbigen Blau bis zu einem hornartigen 
Gelb. Erstere Ntiance tritt mehr im oberen Tell, letztere an der 
Spitze des Schnabels auf. Die Wachshaut (Ceroma) wird bei 
alten VSgeln ganz yon den Bartborsten bedeckt, bei jungen VSgeln 
ist sie yon einer fahlen; lehmgrauen F~rbung, im Kolorit etwa 
den hervorsprossenden Dun~n entsprechend. 

Die Farbe der Ffifse wechselt ebenfalls, besonders nach dem 
Alter; sie ist im Allgemeinen blaugraa, bald heller (bei jiingeren 

1) barbatus~ a, um Adject. vom lateinischen Substantivam barba, 
der Bart gebildet, also bebartet, b~trtig. 

~) Das Wort ist ein vortreffliches Onomatopo~tikon ~ ein yon 
dem eigentilmlichen Pfeifen des Bartgeiers gebildeter Klangname. 
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VSgeln) bald ges~ittigter und intensiver (bei adultea Exemplaren). 
Die N~gel sind hornfarben. 

Eine aufserordentliche Verschiedenheit in der Farbe und 
im Ausdruck liefert das wunderbar gestaltete, hSchst eigenartige~ 
schSne huge. 

Bei jungen VSgeln ist die Regenbogenhaut duukelbraun. 
Der sich ringsherum legende Ring der Sclerotica ist braunrot, 
aber noch klein angedeutet und meistens nur im hugenwinkel 
oder an der gegenfiberliegenden Stelle nach dem Nacken bin 
sichtbar. Das hugenlid ist nackt und fahlblau gef~irbt. 

Mit dem Uebergang in das hlterskleid veriindert sich auch 
das huge. Die Iris wird immer heller und der Ring der Scle- 
rotica immer rSter; bei in Gefangenschaft lebenden VSgeln wird 
die Iris schliefslich wasserhell, w~thrend die frisch erlegten Stticke 
in der Freiheit die Iris yon einer schSnen, sehwefel- oder bern- 
steingelben Farbe haben. Der Hornhautring wird scharlachrot 
und nimmt in der Erregung des Vogels einen wunderbaren Glanz, 
ein gradezu sprtihendes Feuer an. Der husdruck des Auges 
ist dann so einzig schSn, dafs er wahrhaft fascinirend wirkt. 

Junge VSgel zeigen dorsal ein schwarzbraunes Gesamteolorit 
mit Unterbrechung einiger weifsgefieckter Federn auf dem Ober- 
rficken und auf den Flfigeldecken. huch die lang herabfallenden 
Hosenfedern zeigen eine unregelm~ifsige weifslich helle Spitzen- 
zeiehnung. Die Ventralseite ist hellrostbraun; Kopf und Hals 
im Dunengefieder mausgrau, sp~iter gliinzendschwarz. 

Das Gefieder des alten u ist auf Stirn, Seheitel und 
auf den Kopfseiten weirs mit einem Hauch ins Cr~mefarbene 
fiberzogen, durch die borstenartigen Federn dunkler gezeichnet. 
Von der Schnabelwurzel an dutch und fiber das huge hinweg 
zieht sich ein schwarzer Zfigelstreifen, weleher am Hinterhaupte 
sich umbiegt, sich aber nicht ganz mit der anderen Seite ver- 
einigt. Hinterkopf und Hinterhals Sind schSn rostgelb, Rficken 
und Bfirzel sowie Oberfitigel und Oberschwanzdecken dunkel- 
schwarz mit weifslichen Sch~iften und weifser Schafteinfassung, 
die sich an der Spitze tropffiirmig verbreitet. Diese auffallend 
schSne Zeichnung kommt besonders auf den Oberiifigeldeckfedern 
zum husdruck und sieht wie ein fiber den Vogel geworfener 
Spitzenschleier aus. 

Schwingen und Steuerfedern schwarz, auf der Innenfahne 
aschgrau, die Sch~fte weirs. 

Der ganze UnterkSrper ist hochrostgelb, an den Vorderhals- 
federn am dunkelsten, an den Seiten der Oberbrust und an den 
Hosen mit einzelnen, braunen Seitenflecken gezeichnet. Ueber 
die Brust verl~iuft ein Kranz yon fahlgelben, schwarz gefleckten 
Federn, der bald stark ausgepragt, bald nur angedeutet erscheint~ 
mitunter auch g~inzlieh fehlen kann. 

Die Vermauserung in das reine hlterskleid dauert naeh 
meinen in der Gefangenschaft gemachten Beobachtungen mindestens 
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zwei 3ahre und setzt gewShnlich nicht vor Ablauf des zweiten 
Lebensjahres ein. Das Kleingefieder wird am frahesten, die gros 
Conturfedern dagegen am spiitesten in's reine Alterskleid vermausert. 

Vorstehende Beschreibung bezieht sich auf die in der Freiheit 
lebenden VSgel. Eine grofse, abet allgemein bekannte Eigen- 
tamlichkeit des Bartgeiers ist die Tatsache, das die in der Ge- 
fangenschaft lebenden Stacke im Altersgefieder die schSne, hoch- 
rostgelbe F~rbung einbiifsen, resp. durch Mauser nie erlangen. 
Die entsprechenden Federn sind dana alle weirs. 

Im eigentlichen Aegypten, d. h. also dem Lande yon den 
ersten Stromschnellen des Nils bei Assuan, dem alten Syeae, 
bis herab zu seinen Mfindungen, dem durch den allj~hrlich ab- 
gelagerten Schlamm des g6ttlichen Stromes fruchtbar gebildeten 
und dadurch zu einem Garten gestalteten Niltale, geh6rt der 
Bartgeier gewifs zu den seltensten Erscheinungen aus der ganzen 
Vogelwelt. Und doch liegen einige ganz zuverl~ssige Angaben 
~iber sein Vorkommen dort vor. 

Adams1), welcher iha yon seinen 3agden im Himalaya so 
gut kennt, dafs er ihn gewifs nicht mit einem anderen Vogel 
verwechselt haben wfirde, hat ihn yon der Spitze einer der 
grofsen Pyramiden yon Ghizeh aufgescheucht. 

Antinori ~) gibt an, dafs der Bartgeier fast allj~ihrlich im 
Mokhatamgebirge bei Cairo briite, und um so seltener werde, je 
mehr man am Nil aufw~rts komme. Er selbst erlegte ein pracht- 
volles M~nnchen im M~irz 1859 bei Gelegenheit eines Ausfluges 
in den sog. steinernen Wald. Hartmann 8) l~ifst iha im Bath el 
Hagar, in der BajudawQste und in Ost-Kordofan vorkommen. 

Ich selbst babe einmal eine untraglich dem L~mmergeier 
zugehSrige Schwinge auf eiaer Sandbank im Nil gefunden, den 
Vogel selbst abet im ganzen Niltal niemals zu Gesicht bekommen. 
Einen Balg erstand ich yon dem Pr~parator N~mec in Cairo, 
der ihn unweit H~laan am Aase geschossen haben will. Dieses 
Stack stellt einen zwei- bis dreij~hrigeu Vogel dar, der im Be- 
griffe der Vermauserung in das Altersgefieder steht. Der Pr~- 
parator N~mec versicberte, dais der Bartgeier in den schroffen 
Bergh~ngen zwischen dem Nil and dem Roten Meer allj~ihrlich 
brate, auch habe er mehrere Horste daselbst gesehen. Natiirlich 
liefs ich mir das nicht zweimal sagen und machte reich mit ihm 
auf den Weg nach diesen Horsten. Aber sei es, das wir die 
Stelle verfehlten oder dais die Angaben fiber diesen Horst aus 
der Luft gegriffen und einer abergros Phantasie entsprungen 

z) v. Ibis, 1864. pag. 8. 
z) Catalogo descrittivo di una Collezione di UcceUi, fatto da Orazio 

Antinori nell' interne deU' Affrica centrale herd dal Maggie 1859 al 
Juglio 1864, pag. 7. (Milano 1864). 

s) v. J. f. Orn. 1863, pag. 304. 
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waren, genug, wir fanden die erw~thnten Pl~ttze nicht und sahen 
auch w~thrend der Excursion dahin nieht einen einzigen L~tmmer- 
geier. Immerhin diirfte es als sieher angenommen werden, daCs 
in den hochanstrebenden Wanden des Mokhatham, noeh mehr 
aber des At~ka-Gebirges, die beide der Nummulitenformation 
der Eoc~tnperiode angehSren, der Bartgeier ein st~indiger Gast 
ist, der deft auch hin und wieder Brutvogel sein mag. 

Wie welt sieh aber das Verbreitungsgebiet dieses Vogels 
in der Arabischen Wtiste zwischen l~Iil und Rotem Meer naeh 
Siiden hin erstreckt, vermag ieh nicht zu sagen. Gewifs ist es, 
da$s der ganze Sinaistoek yon ihm bewohnt wird, da ieh auf 
meiner Reise dureh diese Halbinsel nahezu t~tglieh Gelegenheit 
hatte, die herrliehen VSgel zu sehen. Oft genug striehen sic 
unerwartet so dicht tiber reich weg, dafs ieh die Einzelteile genau 
unterscheiden konnte und die Wgel leieht mit Sehrot h~tte herab- 
sehiefsen kSnnen, wenn ich nieht beim Reiten das Prinzip gehabt 
h~ttte, die Flinte stets ungeladen zu tragen. In wenigen Minuten 
waren sic dann abet auch sehon regelm~trsig aus dem Bereiehe 
der Kugel. 

Die genaue Beobaehtung mit dem vorziigliehen Zeifs'sehen 
Triederglase ergab bei adulten V S g e l n , -  und diese sah man 
z u m e i s t -  eher eine schwefelgelbe als hochrostrote Hals- und 
Brustfitrbung, sodafs ieh der festen Meinung war, einen eehten 
barbatus-Vogel, nieht aber die abessynische Species nudipes, 
Brehm vet mir zu haben. Dafs ieh mieh darin nieht get~tuseht 
hatte, ersehe ieh bei der Bearbeitung dieses Kapitels aus einer 
Bemerkung Antinori's (a. a. 0.), der naeh dem im steinernen 
Wald unweit Cairo get5teten Exemplare keinen jener Charaktere 
wiederfinden konnte, naeh denen Blasius und Keyserling ihren 
G. meridionalis und wonaeh Brehm seinen mit demselben identisehen 
G. nudipes aufgestellt hat. 

Total falseh ist daher die Annahme Sharpe's im I. Bande 
des Catal. of the Birds, dafs dem abessynischen und stid-afrika- 
nisehen Vogel der l~ame ossifragus~ Savigny beigelegt werden 
miifste. Denn Savigny gibt eine kufstellung tier in Aegypten 
veto Delta an bis zum ersten Katarakte von Assuan gesammelten 
und beobaehteten VSgel, ftihrt aber dabei natiirlieherweise alle 
mSgliehen Citate an, so aueh das yon Bruce, Voyage aux sources 
du 1~il, Belon u. A. 

Dazu kommt noeh, dafs Savigny einen Vogel ebensowenig 
aus Aegypten als aus Abessinien zur Besehreibung und Begrtin- 
dung seines neuen Speeiesnamens herangezogen hat, denn seine 
kurze Diagnose: ,,Phene barba nigra; digitis plumbeis" parst 
sowohl auf diesen wie auf jenen Vogel. Savigny's Species ist 
daher ein nomen nudum in des Wortes vollster Bedeutung. 
Wenn es aber als leidiges Synonym absolut herangezogen werden 
soil, so gebtihrt ihm der Platz unter barbatus, L., auf keinen 
Fall aber unter meridionalis, Keys. und Bias. - -  nudipes, Chr. L. Br. 
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Man ersieht daraus einmal wieder, wie iiberaus schwierig 
das Ausklauben alter Namen ist und wie peinlich genau man 
dabei zu verfahren hat, wean man eine mafslose Verwirrung der 
Begriffe vermeiden will. Viel richtiger uud besser w~tre es in diesem 
Falle, wenn man einen etwas spiiter aufgestellten Namen gebraucht, 
der den Begriff darstellt und zum Ausdruck bringt, yon dem man 
grade spricht und der die absolute Sicherheit fiir die in Rede 
stehende Art auf Grund seiner Diagnose gewiihrleistet. Meiner 
Ansicht nach hat iiberhaupt ein so gefafster und begriindeter 
Name erst den vollen Anspruch auf Gebrauch und Verwendung 
in der Literatur, wogegen man die iiltesten Namen, die so schlecht 
gefafst und in der Diagnose so verwirrend begrfindet sind, das 
man die zugehSrigen Tr~ger derselben im besten Falle hSchstens nur 
erraten kann, bei Seite lassen sollte. Das sog. weir tiber Gebfihr 
in den Vordergrund gestellte Prioritiitsgesetz spielt dabei m. E. 
eine ganz untergeordnete Rolle. 

Der grfindliche und hervorragende Forscher E. Riippell 
macht sich auch einer leichtfertigen Schlufsfolgerung schuldig. 
Er fiihrt den sfidliindischen Bartgeier iiir Aegypten, Nubien und 
das PetrRische Arabien an, unterscheidet diesen auch yon seinem 
europRischen Vetter durch die vorangestellte, aurserordentlieh 
precis und genau gefafste Diagnose: ,,C~jpa~tus speciei europaeae 
(G. barbato) persimilis, a qua differt regione anguli oris et 
suboculari plumulis lanuginosis albis, tarsis parte inferiore et  
interna devestita," sagt aber dann ausdriicklich, dafs ihm bei 
Prtifung dieser Unterschiede 5 Exemplare vom Bartgeier vor- 
gelegen h~tten, welche das Frankfurter Museum bes~fse und yon 
denen zwei authentisch aus der Schweiz und Tirol stammten, die 
anderen aber aus Abessynien und der Caplandschaft direkt zu- 
gekommen seien. -- Also aus Abessynien und der Caplandschaft - -  
aber doch nicht aus Aegyptenl 

Die hervorragend schSne Abbildung, v o n d e r  Meisterhaud 
Wolf's gefertigt, liifst denn auch ohne Weiteres einen typischen 
meridionalis erkennen. 

Rtippell schliefst nun einfach so: Weil der in Abessynien 
und dem Caplande auftretende Liimmergeier die Species meridionaHs 
ist, so wird auch der in Nord-Afrika vorkommende Vogel wohl 
dieser Art angehSren. Gedacht, geschrieben und der Nachwelt 
iiberliefert, die da ohne lange zu prfifen den Irrtum Rtippell's 
mit eiserner Consequenz aufnimmt und yon Buch zu Buch 
weiter tr~igt, so Heuglin, Slaarpe u. A. 

Wir Naturforscher haben eben in einem solchen Falle keine 
Schlursfolgerungen zu machen, sondern haben die Pfiicht, erst 
selbst nachzusehen, sachlich zu prtifen und zu forschen, ehe wir 
uns eine auf Analogien beruheude Schlufsfolgerung gestatten 
kSnnen. Wend dies Princip einheitlich obwalten wQrde, stiinde 
es besser um die Gelehrtenwelt und ihre Arbeiten. Man sollte 
nie die Tatsachen yon vornherein im Lichte seiner Theorien 
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sehen, sondern ruhig und klar die Theorien aus den Tatsachen 
folgern ! 

Ich selbst verfiige ja nun leider auch nicht fiber sin aus- 
gef~rbtes, altes Exemplar yore Bartgeier aus Aegypten und der 
Sina~halbinsel. Das junge aus der Umgebung yon Cairo stammende 
Stiick ist nicht bezeichnend genug. Aber mir genfigt in diesem 
Falle der Ausspruch Antinori's fiber den im steinernen Walde 
unfern Cairo erlegten alten Vogel, und das umsomehr, als er 
(Antinori) ausdriicklich hervorhebt, dafs er sich umsonst bemiiht 
h~tte, die yon Keyserling und Blasius sowie die yon Brehm 
angegebenen Unterschiede des G. meridionalis  - -  (nudi~ez, Brehm) 
an seinem Exemplare zu erkennen. 

Auch meine eigenen Wahrnehmungen an den im Sina'igebirge 
h~ufig gesehenen VSgeln geleiten mich zu der Annahme, dais 
wi res  dort mit dem G. barbatus zu tun haben. Dagegen diirfte 
sich der Bartgeier Aegyptens und des Petr~ischen Arabiens mit 
der leichten Subspecies atlantis ,  v. Erl. decken oder ihr doch 
nahe kommen. 

Beobachtungen  In der Umgegend Leipzigs 
yon Friihl ing bis Winter 1905. 

Von Dr. E. Hesse.  

W~hrend Friihling bis Winter dieses Jahres stellte ich 
wiederum in jenen zwei Gebieten, tiber die ich  bereits in den 
vorhergehenden Jahren berichtet habe 1), n~mlich dem Gundorfer 
Gebiet und den Rohrbacher Teichen, regelm~irsige Beobachtungen 
an, wobei, wie ich schon auf S. 149 vorj. Ornithol. Monatsber. 
vorl~ufig bemerkte, abermals mehrere (8)fiir diese Gebiete neue 
Arten festgestellt werdea konnten, deren Zahl sich im Herbst 
noch um weitere 16 Species vermehrte. Die Resultate dieser 
Beobachtungen, denen einige kurze Notizen z. T. aus anderen 
Bezirken der Umgegend Leipzigs beigefiigt wurden, will ich im 
folgenden mitteilen. Ich ziehe demgem~ffs hier vor allem wieder 
die der Sumpf- und Wasserlandschaft angehSrigen Formen in 
Betracht. 

Yon den sehr vielen Exkursionen fUhrte ich einige wie friiher 
gemeinsam mit den Herren Giebelbausen, Dr. Rey, Dr. Voigt und 
Wichtrich aus. Ferner sei erw~ihnt, dafs wiihrend dieses Jahres 
in das Gundorfer Gebiet yon mir 93 Exkursionen, yon Wichtrich 
deren 71 unternommen wurden, das sind insgesamt 164; es diirfte 
uns vielleicht nicht allzuviel entgangen sein! Die Rohrbacher 
Teiche besuchte ich seit diesem Friihjahr 32 real. Ia letzterem 
Gebiet hat Dr. R. Hennicke in den Jahren 1887--94, also vor 

2) V81. Ornithol. ~Ionatsber. 1904, S. 187--141; 1905, S. 18w28; 
87~41; 89--98. 
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mehr als einem Decennium, beobachtet und die Ergebnisse im 
Ornitholog. Jahrbuch 1) verSffentlicht; ich werde der Arbeit des 
5fteren Erw~ihnung tun. 

B. bedeutet Brutvogel; D. Durchzugvogel, worunter ich 
auch die aufser der Zugzeit einzeln Herumstreichenden einbe- 
greife; W. Wintervogel; J. Jahresvogeh Ich will an dieser Stelle 
nicht niiher auf die vielerSrtete Frage eingehen, ob diejenigen 
V5gel, die wir als JahresvSgel bezeichnen, auch immer dieselben 
Individuen sind, was sich mit dem eigentlichen Begriff ,,Stand- 
vogel" decken wiirde; den exakten Beweis daf~ir zu erbringen 
wiirde, da ja dieselben Arten normalerweise immer dieselben 
Regionen aufsuchen, in vielen F~illen unmSglich sein, falls es 
sich nicht um gezeichnete, abnorme oder sonstwie vor andern 
kenntliche Exemplare handelt; oft werden ira Winter nSrdlichere 
an Stelle yon stidlicheren treten oder zu diesen neu hinzukommen, 
es findet gewissermarsen eine Verschiebung yon Nord nach Stid 
statt, die im Frtihjahr wieder zurfickgeht; andere werden als 
,StrichvSgel" in weiten Gebieten herumstreichen. Ich betrachte 
also hier kurz als JahresvSgel solche, die man in einer bestimmten 
Gegend zu jeder Jahreszeit zu Gesicht bekommt, als ,,bedingte 
JahresvSgel" im Sinne Reichenow's solche, yon denen nur ver- 
einzelte oder wenige im Winter dableiben. 

1. Colymbus cristatus L. Gundorf: D. Am 11. IV. traf 
Wichtrich 1 St. auf eider unter Wasser stehenden alten Aus- 
schachtung an. - -  Rohrbach: D. Am 20. IV. hielt sich 1 St. 
auf dem Milhlteich, am 19. V. ein solches auf dem Mittelteich 
auf; am 20. X. beobachtete ich 3 St. ira Winterkleid, die sich 
stets zusammenhielten, auf dem Grohen Teich. Dr. Hennicke 
ftlhrt diese Art aus damaliger Zeit als ,,ebenfalls ziemlich h~ufig 
im Gebiete" und zwar noch als Brutvogel an. 

2. Coiyrnbus grisegena Bodd. Rohrbach: B. Ira ganzen haben 
auf den Teichen ca l0 Paar gebrtltet. Aufenthaltsdauer: 19. III. 
- -  24. VIII. 2) Steigerung der Zahl zur Zugzeit nicht beobachtet. 
Am 24. VIII. bemerkte ich die Rothalstaucher zum letzten Mal 
und zwar hSrte ich nur noch an einigen Stellen ihre Rafe ira 
Schilf, nachdem sie sich schon seit Anfang des Monats meist dort 
verborgen hielten und sich nut selten aufserhalb desselben 
zeigten; seit jenem Tage babe ich nichts wieder yon ihnen gehSrt 
oder gesehen. In der Zeit yore 7.--2]. VII. traf ich sie besonders 

1) Ornithol. Jahrbuch V. Jahrg. 1894, S. 121--132,  189--196.  
2) Diese Daten geben das erste und letzte Erscheinen der betref- 

fenden Art, welches zur Beobachtung gelangte, an, gleichg~ltig, ob es 
sich anf~nglieh oder zuletzt nur um Durchz~lgler oder um die wirklich 
hier briltenden Individuen handelt; dies ist ja auch, falls die Zahl der 
letzteren die ganze Aufenthaltsdauer hindurch, also auch zur Zugzeit, 
ann~hernd dieselbe bleibt, unmSglich zu entscheiden. (Vgl. das soeben 
bei ,,J." Gesagtel) 



Beobachtungen in der Umgegend Leipzigs 1905. 93 

h~ufig mit ihren Jungen, die bei den verschiedenen Paaren ver- 
schiedenes Alter hatten, und deaen sie, auch den fast erwachsenen, 
das Futter z. T. noch vorhielten oder vorwarfen. Von Dr. Hennicke 
wird er als ,,im Gebiete der hKufigste Taucher" bezeichnet. 

3. Colymbus nigricollis Brehm. Gundorf: D. Am 16. V. 
wurde 1 St. yon Wichtrich auf einer der husschachtungen an der 
Luppe festgestellt. --  Rohrbach: B. Gebrfitet haben etwa 3 Paar. 
hufenthaltsdauer 8. IV.--18. IX. Vermehrung zur Zugzeit nicht 
beobachtet. Am 21. VII. sah ich an zwei verschiedenen Stellen 
des Mittelteiches und an einer Stelle des Grofsen Teiches je einen 
alten Vogel mit je einem jungen. Sobald das Alte mit Nahrung 
emportauchte, schwamm ihm das Junge unter best~ndigem, fast 
einsilbigen ,,tui tui tui . . . .  " entgegen, um die Nahrung yore 
Schnabel des ersteren wegzunehmen. Diese Art taucht yon den 
hier erw~hnten bei der Nahrungssuche wohl am hiiufigsten und 
1/ingsten, sie ist dabei fast mehr unter als fiber dem Wasser, 
kaum ist sie aufgetaucht, ist sie auch schon wieder verschwunden; 
nicht selten verweilt dieser Taucher hierbei 4 0 - 4 5  Sek. unter 
Wasser. 

Dr. Hennicke erw~ihnt nun weiterhin ftir sein Gebiet w ob 
spec. ftlr die Rohrbacher Teiche ist nicht ersichtlich, da eine 
nRhere Ortsbestimmung fehlt, - -  und zwar als Brutvogel den 
nordischen Colymbus auritus L. mit folgender Bemerkung: ,,Einmal 
beobachtet und ein junges Exemplar erlegt im August 1890. Es 
scheint also, dafs auch er Brutvogel des Gebietes ist." Da nun 
der jetzt als Brutvogel vorkommende C. nigricollis Brehm nicht 
genannt wird, kSnnte man zun~ichst eine Verwechslung der Autoren- 
abkfirzung vermuten; denn nach Reichenow 1) ist die Synonymik 
beider Arten die folgende: 

Colymbus auritus L. { ~  C.C" arcticusC~ Naum.;Naum" 

Cobymbus nigricollis BreAm ~- C. aurilus Nauru. 
St~inde also hinter dem C. auritus yon Dr. Hennicke Nauru. und 
nicht L. als Autor, so wiirden sieh unsre beiden Befunde decken. 
Aus der beigefiigten deutsehen Bezeichnung ,,Ohrentaucher" ist 
ferner leider auch nicht genau zu erkennev, welehe Art gemeint 
ist, da man diesen Namen fiir beide Arten angewendet finder; 
jetzt wird ja gewShnlich C. auritus L. mit dem Namen ,,Ohren- 
steifsfufs" und C. nigricollis Brehm mit dem Namen ,,Schwarzhals- 
steifsfufs" belegt. Es diirfte sich in diesem Fall, wenigstens was 
das Vorkommen als Brutvogel betrifft, wohl kaum um C. auritus L. 
handeln. Angeffihrt sei noch, dais Dr. E. Roy in seinem Eierwerk ~) 
als europ~iische Brutpli~tze yon C. auritus L. Island, Finnland, 
Lappland, Schweden, Norwegen, Livland, Kurland und Gothland 

1905. 

1) D. Kennzeich. d. u Deutschl. Neudamm 1902. S. 19. 
~) E. Rey. Die Eier der VSgel Mitteleuropas. Gera-Untermhaus 

Bd. I. S. 609. 
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angibt. Man vergleiche auch die Angaben im neuen l~aumann 
Bd. XII. 8. 90, 91. 

4. Uo~ymbus nigricans Scop. Gundorf: J. Diese Species hat 
nachweislich zum ersten Mal hier gebriitet und zwar sicher in 
einem Paar. Da ich, wie bereits in meinen beiden vorhergehenden 
Berichten erw~hnt wurde, den Zwergtaucher w~hrend der letzten 
fiinf Jahre in der nfiheren Umgegend von Leipzig das ganze Jahr  
hindurch mit Ausnahme der Brutzeit beobachten konnte, hat er 
nunmehr fiir dieses Jahr in unserm Gebiet als Jahresvogel zu 
gelten. Ich will nun einige meiner Beobachtungen, die ich w~hrend 
der Brutzeit dieses Vogels sammeln konnte, n~her mitteilen. 

Was zun&chst seine Stimme anbelangt, so unterscheiden sich 
die Triller, die man zur Paarungs-und Brutzeit vernimmt, recht 
wesentlich yon den in anderen Jahreszeiten hervorgebrachten. 
Im Gegensatz zur Kiirze der letzteren Trillor 1) zeichnen sich 
erstere vor allem durch bedeutendere LKnge aus, indem oft etwa 
15--20 TSne rasch aufeinander folgen (ein fortgesetztes , ,b i i i . . . " ) ;  
jedoch ist die Tonzahl schwankend, und man hSrt auch kiirzere 
Zusammensetzungen. Neben geradeausgestreckten Trillern, die 
am seltensten zu vernehmen waren, konnte ich nun haupts&chlich 
3 Modifikationen feststellen, nKmlich einen am Ende etwas herab- 
sinkenden, weiter einen auf -und  absteigenden Triller, endlich 
einen solchen, der auf-, ab- und wieder ansteigt, was in der 
Zeichenschrift Dr. Voigts folgendermarsen aussehen wiirde: 

qbooooeoooooo- oo~176176176176176176176176 o~176176176  o~ "Oo/ ~. �9 OOOOOO 

In dieser Weise trillern die kleinen Taucher am meisten 
w~hrend ihrer Liebesspiele zur Brutzeit, wenn sie umeinander 
herumschwimmen und sich jagen, was gr6fstenteils auf kleinen 
Bl6fsen im Schilf oder, wie z. B. in Rohrbach, zwischen Seggen- 
kufen u. s. w. geschieht. Abet auch vor dieser Periode und 
nachher, wenn sie Junge haben, sowie sp~.terhin h6rt man, wenn 
auch seltner, diese Tongebilde. Da sie jedoch eng mit der Fort- 
pflanzungszeit verkniipft erscheinen, mSchte ich sie mit dem Namen 
,,Balztriller" bezeichnen. Am h&ufigsten vernahm ich die zweite, 
recht zahlreich auch die dritte der eben skizzierten Modifikationen. 
Fast regelm~ffsig konnte ich w&hrend tier Balz- bez. Brutzeit 
beobachten, dars beide Gatten zu gleicher Zeit trillern; der eine 
von beiden gibt durch einige kurze, h~rtere ,,bib"-Laute die An- 
regung und Einleitung zum Minnegesang, alsobald f~llt der andre 
Gatte, gew6hnlich etwas tiefer oder h6her, ein, und die beiden 
Triller bewegen sich in dieser Weise nebeneinander bis zum Ende. 
Die ersten Balztriller h6rte ich am 18. IIL, die letzten am 19. VIII. 

1) Vgl. Ornith. Monatsber. 1905. S. 93, 94. 
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Am 12. VII. hatte ich zum ersten Mal das Gltick, auf einer 
der an den Kanitzsch grenzendea Ausschachtungen einen Alten 
und vier Junge auf wenige Schritt Entfernung gut gedeckt beob- 
achten zu kSnnen. Diese winzigen ,,schwimmendea Dunenb~ll- 
chen" mit ihren dunkelbr~tunlichen Zeichnungen batten noch 
rosenrote Schn~ibelchen, was nach Naumann nut die allerjiingsten 
pulli aufweisen ; sie durften also nicht allzulaage erst den Eisehalen 
entschltipft sein. Unter fortw~tbrendem, hohen ,,bi bi bi . . . .  " 
schwammen sie in der N~ihe des unausgesetzt nach Nahrung 
untertauchenden alten Vogels herum; dieses ,,bi bi bi . . . .  " 
verst~irkte sich jedesmal betr~ichtlich, sobald der hlte auf der 
Oberflitche erschien, und ich konnte nun hierbei, auch auf den 
weiteren Exkursionen, folgendes feststellen. Auff~illig war, dafs 
der Alte gewShnlich etwa 1 m entfernt yon der Stelle emportauchte, 
wo er das letzte Mal untergetaucht war, und wo sich die Jungen 
ungef~hr noch aufhielten. In dem Augenblick, wo der Alte sich 
zeigte, eilten die Jungen unter eben beschriebenem ,,bi bi bi . . . .  " 
auf ihn zu, wobei jedoch jedesmal eines davon ganz besonders 
lebhaft auf den Alten zusttirmte, urn, wie dies auch bei den 
anderen Tauchern geschieht, die Nahrung yore Schaabel des 
hlten wegzunehmen. Nun dtirfte aber das in dieser Weise sich 
besonders hervortuende Junge jedesmal dasjenige sein, w a s  bei 
den letzten Fiitterungen am liiagsten nicht darau gekommen i s t ,  
was also jeweilig den grSfsten Hunger besitzt. Indem nun ferner 
der alte Taucher meist erst in einiger Entfernung wieder empor- 
taucht und daselbst ruhig verweilt, ohne den Jungen sofort 
entgegenzuschwimmen, wartet er yon diesen gewissermafsen das 
hungrigste auf ihn zustrebende ab und trifft auf diese Weise 
eine huswahl bei der Ftitterung, damit sozusagen alle der 
Reihe nach die Nahrung erhalten. Sttirmen zwei etwa zu gleicher 
Zeit heran, so empfangen auch wohl beide die htzung geteilt, huch 
wenn sich die kleine Familie zeitweise im dichten Schilfe aufhielt 
und daher unsichtbar blieb, konnte man doch an dem periodisch 
plStzlich st~trker werdenden ,,bi bi bi . . . .  " der Jungen mit 
ziemlicher Sicherheit das huftauchen des alten Vogels bestimmen. 
Erscheint letzterem irgend etwas in der N~ihe verd~iehtig, so 
stSfst er ein seharfes, hohes und hartes ,,ptit" aus, was er in der 
Regel mehrmals wiederholt, er selbst taucht meist unter, die 
Jungen machen sich so diinn wie miiglich uad verschwinden in 
die dichtesten Schilfbest~inde; dean in der ersten Zeit scheinen 
sie ungern zu tauchen. Nach und nach wurden die kleinen VSgel 
selbststiindiger und suchten sich ihre Nahrung allein, wobei sie 
sich aicht mehr so streng an den alten Vogel hielten, sodafs man 
nun da und dort im Schilf das Piepen eines Jungen vernahm, 
immer jedoch in einiger N~he des Brutplatzes. Das erste Piepen 
der Jungea hSrte ich also am 12. VII., das letzte am 16. VIII., 
und zwar stets in dem obengenanntea Bezirk, sonst nirgends im 
ganzen Gebiete. 
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Naumann sowohl wie Liebe, der diese Art in seiner Ab- 
handlung ,,Unsere Taucher ''I) u. a. ganz besonders ausfithrlich 
beschreibt, stellen den Zwergtaucher mehr als D~tmmerungs- bez. 
Nachtvogel hin, yon dem man zu andrer Tageszeit weniger sieht 
und hGrt. Dies trifft far die aufser der Brutperiode gelegene 
Zeit, namentlich was die Stimme anbelangt, in vielen F~illen zu, 
wie ich gleichfalls schon friiher erwiihnt babe. 2) Zur Brutzeit 
jedoch ist er am Tage mindestens ebenso lebendig, ja fast noch 
lebendiger wie am Abend. Ich habe zu jeder Tagesfrist, selbst 
fiber Mittag an den heifsesten Juli- und Augusttagen die VGgel 
in der 1~Rhe ihrer Brutst~tte beobachtet, die Balztriller der Alten 
und das Piepen der Jungen gehGrt, warm immer ich auch kam. 
HGchstens bei a~dauerndem starken Regen sind sie etwas ruhiger 
und schweigsamer oder lassen auch garnichts yon sich sehen und 
hGren. Ferner habe ich hie jenes Wassertreten des alien Vogels, 
in der Absicht, den Jungen allerhand Nahrung veto Boden an 
die Wasserfl~che aufzuwirbeln, was Liebe besonders hervorhebt, 
beobachten kGnnen, stets tauchte ersterer unter und brachte wie 
oben geschildert die Nahrung mit herauf. Dies mag abet auch 
wohl auf die 0rtliehkeiten ankommen; in unserem Gebiet fehlen 
in den bier in Frage kommenden tieferen Ausschachtungen 
grGfsere seichte Stellen, oder gar flache Ufer, sobald der Wasser- 
stand hGher ist; der Auelehm wird bis zu einer gewissen Tiefe aus- 
gestochen und das Grundniveau bleibt annRhernd dasselbe. Abet 
auch an den Rohrbacher Teichen (s. u.), deren Ufer z. T. ziemlich 
flach verlaufen, konnte ich nur die gleiche Beobaehtung wie in 
Gundorf machen. Indessen ist es ja sehr leicht mGglich, dars durch 
das Rudern des alten Tauchers unter Wasser eine betrRchtliche 
Nahrungsmenge fttr die Jungen emporgewirbelt werden kann. 

Zu seinem erstmalig nachgewiesenem Auftreten als Brut- 
vogel in unserem Gebiet sei noch folgendes bemerkt. W~hrend 
der letzten fttnf Jahre, in denen ich den Zwergtaucher specieller 
beobachtet habe, konnte ich ihn, wie schou betont, nicht ein 
einziges Mal innerhalb der Brutzeit feststellen; ich verweise hier 
auf meine frttheren Ausftihrungen. s) Ober vor dieser Zeit hier 
Brutvogel gewesen ist, kann an dieser Stelle nicht entschieden 
werden. Es ist jedoch auffRllig, dafs sich, wie ich gleichfalls h e. 
hervorhob, in der groCsen Eiersammlung yon Dr. Rey kein einziges 
Gelege aus der n~heren Umgegend yon Leipzig befindet, wogegen 
mir genannter Herr deren zahlreiche zeigte, die er in der N~the 
yon Dieskau sitdGstl, v. Halle a. S., also ca 31/2 Meil. nordwestl. 
v. Leipzig, in den Jahren 1859-70 gesammelt hat. Weiter sagt 
Dr. Rey auf S. 611 seines vorhin citierten Eierwerkes betreffs 
der Brutorte: ,,Doch fehlt er in einzelnen Gegenden, z. B. hier 

I) Orn. Monatseh. d. D. Ver. z. Sch. d. Vogelw. 1884, S. 57 ft. 
3) VgL Ornith. Monatsber. 1905, S. 18. 
a) Vgl. Ornith. ~ionatsber. 05, S. 18. 
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bei Leipzig, obgleich geeignete Gew~isser genug da sind." Ferner 
teilte mir Herr Groschupp mit, dars er sich in friiheren Jahren 
fSrmlich ,,M~ihe gegeben" habe, den Zwergtaucher w~hrend tier 
Brutzeit in der n~chsten Umgebung Leipzigs, feststellen zu kSnnen, 
aber stets mit negativem Erfolg; erst dies Jahr hat er ihn sp~ter 
gleichfalls in unserem Gebiet zur Brutperiode beobachtet. Gleiches 
best~itigte Dr. Voigt aus jener Zeit. Dies wiirde also alles gegen 
ein friiheres Vorkommen als Brutvogel sprechen. 

Fragen wir nun weiterhin nach den etwaigen Griinden seines 
Auftretens als solcher, so diirfte wohl als haupts~chlichster der 
infolge des auherordentlich nassen Sommers bedeutend hShere 
Wasserstand in Betracht zu ziehen sein. Wo sich dies Jahr 
noch ausgedehnte Wasserflttchen ausbreiteten, waren in den vor- 
bergehenden Jahren zu gegebener Zeit anl~fslich der grol'sen 
Trockenheit fast nur seichte Tiimpel und Pfiitzen zu finden. 
Hand in Hand damit geht die selbstverst~ndliche Erseheinung, 
dalYs in nassen Jahren die die Ausschachtangen an ihren Ufern 
ums~umenden oder sich mehr oder weniger weit in sie hinein- 
erstreckenden Schilfbestande etc. unter Wasser stehen, wogegen 
bei grorser Trockenheit das umgekehrte der Fall ist. Hier liegt 
aber eine zweiteVoraussetzung fiir die Existenzbedingungen zur 
Brutzeit nnseres Yogels; denn Deckung, bestehe sie nun in Schilf, 
Seggenkufen, Scbachtelhalmen oder dergi, miissen die Taucher 
haben, auf freien Wasserfl~ehen oder -becken, die solcher Dek- 
kungen entbehren, wird man sie vergeblich suchen. So trifft man 
sie z. B. zur Zugzeit allerorten auf iiberschwemmten Wiesen- 
fliichen, dafern diese nur am Rand hohes schiitzendes Gras, tiber- 
h~ngendes Gestriipp und dergl, gew~hren; sie verschwinden yon 
ihnen, sobald das Wasser zuriickweicht und derartige Unterschlupfe 
aicht mehr erreicht. Geniigender Wasserstand und reichliche, 
unter Wasser stehende Pflanzendeckungen erscheinen als Haupt- 
erfordernisse fiir Brutpl~itze unseres Vogels. Dies trifft zwar 
auch fQr seine grSfseren Verwandten zu, doch sind diese andrerseits 
an grofse Wasserfl~ehen gebunden, die naturgem~s weit weniger 
yon der j~ihrlichen Niedersehlagsmenge abh~ingig sind und zumeist 
noch durch Zu- und Abflufs reguliert werden. MSglicherweise 
kommen bei ersterem aber auch l~ahrungsverhRltnisse, die ja 
in den verschiedenen Jahren verschieden sein kSnnen, hinzu. 
Jedenfalls ist nach diesen ErSrterungen der Zwergtaucher mit 
Sicherheit als Brutvogel f~ir unser Gebiet nachgewiesen; wie es 
in Zukunft sein wird, bleibt abzuwarten. 

Ich will gleich an dieser Stelle einschalten, dars diese Art 
dies Jahr auch noeh an einer andern Stelle der n~chsten Umgegend 
Leipzigs, n~imlich in dem letzten Rest tier bis auf diesen jetzt 
~ ugeschfittetea sogen. Brandt'schen Lachen nordwestl, yon Leipzig, 
gegenfiber dem Scherbelberg), gebriitet hat, und zwar treffen 

auch bier die fiir das Gundorfer Gebiet geschilderten Zusammen- 
J ~ m .  f. OnL Lu Jaln-g. Jaaa,~ 19~. 7 
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hRnge zwischen Wasserstand und Pflanzendeckung w~ihrend der 
letzten ftinf Jahre in jeder Weise zu. 

Wie ausgezeichnet sich die kleinen VSgel unter Wasser 
zu orientieren vermSgen, bewiesen mir u. a. 6 St. am 23. VIII. 
Diese hielten sich gem~chlich in der Mitte einer Bl~inke auf, 
yon wo das Schilf im Umkreis ca 10 m entfernt war; ich beob- 
bachtete sie lange in grofser NRhe aus der Deckung eines wilden 
Pirus-Busches. Als ich hervortrat, tauchten nattirlich in dem- 
selben Moment alle 6 unter; aber kein einziger erschien eher 
als unmittelbar vor oder erst in dem Schilf an der OberflRche. 

Rohrbach: B., ob auch J., konnte ich bis jetzt noch nicht 
feststellen, da mir seit 3. XI. kein Zwergtaucher wieder vorkam. 
Im ganzen dtirften auf den Teichen etwa 15--20 Paare gebrtitet 
haben. Aufenthaltsdauer: 30. Ill. -- 3. XL Am 21. VII. beobachtete 
ich allein auf dem Grofsen Teiche nicht weniger wie 8 Paare 
mit Jungen. Die ersten Balztriller vernahm ich am 30. Ill., die 
letzten am 18. IX.; das Piepen der Jungen kam mir in der Zeit 
vom 21. VII.- 31. VIII. zu GehSr. Im iibrigen gilt das ftlr 
Gundorf Gesagte. Von Dr. Hennicke wird er bereits als ,,h~iufiger 
Brutvogel des Gebietes" angefiihrt. -- 

In Rohrbach konnte man somit am 20. IV. und 19. V. alle 
vier Taucherarten nebeneinander beobachten. -- 

5. Larus ridibundus L. Gundorf: D. 23. Ill. -- 15. IV. 
1--11 St.; ich konnte sie demnach nur auf dem Friihjahrzug 
beobachten. -- Rohrbach: D. Vom 12.--26. V. traf ich 1--2 St. 
an, die aber meist nur ganz kurze Zeit tiber den Teichen kreisten. 
Die yon Dr. Hennicke fiir mehrere Jahre erw~thnten Brutkolonien 
sind derzeit erloschen. 

6. IIydrocheHdon nigra L. Gundorf: D. Am 13. V. hielt 
sich eine einzelne Trauerseeschwalbe l~tngere Zeit tiber den Wiesen- 
aussehachtungen kreisend auf. -- Rohrbach: D. Gleichfalls eine 
einzelne sah ich am 9. VI. tiber den Teichen, wobei sie, wenn 
sie sich hSher erhoben hatte, Rufe, die etwa wie ,biurrr" 
(heruntergezogen) klangen, ausstiefs. Dr. Hennicke gibt sie fiir 
die damalige Zeit als Brutvogel an und sch~itzt die alljRhrlichen 
Paare auf 12--14. 

7. Oidemia f ~ c a  L. 1Rohrbach: W. Ein c~ erhob sich am 
11. XII. mit etwa 500 Stockenten yore Grofsen Teich, hielt sich 
jedoch beim weiteren Kreisen tiber demselben stets yon ersteren 
isoliert. Ferner traf ich ebendort ein einzelnes ~ am 18. XII. 
und, wie schon hier angefiigt sei, am 15. I. 06, das sich nun 
stets mit den Stockenten zusammenhielt. Vielleicht war es in 
allen FRllen derselbe Vogel, der nach nnd nach mit seinen 
Familiengenossen vertrauter geworden war. - -  Ein ~ dieser Art 
stellte ich bereits am 22. I. 01 ftir die Leipziger Ornis fest. x) 

x) Ygl. Ornith. ~onatsber. 05. S. 94. 
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8. 2Vyroca fuligula L. Gundorf: D. Friibjahrzug: 8. III. 
1. IV. 1 ~ 8  St. Herbstzug nic.ht beobachtet. Entweder waren 
es nur r oder diese in der Uberzahl, und nur am 8. III. sah 
ich die Geschlechter gleichverteilt, n/~mlich 4 r und 4 ~. Am 
11. III. hOrte ich yon einem einzelnen r das aufgegangen war 
und liingere Zeit fiber den Lachen kreiste, Bfters laute, flStende 
Rufe, die etwa wie ,,twfi twa" klangen, wobei das zweite ,,twii" 
einen halben Ton tiefer als das erste lag; die Stimme war so 
krKftig, dafs sie das Echo im nahen Walde weckte; sonst babe 
ich hie einen Ton yon diesen Enten vernommen. --  Rohrbach: 
D. Friihjahrzug: 30. I I I . - -  28. IV. 1--9 St. Herbstzug nicht 
beobachtet. Hier war das Verh~ltnis der Geschlechter gerade 
umgedreht, indem meist die ~ in der (~berzahl waren, so z. B.: 
20. IV. 9 St., und zwar 2 r 7 ~! 

9. iVyroca ferina L. Gundorf: D. W/~hrend des ganzen 
Frfihjahrs traf ich nur ein einziges Hal, am 1. IV., eine Tafelente, 
ein ~, das sich stets mit drei Reiherenten (2 ~, 1 ~) zusammen- 
hielt. Zwei Herumstreichende stellte ich dann noch am 9. IX. 
lest. Herbstzug nicht beobacbtet. - -  Rohrbach: B. Es haben ca 
8 Paar gebrfitet. Aufenthaltsdauer: 16. I I I . q l3 .  XI. Hfchstzahl 
zum Frfihjahrszug 31 St. am 16. III. Stets sah ich zu dieser 
Zugzeit etwas mehr ~ ais ~. Ein Anschwellen der Zahl zum 
Herbstzug war nicbt zu bemerken, im Gegenteil scbmolz diese 
nach und nach aut 3 St. (1 el, 2 ~) am 13. XI. zusammea. Am 
23. VI. zeigte sich ein ~ mit 7 Jungen, die taunter tauchten, am 
7. VII. eine Familie mit 7 und eine andere mit 9 Jungen; abet 
auch selbst am 24. und 31. VIII. waren noch nicht vBllig er- 
wachsene Junge zu beobachten. Die Brutpaare kamen mir aus- 
scblielYslich auf dem Mittelteich, der den grSfsten und st~trksten 
Schilfgfirtel besitzt, zu Gesicht, auf den anderen hielten sich nur 
voriibergehend Tafelenten auf. Das Schnarren, welches ich zur 
Brutzeit wiederholt yon beiden Gatten vernahm, und zu dem sich 
besonders zur Zugzeit nicht selten auch angenehm pfeifende sowie 
quiekende Laute gesellten, hSrte ich Frtihjahr und Sommer hin- 
durch, das erste Mal am 16. IIl., das letzte am 18. VIII. Dr. 
Hennicke ffibrt diese Art auch schon als Brutvogel an. 

10. _Nyroea nyroca Giild. Rohrbach: D. Am 26. V. traf ich 
2 St. auf dem Grofsen Teich an, die beim Auffliegen ein leiseres 
Schnarren hSren liel'sen, viel sp/~ter, am 18. und 29. IX. je eine 
Moorente, die sich auff~lliger Weise stets mit einem r der LBffel- 
ente zusammenhielt, auf dem Mittelteich; augenscheinlich waren 
letztere beiden immer dieselben YSgel. Die Moorente hat Dr. 
Hennicke ,,ira Jahre 1890 nur einige Wochen lang beobachten 
kSnnen, da sie seitdem plStzlich wieder aus dem Gebiet ver- 
schwunden ist," also ebenfalls nieht als Brutvogel konstatiert. 

11. -Nyroca clangula L. Gundorf: D. Ein ~, bez. einen 
jungen Vogel, sich zu 3 Bl~rshiihnern haltend und zwischen diesen 
tauchend, stellte ich am 7. X. auf dem Dorfteich fest. Wiewohl 

7" 
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ich diese Schellente, die ich oft aus allernRchster Niihe beobachten 
konnte, mehrmals zum Auffliegen brachte~ liefs sie nicht ein ein- 
ziges Mal das Klingeln der Flfigelschl~ge vernehmen. - -  Rohr- 
bach: D. Am 4. II[. zeigten sich mir auf dem Grorsen Teich 
3 St., 1 r im Prachtkleid und 2 c2, die lebhaft tauchten; bei 
meiner AnnRherung ergriffen sie die Flucht und brachten sofort 
beim Auffliegen sowie wRhrend des Kreisens das Klingeln, das 
fast melodisch klingt, sehr schSn und fortwRhrend zu GehSr. 
Bereits Naumann erw~hnt, das das Klingeln yon den alten r 
bez. den alten VSgeln iiberhaupt besonders lebhaft hervorgerufen 
werde; da nun der Gundorfer Vogel im Herbst gar nicht, die 3 
Rohrbacher im Frtihjahr dagegen auherordentlich kr~ftig klingelten, 
so diiffte es sich wohl hierbei um Mauserungs- oder Wachstums- 
verhiiltnisse der Fliigelfedern handeln; die Schwungfedern werden 
in denjenigen Perioden, in denen sie ihre voile GrShe noch nicht 
erreicht habea, entweder gar nicht oder nur schwach im stande 
sein, dieses Ger~useh zu erzeugen. Eine umfassende exakte Unter- 
suchung hierQber wiirde jedenfalls sehr wertvoll sein. 

12. i~yroca hyemalis L. Rohrbach: W. Ein einzelnes Exem- 
plar dieser im Binnenlaud seltnen Ente fand ich am 11. XII. auf 
dem Grofsen Teiche vor. W~.hrend in ihrer unmittelbaren N~he 
mehrere Hunderte Stockenten aufgingen, unter denen sich auch 
das obenerw~.hnte ~ der Samtente befand, blieb die Eisente ruhig 
auf dem Wasser liegen und tauchte nur yon Zeit zu Zeit. Ab 
und zu flog sie auch mehrere 100 m welter ganz dicht iiber der 
Wasseroberfl~che dahin, wie es die Taucher manchmal zu tun 
pflegen, und fiel sogleich wieder ein. Stets hielt sie sich in der Mitte 
des Wasserspiegels auf oder strebte noch etwas nach dem gegen- 
iiberliegenden, yore Beobachter entfernten Ufer. Als es. dann 
spiiter bereits zu d~mmern begann, ring sie besonders lebhaft zu 
tauchen an, wobei ich konstatierte, dafs sie fast mit ,,mathema- 
tischer Genauigkeit" 30--33 Sek. unter Wasser blieb, wiihrend 
die Pausen fiber Wasser nur auf 10--15 Sek. bemessen waren. 
Als die Diimmerung schon tief hereinbrach und ich das Gel~nde 
verliefs, verweilte sie noch lmmer mitten auf dem Teiche. Nach 
dem Gefieder dfirfte es ein junges ~ gewesen sein. 1) 

13. Spatula dy~eata L. Gundorf: D. Friihjahrzug: 29. III. 
--22. IV. 7--14 St. tlerbstzug nicht beobachtet. Bei sonst 
gleichverteilten Geschlechtern war merkwiirdigerweise fast immer 
ein iiberschQssiges ~ vorhanden. Vom 29. III.--1. IV. traf ich 
im ganzen Gebiet und stets an bestimmten Stellen 3 r und 4 
zusammen, es waren also doch hSchstwahrscheinlich immer ein 
und dieselben VSgel; dies wiirde wieder ein Beweis fiir das zu- 
weilen tagelange - -  in diesem l~'all 4 Tage - -  Rasten derselben 
Individuen auf Durchzugsstationen sein. ~) Bei derartig auff~llig 

1) Vgl. Neuer Naumann Bd. X,  Tar. X. Fig. 8. 
~) VergL Ornith. ~[onatsber. 1905. S. 22 u. 
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verschieden gefiirbten Geschlechtern kanu man solche Beobach- 
tungen natiirlich besonder.s gut anstellent - -  Rohrbach: D. Friih- 
jahrzug: 13. IV.--5. V. 1--4 St. Geschlechter gleich verteilt; 
am 5. V. nur noch ein einzelnes 4. Vom 18.--29. IX. trieb sich 
ein einzelnes ~, wie bereits oben erw~hnt, in Gesellschaft einer 
Moorente herum. W~hrend des Herbstzugs sah ich nur am 
3. XI. 1 ~ und 3 ~. 

14. Anas boschas L. Gundorf: J. Etwa 20 Paar diirften 
gebriitet haben. HSchstzahl zum Friihjahrzug ca 70 St. am 
4. III. Steigerung der Zahl zum Herbstzug nicht beobachtet. 
Am 7. VI. traf ich ein ~ mit 8 St. noch ganz jungen Entchen, 
am 28. u gleichfalls noch Dunenjunge. Sind im Winter bei 
strenger K~lte die Lachen ganz zugefroren, halten sieh die Stock- 
enten, wie sehon friiher erw~hnt, auf der sich dutch unser Gebiet 
sehliingelnden und wegen ihrer starken StrSmung offeaen Luppe 
auf. Hier vermehrt sich dann ihre Zahl nieht selten bis auf etwa 
50 St. Die Geschlechter waren hier immer ungef~hr in gleicher 
Zahl vorhanden, hSchstens sah man einzelne iiberschiissige r - -  
Rohrbach: J. Etwa 30 Paar haben gebriitet. Am 26. V. traf 
ich 2 ~ mit 9 und 10 Jungen; beide alte VSgel versuchten, da 
ich sie sehr nahe Qberraschte, in jener bekannten Art und Weise 
sich flQgellahm zu stellen und so, lebhaft quakend und das Wasser 
schlagend, den ,,Feind" nach einer andern Richtung abzulenken 
und irrezufiihren, ganz ~hnlich, wie es auch erst kiirzlich wieder 
F. Helm yon einem Kn~kenten-~ auf den Moritzburger Teichen 
geschildert hat. 1) Auch hier ziehen sich natiirlich die Enten, 
sobald die Teiche vSllig vereist sind, an die niichsten fliefsenden 
Gewiisser (G5selbach), soweit diese eisfrei sind, zuriiek, doch trifft 
man sie oft auch auf dem Eise weilend an; so sah ich am 18. XII. 
um die einzige, wohl kaum 200 ;Ira messende noch offene SteUe 
des Gros Teiches etwa 300 St. nebst dem mehrfach erw~hnten 

der Samtente und einem r der Pfeifente (s. u.) versammelt. 
Sehr komisch nimmt es sieh aus, wenn die Enten beim Wieder- 
einfallen sich auf die Eisdecke niederlassen und yon ihrem eignen 
Schwung getrieben mehrere Meter weit auf derselben dahingleiten, 
und zwar nicht gerade immer in geschickten und gliicklichen 
Stellungen! Vom Herbst bis in den Winter steigert sich die Zahl 
der Enten ganz bedeutend und nimmt dann wieder nach dem 
Friihjahr und bis zur Brutzeit ab. Hierzu einige Daten und Zahlen: 
2. IlL - -  yon Januar bis Ende Februar waren die Teiche giinz- 
lieh zugefroren - -  ca 150 St.; 4. III. ca 80 St.; 16. III. ca 60 St., 
welche Anzahl nunmehr bis nach vollendeter Brutzeit fast die 
gleiehe blieb. Nach dem Fliiggewerden der Jungen trat yon Mitte 
Juli an wieder eine Steigerung auf ca 100--150 St. ein, welche 
Menge sich mit geringen Schwankungen bis Mitre November 
durehschnittlich konstant erhielt. Von da an war abermals eine 

1) Ygl. Journ. f. Ornith. 05, Hft. IV, S. 589. 
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auff~llige Zunahme bemerkbar, indem ich z. B. am 27. XI. ca 
300 St., am 11. XII. nahe an 500 und am 18. XII. ebenfalls noch 
tiber 300 St. feststellen konnte. Am 28. XII. waren die Teiche 
schon vSllig vereist, und ich sah nur 20 St. mehrmals iiber diesen 
kreisen. Eine scharfe Grenze zwischen Herbstzug, Winterauf- 
enthalt und FrQhjahrzug kann daher in solchen F~llen nicht ge- 
zogen werden. Auch bei allen diesen grofsen Schw~rmen waren 
die Geschlechter ann~hernd gleich verteilt, doch iiberwogeu meist 
die ~ etwas an Zahl. Von Dr. Hennicke natiirlich auch als Brut- 
vogel und ,,h~ufigste Ente im Gebiete" bezeichnet. 

15. Anas strepera L. Gundorf: D. 27. VIII.--2. IX. 1--3 St. 
Auf dem Friihjahr- und Herbstzug nicht beobachtet. - -  Rohrbach: 
B. Das einzige Brutpaar traf ich regelm~sig seit dem 5. V. 
Aufenthaltsdauer: 5. V.--20. X. Friibjahrzug nicht beobachtet; 
H5chstzahl zum Herbstzug 14. St. am 13. X. Am 24. VIII. 
scheuchte ich das Paar mit 6 erwachsenen Jungen im Schilf auf. 
Der viel breitere, gedehntere und noch mehr qu~kend als bei 
der Stockente anzuhSrende Ruf beim Auffliegen klingt bald ein- 
silbig wie ,,qu~ . .", bald zweisilbig wie ,,quiiak . . 2' Von Dr. 
Hennicke ebenfalls den BrutvSgeln zugezRhlt. 

16. Anas penelope L. Gundorf: D. Friihjahrzug: 25. III.--23. 
IV. 1--18 ~t.; Herbstzug: 7.--16. XI. 1--2 St.; ein am 7. XI. 
erlegtes 9 erhielt ich yon Herrn Barth-Gundorf. Dazwischen 
zeigten sich herumstreichend am 24. V. 1 9 und am 27. V. 2 c~, 
I 9. Diese Beobaehtung zeigt wieder, wie vorsichtig man mit 
der Bezeichnung ,Brutvogel" sein tours; es gentlgt eben nicht, 
dars man einen Vogel oder wie hier gar ein Paar und mehr 
einigemal zur Brutzeit antrifft, das kSnnen~ wie in unserm Fall, 
sehr wohl Herumstreicher sein. Wiirde vielleicht zufiillig ein 
Beobachter gerade in dieser Woche, wo sich die Pfeifenten hier 
aufhielten, mehrmals unser Gebiet besucht haben, w~irde er sieh 
mSglieherweise far berechtigt gehalten haben, diese Art als Brut- 
vogel, zu bezeichnen, - -  und wie schwer wiirde er geirrt habenl 
Andrerseits ersieht man wiederum daraus, wie nStig, aber auch 
wie wertvoll es ist, ein und dasselbe Gebiet regelm~;sig zu beob- 
achten. Geschlechter etwa gleich verteilt; yore 25.--29. III. beob- 
achtete ich insgesamt stets 1 r 2 9, umgedreht sp~tter vom 8.--12. 
IV. 2 r 1 9, wahrscheinlieh waren es auch hier in beiden Fiillen 
wieder dieselben Individuen. - -  Rohrbach: D. Friihjahrzug: 
20.--28. IV. 2--31 St.; Herbstzug: 13. X.ml3. XI. 2- -1 l  St. 
Bemerkenswerter Weise traf ich dann noch einmal am 18. XII. 
auf der vorhin erwRhnten offenen Stelle des Grofsen Teiches ein 
einzelnes ~; wiewohl es kr~tftig pfiff, schien es doch sehr matt 
zu sein; als sich die iibrigen Enten erhoben, hielt es meine An- 
n~herung noch eine Weile aus, begab.sich sodann aufs Eis und 
fliichtete sich, dicht ilber diesem hinfliegend, in das Rohrdickicht 
des gegeniiberliegenden Ufers; erst spRter erhob es sich ebenfalls 
und kreiste, dabei noch wiederholt pfeifend, mit den andern Enten. 
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Beztiglich der Geschlechtsverh~iltnisse lies sich h~ufig einige 
iiberschtissige ~ konstatieren. Die Pfiffe der letzteren hSrte ich 
sowohl auf dem Friihjahr- wie Herbstzug. Nach Dr. ttennicke 
war sie friiher ,,ebenfalls Brutvogel, doch nicht h~ufig." 

17. A ,as  acuga L. Gundorf: D. Frtihjahrzug: 17.--21. IV. 
4--6. St., und zwar stets 2--3 Paar, Geschlechter also gleich 
verteilt, tterbstzug nicht beobachtet. - -  Rohrbach: D. Herbst- 
zug: 27. X.--3. XL 2 St. - -  1 Paar. Dieses traf ich stets auf 
d e m u m  diese Zeit zum Fischzug fast ganz abgelassenen Grofsen 
Teich an, es diirfte sich wohl auch hier um ein und dasselbe ge- 
handelt haben. Frtihjahrzug nicht beobachtet. - -  Diese Ente be- 
rtihrte also beide Gebiete nur in 1--3 Paaren, was in Gundorf 
auch voriges Jahr bereits der Fall war. 1) 

18. Arias quer~uedula L. Gundorf: B. Gebrlitet haben ca. 
12 Paar. Aufenthaltsdauer: 15. III.--7. X. HSchstzahl zum 
Friihrjahrzug 31 St. am 15. IV. Gesch[echter gleich verteilt 
oder einzelne iiberschiissige r Gegen den Herbst bin allmiihliche 
Abnahme der Zahl bis zu einem einzelnen Vogel am 7. X., eigent- 
licher Herbstzug also nicht beobachtet. Die ersten Jungen sah 
ich am 14. YI.; am 24. VI. verriet mir ein $ durch sein eigen- 
ttimliches und auff~lliges Gebaren (vgl. o.) die im nahea Schilf 
sich bergende Nachkommenschaft; am 22. VII. traf ich ca. 40 Alte 
und erwachsene Junge. Ungestiim verfolgten oftmals bis 4 
ein 9,  - -  eine Erscheinung, die man bekanntlich bei Stockenten 
w~thrend der Paarungs- und Brutzeit h~ufig beobachten kann - -  
und w~hrend die ~ best.~indig knarrten, liefs das $ ebenso h~ufig 
ein ,,g~g~g~ig~" hSren, wobei der Ton auf der zweiten Silbe lag 
und die letzteren drei etwas auf- und abstiegen. - -  Rohrbach: 
B. Es haben hSchstens 3 Paar gebriitet. Aufenthaltsdauer: 28. 
IV.--13. X. Friihjahrzug nicht beobachtet, aber auch zum Herbst- 
zug war eine Steigerung der Zahl nicht zu bemerken, sodars auch 
letzterer nicht erkennbar wurde. Geschlechterverteilung gleich. 
Am 24. VIII. sah ich einen Schwarm yon 13 St., der augen- 
seheinlich zum grofsen Teil aus Jungen bestand. Dr. Hennicke 
bemerkt bei dieser Art: ,,Nicht h~ufig. Brutvogel." 

19. Anas crecr L. Gundorf: Bedingter J. Es diirften dies 
Jahr 1 oder 2 Paar gebriitet haben, da sich den ganzen Sommer 
hindurch einzelne zeigten, sie auch paarweise anzutreffen waren, 
sodafs es sich , icht nut um Herumstreichende gehandelt haben 
wird; es w~re dann au[ser Stock- und Kn~tkente die dritte im 
Gebiet briltende Art. Aufenthalt seit 11. III. HSchstzahl zum 
Frtlhjahrzug 16 St. am 15. IV. Steigemng zur eigentlichen Herbst- 
zugzeit aicht beobachtet; dagegen traf ich veto 2.--30. XII. Krick- 
eaten bis zu 15 St., auch waren sie, wie mir der Waldw~rter 
versicherte, abends stets auf dem Enteneinfall; dieselben wiirden 
also wohl als im Binnenland Oberwinternde anzusprechen sein. - -  

1) Vgl. Ornith. Monatsber. 04. S. 138. 
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Rohrbach: B. Nur 2 oder 3 Paar haben gebrfitet. Aufent- 
haltsdauer: 16. III.--27. XI. HSchstzahl zum Frfihjahrzug 8 St. 
am 30. III., zum Herbstzug 13 St. am 3. XI. Von Dr. Hennicke 
wird sie ,,h~ufiger als vorige" (Kn~tkente) und als Brutvogel be- 
zeichnet. - - D a s  ,,krilfick" oder ,,krliick" des r hSrte ich in 
beiden Gebieten sowohl im Friihjahr wie im Herbst und Winter. 

Kn~ik- und Krickenten halten sich besonders haufig zu ge- 
schlossenen Schwiirmen gegenseitig zusammen. 

20. Tadorna tadorna L. Nach einer Mitteilung yore Wirt 
des unmittelbar am Miihlteich gelegenen Rohrbacher Gasthofes 
hat sich Anfang M~irz auf diesem Teich eine Ente vorfibergehend 
aufgehalten, die yon dem Genannten auch mittels Glas besichtigt 
wurde und nach der Beschreibung (,,roter Schnabel mit HScker, 
Gefieder bunt wie eine Papierlaterne(!)") wohl nichts anderes 
gewesen sein kann als eine Brandgans. Von dieser Species 
schreibt Dr. Hennicke: ,,Wurde mehrere Winter hintereinander 
ia mehreren Exemplaren auf den grofsen Teichen erlegt." 

Uber den Entenzug im Gundorfer Gebiet mi~chte ich noch 
kurz bemerken, dafs wie im vorigen so auch in diesem Jahr zum 
Friihjahrzug genau dieselben 8 Entenarten, seien es nun Durch- 
ztigler oder BrutvSgel, konstatiert werden konnten, wobei sich in 
den Daten bei den einzelnen Species kleinere hbweichungen 
geltend machten, wgthrend andrerseits genau wie im vergangenen 
Jahr ein eigentlicher Herbstzug mit Ausnahme der wenigen Pfeif- 
enten v511ig ausblieb; and doch hatten wir Ende Oktober und 
Anfang November, also zur Hauptzugzeit der Enten, ein Hoch- 
wasser, wie es in unserm Gebiet seit einem Decennium nicht 
dahingeflutet warl Da liegt doch wieder die Vermutung nahe, 
dafs diese Viigel im Frtihjahr and Herbst andere Zugstrafsen inne- 
halten; indessen wird man hiertiber erst nach viei jahrelangen 
Beobachten ein and desselben Gebietes einigermafsen befriedigende 
Ergebnisse erhalten. 

21. Charadrius dubius Stop. Gundorf: D. Friihjahrzug: 
15. IV.--21. V. 1--4 St.; Herbstzug: 21. VI.--9. IX. 1--2 St. 
Wiewohl sich also einzelne dieser Viigel fast den ganzen Sommer 
hindurch mit Ausnahme der Zeit yon Ende Mai bis Ende Juni 
zeigten, ist es doch ausgeschlossen, dafs sie in unserm Gebiet ge- 
brtitet haben, hus dem bekannten heruntergezogenen ,,diii" 
oder ,,dti," oder dem trillernden ,,dti dii d t i . . . "  hSrte ich sp~tter 
am 21. VI. yon zwei sich bier herumtreibenden jungen Viigeln 
mehrmals Laute, die etwa wie ,,diSrrr diSrrr," am Schlufs fast 
schnurrend, klangen. Einen Alten and einen Jungen zusammen 
traf ich am 29. VII. 

huf die Zug- bez. Strichverh~.ltnisse einiger in unserm Ge- 
biet beobachteten Charadriiden und Scolopaciden werde ich weiter 
unten noch einmal kurz zuriickkommen. 

22. Fanellus vanellus L. Gundorf: B. Etwa 8 Paare haben 
gebriitet, hufenthaltsdauer 11. III. - -  6. IX. Nach Aussage 
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des Waldw/irters sollen sich bereits am 17. II. 2 St. gezeigt haben, 
also fast einen Monat friiher als ebengenannter erster Terrain; 
in der Zwischenzeit sind jedoch nie wieder Kiebitze gesehen 
worden. HGchstzahl zum Frfihjahrzug 43 St. am 29. III.; Herbst- 
zug nicht beobachtet. Am 1. VII. traf ich die ersten fliiggea 
Jungen, dann weiter noch am 29. VII. einen fast erwachsenen 
Vogel, der aber noch nicht auffliegen konnte; ohne Scheu und 
ruhig seiner l~ahrung nachgehend liefs er reich immer bis auf 4 m 
nahekommen, ehe er wieder eine Strecke davonlief. Der letzte 
am 6. IX. beobachtete Vogel trug gleichfalls das Jugendkleid, 
Am 8. IV. hieltea einige Kiebitze st/indig mit einem Schwarm 
Staren zusammen. Auff/~Uigerweise bliebenjene Zusammenrottungen 
alter und junger Kiebitze, wie ich sie in den vorhergenden Jahrea 
Ende Juli und Anfang August stets bemerken konnte, in diesem 
Jahre aus, auch die Anzahl der Jungen war viel geringer als im 
Vorjahr, eine Abnahme, an der wahrscheinlich die Eiersuehe die 
Schuld tr/igt; im Frfihjahr wurden die an~renzenden Wiesen und 
.~cker systhematisch yon den Eiersammlern abgesucht. - -  Rohr- 
bach: B. In unmittelbarer N~he der Teiche hat nur 1 Paar 
gebriitet. Aufenthaltsdauer 16. I I I . - -  3. XI. HGehstzahl zum 
Frfihjahrzug 26 St. am 30. III.; HGchstzahl zum Herbstzug 
ca 180 St. am 18. IX. (s. u.). Es ist dies wirklich eine wahre 
Geduldsprobe, einen solchen fliegenden Scbwarm ann~hernd sicher 
der Zahl nach zu bestimmen; hat man glficklich mfihsam bis 
auf etwa Dreiviertel gezahlt, so f/illt es dem jeweiligen Anffihrer 
an der Spitze ein, gerade rechtwinklig zur bisherigen Flug- 
richtung einzusehwenken, und die ganze Gesellschaft wirbelt und 
wuchtelt durcheinander; iibrigens ein pr~chtiges Bild bei dem 
weirs und schwarz erscheinenden Gegensatz der Farbenverteilung. 
Ganz eigentfimlich berfihrt es auch, wenn eine solche 8char aus 
grGfserer HGhe sich p|Gtzlich unter weithin die Luft erffillendem 
tosenden Sausen und Wuchteln herniederstiirzt und dana zuweilen 
ganz dicht fiber dem Wasser mSvenartig dahingaukeit. Am 2. VI. 
fand ich am sfidl.Ufer des Gros Teiches das Nest des Paares 
und zwar auf sehr eigenartige Weise. Mit dem Glas einige Enten 
beobachtend und dabei langsam vorw/irts schreitend hGrte ich 
plGtzlich unter meinen Ffifsen etwas leise knaeken und siehe da, 
ich war in das Kiebitznest getreten! - -  Schade, dars die l~'atur- 
forscher nieht fiber die F/ihigkeit des Chameleon verfiigen, die 
Muskeln der beiden Augen unabh~ingig yon einander bewegen zu 
kGnnen, dana vermGchte man wenigstens mit dem einen Auge 
den Himmel und mit dem andern die Erde abzusuchen und zu 
gleicher Zeit auf beides zu achten! w In demselben Augenblick 
ging auch ca 20 m entfernt der alte Vogel dicht fiber dem Boden 
hin ab, ohne aueh nut einen Ton yon sich zu geben; er war 
natfirlich vorher bei meiner Ann~herung unbemerkt vom l~est 
entwichen, um dies nicht zu verraten. Es best~tigte sich also 
bier wieder die alte Erfahrung, dars an solchen $tellen, wo sich 
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die VSgel in scheinbar hSchster Erregung zeigen und schreiend 
und mit den Fliigeln wuchtelnd auf den Menschen niederstorsen, 
das Nest sicherlich nicht steht; es ist jene bekannte, nach den 
verschiedenea Vogelarten sich verschieden Aufsernde Verstellungs- 
kunst, einen mutmafslichen Feind, wie schon oben bei den Eaten 
erwiihnt, zu tiiuschen. Ich mSchte hier kurz eine Ahnliche Be- 
obachtung aus anderem Gebiet einfiigen. Am 3. VI. 1902 besuchte 
ich das zoologisch wie botanisch (Drosera, Calla, Ledum und 
dergl.) gleieh interessante Moorgebiet unweit der Winkelmtihle 
bei Doberschiitz (nordSstl. yon Eilenburg). Bald rand ich auch 
hier ein Kiebitznest an einer trockneren Stelle innerhalb eines 
kleineren Moorbezirkes. Einer der alten VSgel hielt sich in 
grSfserer Entfernung ruhig und schweigsam auf, nachdem er auch 
hier zuvor das Nest vSllig unbemerkt verlassen hatte. Ich ent- 
fernte reich wieder und wartete hinter einem niedrigen Datum 
liegend das Weitere ab. Es dauerte geraume Zeit, ehe der Kiebitz 
sich entschlofs, nach seinem Nest zuriickzukehren, da er reich 
noch immer sehen konnte. ZunAchst flog er bis in einige Ent- 
fernung von diesem, lief eine Zeit lang und hierbei allerdings 5fters 
und unter bestiindigen Verbeugungen rufend hin und her, sich 
dabei aber immer mehr dem Neste nAhernd, bis er schliefslich 
auf dasselbe zulief und sich auf ihm niederliers; er wollte wahr- 
scheinlich aus Liebe zur Nachkommenschaft trotz meiner Gegen- 
wart die Eier nicht IAnger erkalten lassen. Bei meinem abermaligen 
Passieren der Niststiitte auf meinem Rilckweg wiederholte sich 
derselbe Vorgang. Also auch in diesem Fall ein mSglichst un- 
auffiilliges Benehmen des Vogels am Nest. Nun zurflck zu dem 
yon Rohrbach. Es waren gliicklicherweise nur 2 Eier leicht am 
stumpfen Pol eingedrilckt, da ich noch rechtzeitig meinen Furs 
etwas zur Seite hatte drehen kSnnen. Das Nest stand als seichte 
Mulde an einer Stelle, an der im Umkreis neben Polytrichum 
noeh _Nardus, Hydrocotyle und _Potentilla silvestris Neck. domi- 
nierten, etwa 10 m yore Ufer entfernt. Die 4 Eier lagen schSn 
rechtwinklig zu einander mit den spitzen Polen zur Nestmitte 
reichend. Ich liers alles im Nest wie es war und giug ans andere 
Ufer. Einige Zeit darauf wieder bei ersterem angelangt, sah ich, 
dafs die beiden angetretenen Eier veto Vogel entfernt waren, 
und es lagen jetzt nur noeh die beiden intakten darin. Trotz 
langem Suchens konnte ich erstere in der niichstea Umgebung 
des Nestes nicht wiederfiuden, sic mochten also ziemlich weit 
weggeschleppt oder versteckt worden sein, wean sic nicht auf 
andere Weise zerstSrt worden waren. Noch am 9. VI. fand ich 
die beiden Eier ira Nest vor, sp~terhin nur noch die leere Mulde. 
Ob die beiden Eier erbriitet wurden, ist sehr fraglieh, da ich 
niemals zu gegebener Zeit junge Kiebitze, wiewohl, ich nattirlich 
gerade speciell darauf achtete, beobachten konnte; aueh das alte 
Paar war seitdem verschwunden. Erst am 18. VIII. sah ich 
wieder Kiebitze und zwar ca 100 St., also bereits Durchztigler. 
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Von diesem Terrain bis zum 27. X. waren Schw~irme, deren Anzahl 
sich etwa zwischen 50 und 120 St. bewegte (s. o.), regelmiifsig 
anzutreffen; am 3. XI. waren nur noch 6 St. vorhandan. Dr. 
Hennicke sagt noch yon ihm: ,,H~iufiger Brutvogel, doch leidet 
sein Bestand ersichtlich unter der Eiersuche." 

23. Oedicnemus oedicnemus L. Gundorf: D. Am 5. IV. be- 
riihrte ein einzelner Triel, bald hier bald dort einfallend und sich 
dabei nach und naeh in westl. Richtung weiterbewegend, unserGebiet. 

24. Tringa alpina L. Gundorf: D. Am 16. VIII. beob- 
achtete ich einen Alpenstrandl~iufer mehrmals an verschiedenen 
seichten Stellen der Ausschachtungen. 

25. Tringa minuta Leisl. Rohrbach: D. Wie im vorigen 
Jahr am 24. IX. zeigte sich mir auch dies Jahr, und zwar am 
18. IX., wieder ein Zwergstrandl~iufer, der sich ktirzere Zeit, lebhaft 
,,it" oder ,,tit" rufend, am Grofsen Teich aufhielt. 

26. Tringa temmincki Leisl. Gundorf: D. Am 9. IX. traf 
Wichtrich einen kleinen Strandliiufer, den er aus niichster N~he 
nach Gefieder und Stimme als diese Art bestimmte. 

27. Tringoides hypoleucos L. Gundorf: Ob B. oder D., ist 
noch immer zweifelhaft, jedoch ersteres sehr wahrscheinlich. Im 
Frfihjahr zeigte sich d e r  Flufsuferl~ufer immer nur einzeln 
regelm~ifsig yore 3.--20. V., dann blieb er aus bis zum 5. VII., 
yon welchem Terrain an er wieder st~indig his zum 17. IX. in 
einer Anzahl yon 1--3 St. zu beobachten war. Unter letzteren 
zeigten sich yore 11. VIII. an h~iufig auch junge YSgel. 

28. Totanus pugnax L. Gundorf: D. Frfihjahrzug: 12. IV. 
- -  24. V. 1--9 St; Herbstzug nicht beobachtet. Die Farbe der 
Beine spielte in den meisten F~illen yon ziegel~ oder gelbrot 
bis dunkelorange; doch seien ein paar Ausnahmen hier erwiihnt: 
Vom 17.--20. IV. hielt sich ein altes ~ mit dunkelgefiecktem 
Kragen, das sich stets an einige Kiebitze anschlo.f.s und sich mit 
diesen meist auf den angrenzenden Wiesen und Ackern herum- 
trieb, auf, dessen Beine dunkelgrfinlich waren; wohl zweifellos 
war es immer einunddasselbe Exemplar, also wieder ein Beispiel 
ftir das oft tagelange Yerweilen auf Durehzugsstationen. Vom 
Kragen sah man kiirperlich aufser einigen knopffSrmigen Ver- 
dickungen am Oberhals sehr wenig, da ihn der Kampfl~iufer 
immer angelegt trug; ich babe, wie hicr eingeschaltet sei, im 
hiesigen Zoolog. Garten, wo j~ihrlieh mehrere Kampfiiiufer gehalten 
werden, oft die gleiche Beobachtung machen kSnnen, dafs, wenn 
die r ruhig einherliefen und nicht k~impften, noch mehr nattirlich, 
wenn sie sich irgendwie beunruhigt ftihlten oder z. B. der Wiirter 
das Gehege betrat, und sie sich ,,dtinn" machten, das Gefieder 
also prall anlegten, sich der Kragen, aus weiterer Entfernung 
wenigstens, meist deutlich in der Zeichnung, gestaltlich aber aufser 
den oben erw~hnten Partien am Hals kaum abhob. Am 6. V. 
befand sich unter vier ~ ein grSfseres r das an Hals und Brust 
dunkler gezeichnet war und fieischfarbene Beine besah. :Eine 
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eigentliche Stimme hSrte ich bei dieser Art nur ein einziges Mal 
yon 2 ~ am 12. IV., ein hohes, leises und diinnes ,,ta tfi" kurz 
vor dem Auffliegen, als ich ihnen bereits sebr nahe gekommen 
war, augenscheinlich also eine Art Warn- oder Schreckruf; auch 
diese beiden. VSgel fielen wiederholt in die angrenzenden frisch- 
gepfl/igten Acker ein. Am 29. IV. vernahm ich weiter yon 5 ~, 
die sich erhobea hatten, schwer wiederzugebende, leise knurrende 
oder murksende, fast nasale TSne, die yon mehreren zu gleicher 
Zeit gleichsam wie mitteilende Laute hervorgebraeht wurden. 
Genannte 5 ~ traf ich bereits am 26. IV. an genau derselben 
Stelle an, es waren mit gr0s Wahrscheinlichkeit auch diesfalls 
dieselben Individuen, demnach wieder ein ev. Verweilen yon 4 
Tagen. Sonst warea die hier durchziehe..nden VSgel stets schweigsam. 
Hervorzuheben ist noch das starke Uberwiegen der ~ an Zahl; 
wfirde man als haupts~chlichstes Kriterium den auff~lligen 
GrSfsenunterschied beider Geschlechter annehmen, so wfirden nach 
den diesj~hrigen Beobachtungen auf 1 ~ etwa 4 ~ kommen; 
deshalb hat man ja auch den Kampfl~ufer als polygam gedeutet. 
Uberhaupt treten bei dieser Species eine Reihe Gegens~tze im 
Vergleich zu den anderen einheimischen Totanen sehr merklich 
hervor. Einmal die ebenerw~bnte bedeutende GrSs 
der ~ vor den ~; weiter fiihren die ~ zur Balzzeit jene bekannten, 
den iibrigen Totanen fremden K~mpfe auf, denen sie ihren Namen 
verdanken; ferner besitzt das ~ dieser Art als einziges zur 
Hochzeitszeit, also im Prachtkleid, jenen in F~trbung und Zeichnung 
so tiberaus variierenden Federkragen; endlich veffQgen unsre 
VSgel fiber keine nennenswerte Stimmbegabung, wogegen diese 
den fibrigen WasserlKufern in reichlichstem Marse zu gute kommt, 
und letztere mit ihren weithin hSrbaren, klangvollen Stimmen 
wahrlich nicht geizen. Fast mSchte ich daher vermuten, das 
sich der m~nnliche Kampfl~ufer seine bedeutendere GrSrse, seine 
Balzk~mpfe und seinen Federkragen, der ihm ja bei diesen 
gewissermas als Schild dient, als Ersatz ftir die fehlende Stimme 
in der geschlechtlichen ~Zuchtwahl erworben habe. 

29. Tota•us totanus L. Gundorf: D. Frfihjahrzug: 1. IV. - -  
23. V." 1--2 St.; Herbstzug 14. VI. - -  27. VIII. 1--5 St. Hier 
wiirde also die angenommene Grenzzeit zwischen Frahjahr- und 
Herbstzug aurserordentlich gering sein (s. u.). Einige weitere 
Beobachtungen yon Stimmen seien hier angeftigt. 1) Am 26. IV. 
hSrte ich yon 2 Rotschenkeln im Flug mehrmals einen sehr 
wohllautenden und klangschSnen Ruf, der etwa wie ,,tjti-tiiwi-tjii" 
klang, wobei die beiden TSne des ,,tiiwi" je einen Ton hSher lagen 
und kiirzer waren als die zwei flStenden ,,titS", in Zeichenschrift: 

1) Vgl. Ornith. Monatsber. 05. S. 22. 
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Auch den Balzruf ,,diidl diidl diidl . . .," das 1 einen halbert Ton 
tiefer liegend, brachten die VSgel zu GehSr. Welter waren in 
der Zeit vom 8.--19. VII. mehrere Rotschenkel zu beobachten, 
die sehr oft etwa folgende Stimmen hervorbrachten: ,,tjiiwi" oder 
,tiiwi", auch ,,tiiwii", dana das ,,wi" bez. ,,wii" ein oder zweimal 
wiederholt~ also ,,tUwiwi", ,,tiiwiwiwi". - -  Rohrbach: D. Am 13. 
IV. flog ein einzetner mehrmals dicht fiber dem Mittelteich hin 
und her. Dr. Hennicke bemerkt: ,,Mehrmals beobachtet. Nicht 
als Brutvogel konstatiert". 

30. Tetanus {uscus L. Gundorf: D. Am 17. VI. scheuchte 
ich einen dunklen Wasserl~tufer an einer seichten Stelle einer 
der in den Wiesen gelegenen Ausschaehtungen auf. In seinem 
dunklen, schw~trzlichen Sommerkleid erinnerte er fliegend, wenn 
man sich die langen Beine wegdachte, etwas an eine Trauersee- 
schwalbe. Sein Flug war iiberaus j~th und reirsend; recht olt 
ertSnte hierbei seine laute Stimme, ein ein- bis zweisilbiges 
,,tjiit" oder ,,tjuit", welches h~trter und mehr pfeifend klang als 
der ~ihnliche Ruf yon T. ochropus. Ein solcher Waidwasserl~tufer 
war mit unserm Vogel aufgegaagen und suchte sich vergebens 
mit diesem zusammenzuhalten, da eben dessen Flug bedeutend 
schneller war. Ich verbarg reich hinter eiaer Deckung, und es 
dauerte gar nicht lange, so fiel erst der dunkle und kurz darauf 
auch der Waldwasserl~ufer an derselben Stelle wieder ein. 
Ersterer benahm sich sehr scheu; bei einem AnnKherungsversuch 
meinerseits g inge r  sofort wieder laut rufend in die HShe, kehrte 
indessen bald wieder an die RaststKtte zuriick. Es gelang mir 
nun hinter den hohen Griisern und Pflanzen am Sumpfrande hin- 
kriechend, reich den beiden dicht bei einander stehenden V~geln 
auf etwa 12 m zu n~hern und selbige eine Zeit lang zu beob- 
achten. T. fuscus erschien fast doppelt so grors wie sein Nachbar, 
auch seine Hochbeinigkeit fiel neben dem langen Schnabel besonders 
auf; das Rot der Beine war recht dunkel. Nach etwa einer 
$tunde suchte ich die Stelle wieder auf, aber die beiden Wasser- 
l~ufer waren verschwunden. Die Feststellung dieser seltneren 
Art an einem aus der eigentlichen Zugzeit gelegenen 
Datum im Binnenland steht nicht vereinzelt da, wie mehrere 
Beobachtungen im neuen Naumann 1) dartun. 

31. Tetanus littoreus L. Gundorf: D. Frilhjahrzug: 12. IV. - -  
27. V. 1--4 St.; Herbstzug: 8. VII. - -  13. IX. 1--2 St. Vain 
26. VIII. an waren h~ufig junge VSgel anzutreffen. Einem solchen 
war durch einen Schrotschufs das linke Bein zerschossen worden, 
welches er im Flug herunterh~tngen liefs; dieses Exemplar hielt 
sich stets an bestimmten Stellen veto 30. VIII.--13. IX., also 
15 Tage, auf; dean in diesem Fall war es doch wohl absolut 
sicher immer dasselbe Individuum. Nun mag aber vielleicht 

1) Vgl. neu. Naum. Band IX. S. 76. 
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gerade diese Verwundung ihn zum l~ngeren Hierbleiben mit ver- 
anlafst haben, er flog auch etwas bediichtiger, als man es sonst 
bei dieser Art sieht, mGglicherweise hatte er noch an at~dern 
KGrperteilen Verietzungen davongetragen; das Niedersetzen machte 
ihm einige Schwierigkeiten und beim Laufen hinkte er nat/irlich 
etwas; sonst war in seinem Betragen, auch in seinen Stimm- 
~ufserungen nichts Abweichendes zu bemerken. Ob er dann 
fortgezogen oder umgekommen ist, entzieht sich der ErGrterung. 
Zwei am 3. V. beobachtete alte VGgel fielen wiederholt in den 
angrenzenden ~.ckern und Wiesen ein. Einige Mitteilungen /iber 
die Stimme mGgen hier noch folgen. Zun~chst hatte ich am 20. 
und 24. V. Gelegenheit, ein g bei seinem Balzl]ug sehr schGn zu 
beobachten. Wenn dasselbe, nachdem es mehrmals in grGfserer 
HGhe /iber dem Sumpf gekreist hatte, sich an einer Stelle des- 
selben, an der sich schon eiu oder zwei unsrer VGgel, augen- 
scheinlieh also @, befanden, in elegantem, ruhig schwebenden 
Zickzackflug zur Erde niederliefs, flGtete es den Balzruf, den ich 
mit ,,d/ih/idl d/ih/idl d/ih/idl . . ." notierte, wobei die TGne fast 
gleich hoch waren und der Accent stets auf dem zweiten /i lag; 
es ist dies ein schGnes, weiches und wohllautendes Motiv. Die 
Dauer des Balzrufes wRhrte hGchstens 5 Sek., gewGhnlich war 
sie k/irzer. Naumann schreibt ,,dahtidl", doch habe ich ein ,,a" 
nie vernehmen kGnnen, z) Aus der Ferne klangen mir die Rufe 
nur noch wie ,biid/i h/id/i..." ~berhaupt tours man, um dies 
gleich hier zu erwiihnen, bei solchen Stimmenaufzeichnungen in 
grofser N~he des betreffenden VogeJs sein; es schwinden sonst 
nat/irlich die nur hier vernehmbaren Feinheiten. So dringt z. B. 
das klangvolle ,,dluiht" des Waldwasserliiufers, das lq'aumann als 
eine der lieblichsten Vogelstimmen bezeichnet, aus grGfserer Ent- 
fernung nur als ein einfaches ,,wit" an unser Ohr. Ebenso kann 
man in unmittelbarer iN~ihe oft mancherlei Ubergiinge, gewisser- 
mas Zwischenstadien der Stimmen feststellen, die sicherlich 
psychologisch begriindet sind. Ein T. littoreus, den man unver- 
sehens in geringster Entfernung /iberrascht, stGfst im ersten 
Schreck ein kreischendes ,,kri kri kri" aus, yon dem er einiger- 
mafsen erholt zu einem ,,kr/ick kr/ick kr/ick", ,,gi gi gi" oder 
,gii gii g/i" /ibergeht, um erst dann, wenn er noch mehr zur 
Ruhe gekommen, sich wiederzufinden in seinem sozusagen nor- 
malen Ruf, dem tGnenden ,,tj/i". .~hnlich hGrt man yon aufge- 
scheuchten Bruchwasserliiufern zuniichst ein scharfes erschrecktes 
,.gi gi gi", was dann dem ruhigeren ,gif gif" Platz macht. 
Rohrbach: D. Am 18. und 31. VIII. kreiste je ein Exemplar 
laut rufend tiber dem Grofsen Teich, zuweilen an dessen Ufer 
herniederst/irzend und vergeblich nach einer Rastst~itte suchend. 

32. Totanusochropus L. Gundorf: D. Fr/ihjahrzug: 25.1II. -- 
29. IV. 1--15 St.; Herbstzug: 3. VL -- 21. X. I--4 St. (s. u.) 

1) Vgl. Ornith. Monatsber. 05. S. 22. 



Beobachtungen in der Umgegend Leipzigs 1905. 111 

33. Totanus glareola L. Gundorf: D. Frfihjahrzug: 20. 1V. - -  
23. V. 1--8 St.; Herbstzug: 5. VII. -- 27. VIII. 1--3 St. In der 
Zeit yore 3.--17. V. hSrte ich neben den gewShnlichen Rufen 
auch wieder regelm~irsig den vSllig einem Musiktriller gleichenden 
Balzruf, in dem man Konsonanten oft gar nicht vernimmt und 
den man dann auch einfach durch die Silben ,,dii-ii-fi-/i. . ." 
wiedergeben kann. - -  

Am 29. IV. hatte ich in Gundorf das seltene Gliick, 5 ver- 
schiedene Totanus-Arten uebeneinander beobachten zu kSnnen; 
es waren anwesend: 5 T. pugnax, 2 T. totanus, 1 T. littoreus, 
1 T. ochropus und 1 T. glareola; treffliche Vergleichsobjekte! 

Eine psychologisch bemerkenswerte Eigenschaft, die mir 
iifters gerade bei diesen lebhaften Viigeln auffiel, war, dafs die- 
selben auf die menschliehe Stimme kaum reagierten, umsomehr 
aber auf Bewegungen. Ich habe mehrmals in geringer Entfernung 
yon Totanen gelegen, habe reich sonst ganz ruhig verhaltend diese 
erst leise angesprochen, dann immer lauter und lauter angerufen 
und angesehrien: Die VSgel stutzten wohl einige hugenblicke, 
aber die Flucht ergriffkeiner; erhob ich mich aber oder machte 
sonst eine hastige Bewegung, ohne auch nut einen Laut yon mir 
zu geben, so stieb die ganze Gesellschaft unter Angstrufen aus- 
einander. 

Ober den Rohrbacher Teichen traf ich im Fr/ihjahr einige- 
real, am 28. IV. sowie am 5. und 12. V. grSfsere Scolopaciden, 
augenscheinlich Totanen, in bedeutender H0he kreisend an, die 
jedoch, da sie auch keinerlei Stimme vernehmen liefsen, nicht 
genauer bestimmt werden konnten. - -  

34. Limosa limosa L. Gundorf: D. Am 3. V. konnte ich 
1 St. dieses seltneren Durehztlglers eifrig beim Fischen im seiehten 
Wasser besch~iftigt beobachten. Als ich auf ca 30 m herange- 
kommen war, flog der Vogel auf, sogleich sein Artcharakteristikum, 
das schwarze Schwanzende mit weifsem Saum, zeigend, das man 
aufs deutliehste sich yon der weirsen oberen Schwanzh~lfte und 
dem gleichgefiirbten Btirzel abhebend auch schon mit blofsem 
Auge erkennen konnte. Vor und bei dem Auffiiegen stiefs diese 
Pfuhlschnepfe einige kurze Rufe aus, etwa wie ,,tjiit", ,,tjat" oder 
,,tjiiat" iautend. Im Fluge gesellten sich einige Zeitlang zu ihr 
2 Tot. littoreus und 2 T. glareola, die mit aufgegangen waren; 
welche Griifsenunterschiede! Ein Riese, zwei Mittelfiguren und 
zwei Zwergel Der Flug erschien weit gemessener als bei den 
Totanen. Nach einer Stunde an dem betreffenden Geliinde wieder 
eingetroffen, fand ich den Vogel abermals an genau derselben 
Stelle eingefallen vor. 

35. Gallinaqo media Frisch. Gundorf: D. Am 26. VII. and 
3. VIII. traf ich je eine Bekassine, die ich nach Habitus und 
Benehmen als grofse Sumpfschnepfe ansprechen mufste. Da ich 
den Vogel beidemal an demselben Platze aufscheuchte, kSnnte es 
mSglicherweise der n~mliche gewesen sein. An genau der gleichen 
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Stelle dieses Sumpfes wurde auch die im Vorjahr beobachtete 
G. media festgestellt. 1) 

36. Gallinago gallinago L. Gundorf: B. Es haben hGchstens 
2--3 Paar gebriltet. Aufenthaltsdauer: 11. I I I . - -  23. XI. HGchst- 
zahl zum Friihjahrzug 17 St. am 8. IV.; eine Steigerung zum 
Herbstzug nicht beobachtet. An ebengenanntem 23. XI. traf ich 
noch eine Bekassioe in den Wiesensiimpfen, die schon vGllig ver- 
eist waren; sie schien sehr matt zu sein und flog nur kleine 
Strecken weit, alsbald auf dem Eis in der N~he yon Schilf oder 
Riedgrasbfischeln wieder einfallend. Das erste Meckern, 31 mal, 
hGrte ich am 15. III., das letzte zusammenh~agende, n~imlich 
16 real, bereits am 10. VI.; den l~ngsten Balzflug mit 43 maligem 
Meckern stellte ich am 3. V. lest. Ein R~ickgang war in dreier- 
lei Richtung zu verzeiehnen; einmal waren in den beiden vorher- 
gehenden Jahren weit mehr Brutpaare anzutreffen, man sah und 
hGrte ehedem zur Brutzeit fast immer mehrere r zu gleicher Zeit 
meckern, wRhrend man beim Durchschreiten des Gel~ndes noeh 
zahlreiche Exemplare aafscheuchte; andrerseits waren so ausge- 
dehnte Balzfliige der $, wie ieh sie in den beiden Vorjahren beob- 
achten konnteS), niemals zu konstatieren, und endlich erstreckten 
sich d i e  wirklichen BalzflQge fr~iher stets bis in den Juli, also 
einen Monat sp~iter, hinein. Hier dUrfte indessen immer eins das 
andere bedingen. Sobald nur einzelne Brutpaare vorhanden sind, 
werden uaturgemRs weniger r meckern; welter wird beim Fehlen 
yon zahlreichen Nebenbuhlern oder gar iiberschiissigen $ ein 
Wettkampf um die ~ nicht nGtig sein, die eiuzelnen r reizen sich 
nicht gegenseitig zu immer neuen and gesteigerten Leistungen 
im Liebesspiel, um den @ zu imponieren, die Balzfliige brauchen 
deshalb auch nicht so ausgedehnt zu sein, da die ~ vielleicht 
schon eher ffirlieb nehmeu; derselbe Grund wird auch beziiglich 
der jahreszeitlichen Bemessung Geltung haben, indem eben die 

der wenigen Brutpaare gewissermafsen nicht nGtig haben, in 
weiter vorgeriickter Jahreszeit noch eigentliche Balzspiele auszu- 
fiihren. '.Am 7. VL bot sich mir das Schauspiel eines eigenartigen 
Balzfluges. Es waren im ganzen drei Bekassinen, yon denen 
zwei, n~mlich d wie sich herausstellte, immer etwas hGher tiogen 
als der untere, der augenscheinlich ein @ war; selbiger stiefs yon 
Zeit zu Zeit einige ,,dikGp" aus, wobei er sich mit erhobenen 
F1Qgeln bald auf die eiue, bald auf die andere Seite waft, w~hrend 
zu gleicher Zeit die beiden oben fliegenden $ kurze Meckertouren 
ausf~ihrten; nicht selten lies sich auch eins der letzteren, viel- 
leicht ermattet, unter schneUem ,tjet tjet t j e t . . . " ,  das allm~ihlich 
in ,,dikGp . . ." tiberging, an irgend einer Stelle nieder, schlofs 
sich jedoch bald wieder der wilden Jagd an. Wohl eine Viertel- 
stunde w~ihrte diese, immer sich durch ein bestimmtes grGs 

1) Vgl. Ornitho[. Monatsber. 04. S. 189. 
~) Vgl. 0rnithol. Monatsber. 04. S. 140, 14t. 
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Gebiet der erlenums~iumten Wiesen, weniger der Siimpfe, be- 
wegend. Auch an diesem Tag herrschte Gewitterstimmung und 
rollte der Donner in der Ferne; stets konnte ich in diesen Jahren 
bei derartigen Witterungsverh~iltnissen eine ganz auffiillige Stei- 
gerung des Liebeslebens unsrer VSgel beobach ten . -  Rohrbach: D. 
Frtihjahrzug: 30. IIl.--20. IV. 1--6 St.; Herbstzug: 18. VIII. - -  
3. XI. 4--8 St. In diesem Gebiet babe ich nicht ein einziges Mal 
ein c~ meckern hSren, huch Dr. Hennicke kennt diese Art nur 
als Durchzugsvogel. 

37. Scolopax rusticola L. Gundorf: D. In der Zeit vom 
25. X. - -  8. XI. wurden einzelne Waldschnepfen erlegt. - -  Um 
diese Jahreszeit werden auch allj~thrlich solche im siidl. (Conne- 
witzer) Ratsholz erbeutet. - -  

Einige allgemeine Bemerkungen fiber die Zugverhi~Itnisse 
mehrerer der vorgenannten Arten seien hier noch kurz hervorge- 
hoben. Was zun~ichst den diesjiihrigen Zug der Totanen im 
Gundorfer Gebiet anbelangt, so konnten einige Verschiedenheiten 
gegen das Vorjahr festgestellt werden, indem z. B. T. totanus und 
T. littoreus sich auch im Friihjahr zeigteo, w~hrend beide ver- 
gangenes Jahr nur im Herst zur Beobachtung gelangten; 1) auch 
die Zugdaten ergaben bei den einen kleine Verschiebungen, wo- 
gegen sie bei den anderen fast bis auf den Tag tibereinstimmten, 
wie man I. c. ersehen kann. Nun stellte sich abet zwischen dem 
letzten Terrain des Eriihjahrzuges und demjenigen, den man be- 
reits als ersten zum Herbstzug gehiirigen rechnen konnte, bei 
T. totanus nur eine Differenz yon 21 Tagen heraus, b. T. ochro- 
pus eine solche yon 34, bei 7. littoreus von 41, und endlich bei 
T. glareola yon 42 Tagen. Man weirs ja abet bei denjenigen 
hrten, die in Deutschland bez. im Binnenland brtiten, sobald sie 
nur wie in unserm Fall einzeln oder in ganz geringer Zahl ihre 
Nicht-Brutgebiete bertihren, gar nicht, ob dies nun zu gegebener 
Zeit oder tiberhaupt wirkliche Durchziigler oder nur herum- 
streichende Individuen sind, gleichgtiltig, ob es sich um alte oder 
sp~tterhin auch junge Viigel handelt; ich meine, man kann nach 
den diesjiihrigen Feststellungen keine unbedingt scharfe Grenze 
zwischen Frfihjahr- und Herbstzug ziehen oder mit Bestimmtheit 
erkl~iren, dais ersterer hier aufhS~'e und letzterer dort anfange. 
Man kann mit Sicherheit eigentlich nur behaupten, dafs sich z. B. 
T. totanus vom 1. IV. w 27. VIII. zeigte mit husnahme kleinerer 
Pausen und einer griifseren, die eine Scheidung zwischen Friih- 
jahr- und Herbstzug anzudeuten scheint, eine Scheidung, die bei 
den obigen Datenangaben auch zun~ichst noch beibehalten wurde. 
Erscheinen natiirlich zur Zugzeit grofse Schw~irme irgend einer 
Art, wit z. B. die oben erwahnten Kiebitzscharen in Rohrbach, 
so wird man diese wohl mit mehr Recht als Zugerscheinung an- 
sprechen kSnnen. Ganz anders verh~ilt es sich aber auch bei 

1) Vgl. Ornithol. ~ionatsber. 05. S. 21. 
Joum. f. Orn. L~'. Jahrg. Januar 1907. 
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solchen Arten, die nicht im Binnenlande bez. sogar aurserhalb 
Deutschlands brtiten, wie bei T. ~i~oreus. Sobald sich hier junge 
VSgel im Binnenlande zeigen, ist man ohne weiteres berechtigt, 
diese als wirkliche Durchztigler zu betrachten, es miffsten denn 
gerade Ausnahmen von Bruten im Binnenlande konstatiert werden! 
Man konnte also - -  bleiben wir bei dieser Art - -  sagen, dafs 
etwa mit dem 26. VIII. (s. o.) der Durcbzug der jungen VSgel 
ftir unser Gebiet begonnen babe; wie lange sie sich bereits in 
weiter nSrdlich davon gelegenen aufgehalten haben, bleiht eine 
andere Frage! Und diese Frage, also das Ein- und Vorrticken 
wirklicher Durchziigler in und durch das Binnenland, wQrde erst 
dann exakt zu beantworten sein, wenn einmal itberall an den 
geeigneten Stellen wissenschaftlich gebildete Beobachter s~sen 
und wenn dieselben in stRndiger - -  sagen wir, wRre dies mSglich, 
,telegraphischer" - -  Verbindung stiinden, dais die nSrdlicheren 
immer den weiter siidlicheren mitteileu kSnnten: Hier jetzt die 
ersten jungen VSgel da. Achtung! Wann erscheinen sie bei 
Ihnen ! 

Auch das vielerSrterte Problem, ob die Jungen vor, mit 
oder nach den Alten ziehen, konnte in unserm Gebiet ftir die 
im Binnenland brtitenden Arten nicht mit Sicherheit entschieden 
werden, da bei den nur einzeln oder zu ganz wenigen sich 
zeigenden VSgeln die ebenberiihrte Frage, ob wirklicher Durch- 
ztigler oder Herumstreicher, auch hier Geltung besitzt; konnten 
doch, wie oben erwiihnt, zur Zugzeit einerseits selbst Alte und 
Junge nebeneinander beobachtet werden, oder andrerseits waren 
oft bald nur Alte, bald nur Junge vorhanden. Jedoch auch an 
dem nicht in Deutschland brtitenden T. ~iltoreus waren Rhnliche 
Wahrnehmungen zu machen, indem sich tiber einen Monat vor 
den Jungen bereits Alte zeigten, was vielleicht bei letzteren auch 
wieder ftir den Charakter als einzeln im Binnenlande Herum- 
streichende sprechen kSnnte, wiihrend spKter die Alten hinter 
den Jungen sehr zurticktraten. Man ersieht hieraus, dafs auch in 
diesem Jahr eine scharfe Gliederung der Zugzeit nach dem Alter 
der,VSgel nicht mSglich war. Es ist doch auch immer zu bedenken, 
dafs im Binnenland ganz andere Verhiiltnisse herrschen als .z.B. 
an der Ktiste oder auf veto Festland mehr oder weniger weit 
entfernt gelegenen Inseln, wie etwa auf der klassischen Vogel- 
zugbeobachtungsstation ,,par excellence" Helgoland. In letzteren 
Gebieten kommt, wie erst ktirzlich auch J. Schtirer x) sehr richtig 
hervorhob, der Vogelzug ,,in seiner ursprtinglichen Reinheit" zur 
Geltung. Im Binnenland, we den ziehenden Scharen im Vergleich 
zu jenen Gebieten ungeheure Fliichen zur Verftigung stehen, we 
sich yon den grofsen Gesellschaften kleinere bis zu den kleinsten 
und yon diesen abermals Einzelindividuen abtrennen und verteilen 
und da oder dort an passender '0rtlichkeit, we sich die Nahrung 

z) Vgl. Ornithol. Menatsschr. 05. S. 468. 
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reichlich bietet, l~inger oder ktirzer verweilen kiinnen, wird das 
ursprtingliche Bild des Zuges sehr ver~indert oder bis zur Un- 
deutlichkeit verwischt. Verschiedene Gebiete verhalten sich ganz 
verschieden, --  confer die nur vier Meilen yon einander getrennten 
Gebiete Gundorf und Rohrbach - -  u n d e s  ist deshalb durchaus 
irrig, yon einem Gebiet verallgemeinernd auf andere zu schliersen; 
erst wenn die Einzelgebiete genau durehforscht und bekannt sind, 
kann man sich diese zusammenlegend ein Bild vom Gesamtgebiet 
machen, - -  und da i s t  noch viel zu tun1 --  Mit diesen kurzen Er- 
5rterungen lasse ich es an dieser Stelle bewenden, ohne noeh 
welter auf dieses in den letzten Jahren durch selbst~indige Werke 
wieder sehr aktuell gewordene Thema einzugehea. --  

38. Grus grus L. Gundorf: D. Zwei dieser Viigel be- 
obachtete ich am 24. V. Anf~inglich in enormer HShe in den 
Ltiften kreisend und ihren stolzen, ruhigen Schwebeflug nur in 
langen Pausen durch wenige Fltigelschliige unterbrechend, kamen 
sie allm~ihlich tiefer und tiefer; hierbei nahmen sie bei dem yon 
Zeit zu Zeit erfolgenden Niederstiirzen andrerseits jene unschSnen 
und komischen Stellungen ein, wie man sie bei gleichem Anlafs 
namentlich beim Fischreiher wahrnimmt. Die beiden Kraniche 
hatten offenbar die Absicht, sich ganz nahe yon meiaem Standort, 
den sie nicht bemerkten, niederzulassen, wurden jedoch;durch das 
Herbeikommcn einiger in den angrenzenden Wiesen heumachender 
Bauem verscheucht, als sie bereits in geringe HShe, die der 
GrSfse der Viigel nach hiichstens 20 m betragen haben diirfte, 
herabgekommen waren. Man merkte ihnen plStzlieh eine starke 
Aufregung an, sie trafen sich einigemal, sodafs man es klatsehen 
hSrte, gegenseitig mit ihren grofsen Fltigeln und zogen sofort in 
westl. Richtung ab. Yielleicht handelte es sich zu dieser Zeit 
urn ein yore Brutplatz verscheuchtes Paar oder um ein solches, 
dessen frtiheres Brutgebiet - -  man denke an die jiihrlich fort- 
schreitende Moorkultur - -be r e i t s  zerstSrt war. 

39. l{allus aquaticus L. Gundorf: Ira Frtihjahr nicht beob- 
aehtet. Im Herbst zeigten sich einzelne Rallen in der Zeit yore 
16. IX. - -  4. X., zuweilen auch quiekend. - -  Rohrbaeh: Am 28. 
IV. und 5. V. traf ich am Nordostende des Grofsen Teiches je 
eine Ralle, gleichfalls 5fter lebhaft quiekend, ebenso hSrte ich in 
den nahen Rohr- und Schilfpartien mehrmals ihre Stimmen. 
Seither habe ich hie wieder et~cas yon ihnen gesehen oder gehiirt. 
Dr. Hennicke f[lhrt bei dieser Art an: ,,Kein h~iufiger Brutvogel. 
Ein Nest habe ich iiberhaupt nicht zu finden vermocht, doch 
weist sein Dasein wiihrend der Brutzeit auf Brtiten des Vogels 
sicher him" - -  Der diesj~thrige hohe Wasserstand namentlich im 
Gundorfer Gebiet erschwerte z. T. das Vordringen in die hier in 
Frage kommenden Stellen des Gel~indes erheblieh und es ist dann 
wirklich mehr Zufall, wenn man einen dieser verborgen lebenden 
YSgel zu Gesieht bekommt. Autrallig ist nur, dafs man, wenn 
man dies Jahr ein Briiten annehmen wollte,  die doch sehr 

8* 
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bemerkbare und eigenartige Stimme in beiden Gebieten niemals 
wah~end der Brutzeit und des ganzen Sommers vernahm. 

40. Crex crex L. Wahrend der WachtelkSnig in friiheren 
Jahren auf einigen grSfseren Wiesen der nachsten Umgebung Leipzigs 
ein alljahrlicher Brutvogel war, konnte er hier in den letzten 
drei Jahren nicht mehr nachgewiesen werden, wie mir auch 
verschiedenerseits best~ttigt wurde. Namentlich briiteten ehemals 
auf den grol:sen sogen. Lindenauer Wiesen im Westen Leipzigs 
in jedem Jahre mehrere Paare, und man vermihte auf Spazier- 
gangen besonders am Morgen oder Abend in diesem Gelande 
nur ausnahmsweise ihre charakteristische Stimme. Im Sommer 
1902 hSrte ich hier die letzten WachtelkSnige rufen, seit diesem 
Jahr sind sie verschwunden. Was der Grund hierfiir ist, lafst 
sich kaum angeben, da sich ebenda landschaftlich absolut nichts 
geandert hat; man k6nnte ja z. B. an das Fallen des Grund- 
wassers oder etw. dergl, denken. Dagegen hSrte ich einen am 
5. VI. d. J. auf einer sear grofsen Waldwiese niirdl, yon Maslau 
b. Schleuditz ganz in der Nahe yore Weg; hier hatte ihn Dr. 
Voigt bereits am 27. V. angetroffen. 

41. Ortygometra porzana L. Gundorf: Am 11. IV. scheuchte 
Wichtrich ein St. aus nachster N/ihe auf. Vom 9.--24. IX. waren 
Ttipfelsumpfhtihner in der Zahl yon 1 - 4  St. wieder regelmas 
anzutreffen. An ersterem Terrain ging ein Vogel beim Durch- 
schreiten eines 8umpfes direkt zu meinen Fiifsen auf, sodafs ich 
ihn butte greifen k6nnen. Von einem Sohn des Waldw/trters 
wurde am Morgen des 24. IX. auf einem Heuhaufen unter der 
Ziegelei-Drahtseilbahn ein St., und zvqar ein junges Tier, tot auf- 
gefunden, das an der Stirn besch/idigt war; augenscheinlich war 
es in der Nacht gegen erstere angefiogen. - -  Das eben bei der 
Wasserralle Gesagte gilt in noch hSherem Mafse yon dieser Art, 
da sich die kleinen Sumpfhtihner am verborgensten yon allen 
halten, auch verraten sie sich aufserdem durch ihre Stimme so 
gut wie gar nicht. Im Vorjahr beobachtete ich diese kleinen 
VSgel bereits yore 30. VII. an. Ich miichte es vorlaufig noch bei 
beiden hrten dahin gestellt sein lassen, ob einzelne Paare in unsern 
Gebieten brfiten. 

42. Gallinula ehloropus L. Gundorf: g. Etwa 15 Paar 
hubert gebrtitet. Das erste Dunenjunge sah ich am 24. V., am 
3. VI. fund ich an genau derselben Stelle ein verendetes. Die ersten 
Dunenjungen zweiter Brut zeigten sich mir yore 15. VII. an; yon 
da bis zum 5. VIII. hatte man also wieder regelmfifsig Gelegenheit, 
neben den alten VSgeln Dunen- und erwachsene Junge beobachten 
zu k6nnen. Die Jungen geben sanft piepende und quiekende Laute 
yon sich. Alte VSgel mit Jungen, die ich plStzlich sehr nahe 
fiberraschte, gaben iifters, z. B. am 14. und 24. VI., scharfe 
Angst-oder Schreckrufe zu hSren, die bald wie ,,quick" oder 
,,quack", bald wie ,,pit" oder ,,pat" oder bald wie ,,quick quick 
quick" k l a n g e n . -  Rohrbach: B., ob auch J., konnte ich nieht 
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feststellen, da ich in den Wintermonaten bisher noch nie Teich- 
htlhner antraf. Etwa 10 Paar dtirften gebrtitet haben, hufent- 
haltsdauer: 16. III. -- 3. XI. Die VSgel hielten sich hier viel 
verborgener und meist im Schilf und Rohr oder in unmittelbarer 
Niihe desselben auf. Dunenjuuge habe ich hier nie beobachtet, 
wohl aber yon Mitre August an erwachsene Junge. Als ,,nicht 
allzuhiiufig", aber auch als Brutvogel ist diese Species yon Dr. 
Hennicke namhaft gemacht. - -  Das erste Teichhuhn auf der Elster 
unterh, des hmelungenwehres im Rosental bemerkte ich am 22. X. 

43. ~u~ica atra L. Gundorf: Bedingter J. Etwa 15 Paar 
haben gebriitet. Aufenthaltsdauer: 12. III. --  30. XII. Eine 
besondere Steigerung der Zahl w~thrend des Frtihjahrzuges war 
nicht zu bemerken; die standige hnzahl erfuhr naturgem~fs nach 
vollendeter Brutzeit durch das Heranwachsen der Jungen eine 
Vermehrung um etwa das Dreifache, worauf dann nach dem 
Herbst bin die Menge nach und nach abnahm his auf 5 St. am 
16. XI.; ein hervortretender Herbstzug war demgemfi~s auch nicht 
festzustellen. Erst wieder am 9. XII. zeigte sich ein einzelner Vogel 
auf der Luppe, also auf fiiefsendem Gew~isser, -- erw~hnt sei 
hierbei, dafs ich auch am 5. VI. ein Bl~ifshuhn auf der Eister 
bei Wehlitz antraf; die beiden einzigen F~ille des Vorkommens 
auf fiiefsendem Wasser in diesem Jahr -- wiewohl die Lachen 
viillig eisfrei waren, und am 30. XII. abermals ein einzelner an 
fast derselben Stelle, aber auf einem der an die Luppe grenzenden 
offenen Stimpfe; vielleicht war es derselbe Vogel, jedenfalls aber 
wohl beidemal ein im Binnenland iiberwinternder. Am 22. IV. 
wurden an verschiedenen Stellen in eiaigen nur tempor~tr tiber- 
schwemmten kusschaehtungen zahlreiche Eier gesammelt. Am 10. 
VI. sah ich die ersten ,,rotkiipfigen" Dunenjungen, yore 24. V I . -  
1. VII. sowohl rotkiipfige wie ,,weifshalsige" nebeneinander; am 
8. VII. fand ich wieder ein rotkSpfiges tot am Ufer; yon da an 
waren nur weffshalsige bez. sp~iter erwachsene Junge anzutreffe~. 
huch die jungen Bliifshfihner geben eigenttimliche, heisere und 
piepende Laute von sich. Wiederholt beobachtete ich zur Brut- 
zeit alte Viigel in erbitterten K~tmpfen mit Kn~kenten an be- 
stimmten Stellen ihrer gemeinsamen Nistpl~ttze. - -  Rohrbach: 
Bedingter J. Ungef~ihr 40 Paar dfirften gebriitet haben. Auf- 
fenthaltsdauer: 16. III. - -  28. XII. Ein bemerkbares Anwachsen 
der Zahl wiihrend des Frfihjahrzuges war nicht festzustellen; 
mit dem Fltiggewerden der Jungen zeigte sich nach und Each 
eine betr~tchtliche Vermehrung, indem yon August an die Anzahl 
his auf ca. 300 St. stieg, die dann yon Mitte Oktober wieder 
herabsank his zu 40 St. am 13. XI.; doch war vorher am 3. XI. 
ein abermaliges Anwachsen his auf ca. 200 St. zu verzeichnen, 
was wohl auf NeuankSmmlinge des Herbstzuges zurtickzuftihren 
ist. Vom 27. XI. - -  28. XII. fand ich 2 St. stets in der N~he 
tier Schleuse des Mtihlteiches, was auch, wenn die Teiche zuge- 
froren waren, immer die einzige noch offene Stelle war; fltichtend 
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liefen sie ziemlich behende fiber die Eisdecke dem nahen Schilfe zu; 
es wird sich wohl auch hier um die gleichen VSge! gehandelt 
haben, die sicherlich auch als fiberwinternde anzusprechen sind. 
Die  ersten Dunenjungen gewahrte ich am 26. V., am 9. VI. waren 
neben ,rotkSpfigen" auch schon ,weifshalsige" zu beobachten. 
Schon Dr. Hennicke bezeichnet diesen Brutvoge! als ,,aufser- 
ordentlich h~ufig." 

44. Ciconia dconia L. Gundorf: D. 23. IV. - -  15. VIII. 
1--6 St. Am 10. VI., zur Brutzeit, verweilten noeh zwei StSrehe 
auf einem der Luppend~tmme ausruhend. Als Bratvogel gehSrte 
der weifse Storch ehedem unserm Gebiet an; bekannt war in frfiherer 
Zeit ein Storchnest auf einem Gartengeb~tude des ehemaligen 
Schade'schen Gasthofs im nahen BShlitz-Ehrenberg. - -  Ferner 
befindet sich, wie ich in Erfahrung bringen konnte, ein Storch- 
nest auf dem Strohdach einer Seheune des Gehricke'schen Gutes 
in Papitz siidSstl, yon Schkeuditz (ca. 31/2 kin. nordwestl. Yon 
Gundorf). Zweifellos waren einzelne der in uaserem Gebiet be- 
obachteten StSrche identiseb mit den dort brfitenden; man sah 
sie aus jener Gegend fiber den Wald heriiberfliegen, auf den Wiesen 
Nahrung und Futter suchen und dann dorthin zurfiekkehren. 
Dieses Storchnest steht unmittelbar am Giebel auf dem Dachfirst 
der Scheuae und ist aus Reisern, Stroh und Schilf erbaut, es 
entbehrt einer kiinstlichen Unterlage. Ich habe yon genanntem 
Gutsbesitzer und einigen Einwohnern yon Papitz n~here Er- 
kundigungen eingezogen und teile darfiber zun~ichst kurz folgendes 
mit. Das Storchnest befindet sich seit dem Jahre 1868 auf diesem 
Geb~ude; es haben jedes Jahr StSrche gebrfitet und meist drei, 
auch vier, seltener ffinf Junge ausgebracht; in letzterem Falle 
sollen natfirlich die Alten angeblich wieder den ffinften Jungen 
herausgeworfen haben. - -  Es wird sich auch bier wieder so ver '  
halten, dars irgend ein Junger beim Sichaufriehten oder sonstwie 
aus den~ Nest gefallen und verunglfickt ist, oder er ist vielleicht 
yon den anderen zufitllig herausgedr~tngt worden; mSglicherweise 
kann es sich auch urn ein krankes Tier gehandelt haben; in 
~hnlicher Weise gaben ja auch die herausgeroUten Eier Anlafs 
zur Sage yore ,,Zinsen" des Storehes. - -  Im Jahr 1902 kamen 
jedoch keine Jungen aus, da yon einem Schiefser das ~ w~ihrend 
der Brutzeit weggeknallt wurde, was angeblich bei der OrtsbevSlker- 
ung eine Erregung hervorrief, die sich far den betreffenden leicht in 
drastisch ffihlbarer Weise ge~ursert hatte. - -  Hoffentlich bleibt 
dieses Storchnest noch recht lange erhalten; es bedeutet ffir 
unser in der N~the der Gros gelegenes Gebiet immerhin 
ein Unicnm, zumal in jetziger, den Strohdachern begreiflicherweise 
recht feindlicher Zeit. 

45. Ardetta minuta L. hGundorf: Aueh in diesem Jahr 
konnte ich nur ein einziges Mal, am 23. IX., und zwar wiederum einen 
alten Vogel beobaehten, als er yon einem Schilfdickieht zum andern 
flog. Ob die Zwergrohrdommel in diesem Jahr bier gebriitet hat, 
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ist zweifelhaft; ~ auch bei der J a g d  wurde nach Mitteilung des 
Waldw~rters kein Sttick bemerkt. 

46. Ardea cinerea L. Gundorf: D. 7. VII. - -  26. X. Fisch- 
reiher waren in diesem Sommer viel seltner anzutreffen, augen- 
scheinlich well ihnen der hohe Was~erstand im Gegensatz zum 
Vorjahr sehr wenig passende Standpl~tze zum Fischen gew~hrte 
und dies ihnen dadureh ersehwert wurde. Auch sah man sie 
immer nur einzeln, mit Ausnahme des letzten Datum, an dem 
Wichtrich einen sich in sfidwestl Richtung iiber unser Gebiet 
bewegenden Zug von mehr als 100 St. beobachtete. Einen 
alten Vogel bemerkte ich am 26. VIII., sonst waren wieder nur 
jiingere festzustellen. Jene als,,Sternschnuppen" bekannten Gallert- 
massen, die als GewGlle des Fischreihers gelten, waren einigemal 
zu finden; in einem Fall befand sich hinter einem solchen ein 
l~ngerer weis Kotstrich, was also auf die Herkunft yon einem 
grGrseren Vogel hindeuten wfirde. Ob diese Gebilde nun immer 
vom Fischreiher oder iiberhaupt yon VGgeln herrfihren, bedarf in 
den einzelnen F~llen sehr der Best~tigung; so land z. B. Dr. Rey 
bei Klinga i. Sa. mehrmals neben derartigen Massen Exkremente 
yore Iltis. 

47. Co[umba _~a[umbus L .  Von diesen beiden Gebieten als 
B. angehGrigen Art seien nur zwei Vorkommnisse erw~hnt: Am 
16. III. traf ich eine sich auf den Feldern nGrdl, yore Gros 
Teich in Rohrbach herumtreibende Gesellscha~t yon 103 St. an, 
die, namentlieh wenn sich von Zeit zu Zeit kleinere Schw~rme 
erhoben und geringe Strecken niedrig fiber dem Boden dahin- 
flogen, einen pr~chtigen Anblick darbot; am 25. HI. zeigte sich 
im Gundorfer Gebiet ein Schwarm yon ca. 30 St. in Gstl. 
Richtung ziehend. 

48. Circus aeruginosus L. Gundorf: D. Am 16. IX. beob- 
aehtete Dr. Voigt ein altes ~ ~ber den Luppensiimpfen. - -  
Rohrbach: D. Noch am 27. XI. sah ich eine Rohrweihe l~ngere 
Zeit ganz dicht tells fiber den Schilfbest~nden des Gros Teiches, 
tells fiber den angrenzenden Wiesen kreisen und  nach Beute 
suchen; nach dem Kleid dQrfte es ein junger Vogel  gewesen 
sein. Dr. Hennicke erw~hnt als einziges Vorkommnis eine im 
Jahr 1890 Geschossene. 

49. Circus sp. Rohrbach: D. Sowohl am 2. III. wie am 
20. X. traf ich je eine ganz hellblaugrau gef~rbte Weihe an; die 
VGgel schwebten gleichfalls eleganten Fluges meist dicht fiber 
den Teichen hin, dabei nicht selten ganz enge Kreise ziehend und 
nach Nahrung sp~hend, yon Zeit zu Zeit lies sie sich auch zu 
kurzer Rast am Ufer nieder. Da bei beiden VGgeln eine schwarze 
Querbinde ilber die Armschwingen fehlte, ein altes ~ der Wiesen- 
weihe (C. ?ygargus L.) also nicht in Frage kam, konnte es sich 
nur um alte ~ der Kornweihe (C. cyancus L.) oder der Steppen- 
weihe (C. macrourus Gin.) handeln; nur die Spitzen der Hand- 
schwingen waren schwarz, und die VGgel glichen in der F~rbung 
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dahinfliegenden SilbermSven. Unbedingt sicher kann man die 
beiden Arten natfirlich nur unterscheiden, wenn man sie in der 
Hand hat und nach den Fahnenausschnitten der Handschwingen 
bestimmt; da jedoch die Unterseite speciell bei der im Oktober 
beobachteten Weihe, die ich mehrmals bis auf ca. 20 m nahe 
hatte, fast weirs erschien, mSchte ich vermuten, dafs es wenigstens 
im letzteren Fall ein altes c~ der Steppenweihe 1) gewesen ist; 
der erst beobachtete Vogel kann ebensogut ein altes ~ der Korn- 
weihe ~) gewesen sein, da selbiger mir nicht in solche N~ihe kam 
und das Gebiet auch bald verliefs. 

50. Accipiter nisus L. Gundorf: J. Sperber zeigten sich 
dies Jahr h~iufiger als in den vorhergehenden; besonders oft, 
auch zu mehreren, sah ich sie zur Zeit des Herbstzuges vom 
7. X. - -  9. XI. Umgekehrt war in diesem Jahr der Baumfalk 
seltner, wiihrend er die letzten Jahre vorher viel zahlreicher war. 
Herrn Dr. Rey war das Vorkommen des Sperbers als Brutvogel 
in der Umgegend Leipzigs bisher nicht bekannt;8) ein El, das 
ich am 3. VI. aus einem Horst vom Bienitz erhielt, wurde als 
erstes Belegsttick daftir der Rey'schen Sammlung einverleibt. --  
Rohrbach : J. Am Rande der westL an den Grofsen Teich grenzenden 
Waldungen (Brandholz, Harth) traf ich das ganze Jahr hindurch 
ab und zu einzelne Sperber; am 18. XII. stiefs ein ~ in einen 
Schwarm yon Buch- und Bergfinken. Dr. Hennicke hebt schon 
ffir die damalige Zeit einen bedeutenden Rfickgang dieser Art 
aus jagdlichen Grfinden hervor, w~thrend sie ,,in den ersten Beob- 
achtungsjahren ein fiberaus h~iufiger Brutvogel des Gebietes war." 

51. Archibuteo lagopus Brfinn. Gundorf: W. Seit 11. X. 
waren einzelne Rauhfufsbussarde fast regelm~ifsig anzutreffende 
Erscheinungen. 

52. Milvus  korschun Gin. Gundorf: B. Da sich vom 1. 
IV. - -  26. VII. stets ein einzelner Vogel und ebenso oft auch ein 
Paar fiber den Sfimpfen kreisend zeigte, kann man wohl mit 
Sicherheit annehmen, dafs letzteres in den anliegenden grofsen 
Waldungen auch dies Jahr gebrfitet hat. Aufserdem beobachtete 
ich am 31. V. ein Balz- oder Liebesspiel dieser beiden Viigel, 
wobei sich der eine, wohl das c~, aus grSfserer HShe auf den 
andern bedeutend tiefer fliegenden, wohl das 9, in zickzackfSrmiger 

Flugbahn herabstfirzen liefs und dabei etwa 
nebenstehende Silhouette abgab; der unten 
fiiegende erupting gewissermafsen jenen, indem 
er sich durch eine geschickte Wendung fttr 
einige Augenblicke auf den Rficken fiberkippte; 
sofort strebte der andere wieder in die HShe 
und so wiederholte sich das Spiel noch zwei- 

1) Vgl. Neu. Nauru. Bd. V. Tar. 59, Fig. 1. 
2) ,, ,, ,, ,, ,, ,, 57, ,, ,, 
s) ,, Ornith. Monatsschrift 06 ,  S. 136. 
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real; beide strichen dann in nordwestl. Richtung ab. In dem 
Moment, wo sich das vermeintliche 9 auf den Rficken waft, 
stiefsen wie es schien beide VSgel ein leises heiseres Knarren aus. 

53. Pandion haliaetus L. Rohrbach: D. Am 24. VIII. zog 
fiber dem Grofsen Teich ein Fischadler erst in miifsiger [tShe 
seine Kreise, allmShlich sich abel" zu immer grSfserer empor- 
schraubend, his er in gemessenem Schwebefiug nach W. ziehend 
meinen Blicken entschwand. Dr. Hennicke kennt ihn gleichfalls 
nur noch als tempor~iren Durchzfigler. 

54. 2~alco subbuteo L. Gundorf: B. Wie schon erw~ihnt, 
verhielt sich der Baumfalk beziiglich seines Auftretens, speciell 
zur Zugzeit gerade entgegengesetzt wie der Sperber. Bereits 
am 25. III., als ich mit dem Waldw~trter an einer Holzecke stand, 
strich ein St. in geringer HShe nach N.O. ziehend tiber uns hin- 
weg; dies ist ftir unser Gebiet ein sehr frfiher Terrain, da sich 
die ersten Exemplare gewShnlich erst vonder  vierten Aprilwoche 
an zeigen; den n~ichsten sah ich erst am 22. IV. Abgesehen yon 
den in den letzten Jahren in  den verschiedensten Berichten ge- 
meldeten Abnormitiiten, die .ein zeitigeres Ankommen, ein sp~iteres 
Wegziehen oder auch ein Uberwintern selbst difficiler Formen 
betreffen, ist bei solchen vereinzelten Vorkommnissen auch ein 
Entweichen aus der Gefangenschaft nicht ausgesehlossen. Die 
letzten Baumfalken sah ich am 21. IX. 

55. Asio accipitrinus Pall. Am 10. X. traf Wichtrich 1 St. 
in einer der in den Wiesen gelegenen husschaehtungen. 

56..Dryocopus martius L. Gundorf: D. bez. J., aber nicht 
B. Das Vorkommen des 8chwarzspechtes wurde dies Jahr wie 
folgt festgestellt: Am 29. III. sah ich ein St. stumm fiber die 
Luppensfimpfe fiiegen; je ein St. wurde am 13. und 16. IX. yon 
Herrn Dr. Voigt, am 17. IX. yon Herrn Dr. Abel und am 20. IX. 
yon mir beobachtet, und zwar alle viermal in dem gleichen Ge- 
liinde, n~imlich vom Kanitzsch zum bTadelwald des Bienitz hertiber- 
wechselnd oder umgekehrt, wahrscheinlich immer derselbe Vogel; 
am 6. XI. traf Herr Dr. Voigt am Kanitzschrand ein Exemplar, 
was sich wieder vSllig stumm verhielt; endlich zeigte sich mir 
am 9. XII. genau an derselben Stelle des Kanitzsch, wo ich ihm 
voriges Jahr am 31. XII. begegnete, ein ~. Durchmifst der 
Schwarzspecht griifsere freie Fliichen im Fluge, so erscheint 
letzterer ganz anders als bei den fibrigen Spechtarten; fast in 
gerader Linie, nicht in jener bekannten auf- und absteigenden 
Wellenlinie fiiegt er dahin, und seine ruckweise gezogenen Fltigel- 
schliige erinnern sear an den Flug des Eichelh~ihers (Gar. glan- 
darius L.), Erscheinungen, die auch bereits Naumann hervorhebt. 

Rohrbach: D., bez. W. Am 18. und 29. 1X. hSrte ich je einen 
Schwarzspecht in der Harth bez. im Brandholz, am 28. XII. einen 
solchen in dem sfidSstl, yon Rohrbach gelegenen Waldbestand. 
Als ,,sehr selten" tut seiner Dr. Hennicke Erwiihnung. --  Am 
13. IV. beobachtete ich in dem wenige Kilometer nordSstl, yon 
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Rohrbach gelegenen Universit~tsholz an dem mit hundertjiihrigen 
Eichen und Fichten bestandenem sogen. ,,Picknickplatz der Pro- 
fessoren" l~ngere Zeit 2 Schwarzspechte, die aus den beiden 
charakteristischen Rufeu mehrmais, auch beim Fortfliegen, jene 
Reihen griinspechtartiger Laute, etwa wie ,,qui qui-qui . . . " ,  
hSren lies alle TSne fast gleich hoch oder am Ende eher ein 
in die HShegehen andeutend im Gegensatz zu Pic. viridis L.; 
diese Rufe stellen wohl den eigentlichen Balzruf des Schwarz- 
spechtes dar. Dr. Voigt hat gerade an diesem Platze schon viel- 
fach Schwarzspechtbeobachtungen gemacht. 

57. Pious canus viridicanus Wolf. Nachdem ich am 9. IV. 
04 im Gundorfer Gebiet erstmalig einen Grauspeeht nachweisen 
konntel), gelang es mir, ihn dies Jahr wieder im siidl. (Conne- 
witzer) Leipz. Ratsholz festzustellen. Ich traf den Vogel stets in 
dem mit z. T. Jahrhunderte alten B~iumen (Eichen, Linden) be- 
standenen, an die Stidspitze der Haiderwiese grenzenden Wald- 
gebiet in der Zeit yore 8.--29. V. an; sp~iterhin habe ieh hie 
wieder etwas yon ihm gesehen oder gehiirt, wiewohl ich das 
Gelitnde wiichentlieh mi~destens einmal aufsuchte. Es scheint 
sich somit wieder um einen einzelnen Herumstreieher gehandelt 
zu haben, der wahrend der angegebenen kurzen Beobaehtangszeit 
zuweilen recht lange unbemerkbar blieb; am  29. V. z. B. hSrte 
ich erst naeh fast zweistiindigem Warten seinen Ruf. In diesem 
Gebiet ist er aber schon in frilheren Jahren yon Groschupp 
konstatiert worden. Wie mir genannter Herr freundlichst mit- 
teiite, hat er den Grauspeeht bier in den Jahren 1882--86 zu 
verschiedenen Jahreszeiten, auch trommelnd, beobachtet, ferner 
wieder im M~rz 1902 und im April 1905; eine Nisth6hle konnte 
er jedoch gleichfalls nicht nachweisen. - -  Liegt bei den Rufen 
des Grfinspechts der Vergleich mit einem Lachen sehr nahe, so 
hat man bei denjenigen des Grauspechts eher das Geffihl eines 
Klagens, also des andern Extrems. 

58. Alcedo ispida L. Gundorf: J. 1 Paar hat sicher ge- 
brfitet. Regelm~fsig zeigten sich die V6gel vom 30. HI. an. Noch 
am 16. IX. gewahrte ich einen Alten zwei Junge fiihrend, also 
eine gestSrte oder versp~tete zweite Brut; diese Jungen liefsen 
mehrfach eigentfimliche, fast klagende Rufe hSren, wie ,,sitfi, sitfi, 
sitfi", wobei die zweite Silbe von einem tieferliegenden Ton nach 
oben gezogen wurde. - -  Rohrbach: D. Je ein St. gelangte am 
18. IX. und 11. XII. zu meiner Beobachtung. Auch Dr. Hennicke 
bezeichnet ihn nur als gelegentlichen Gast. 

59. UFupa epops L. Gundorf: D. 18.--20. IV. 1--5 St. 
Teils hielten sich die Wiedehopfe an den Waldr~ndern oder Baum- 
gruppen nahe den Sfimpfen oder in dem jenseits gelegenen Bienitz 
auf, wo ich sie schon, wie frfiher erw~hnt, vor vielen Jahren antraf. 

1) u Orni~ol. Honatsber. 04. S. 99. 
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60. Apus apus L. Der diesj~thrige Abzug tier m Leipzig 
briitenden Segler erfolgte yore 27. zum 28. VII.; yon da bis zum 
10. VIII., d e m  letzten Terrain, zeigten sich nut einzelne oder 
kleine Trupps bis zu ca. 20 St. Dagegen sah ich noch am 24. VIII. 
8 St. westwiirts fiber die Rohrbacher Teiche ziehen. 

61 u. 62. Hirundo rustica L. u. Delichon urbica L. Der 
dies Jahr allerorten bekannt gewordene sprite hbzug der 8chwalben 
kam gleichfalls in der ganzen hiesigen niiheren Umgegend zur 
Geltung. Die letzten Rauchschwalben sah ich im Rosental am 
26. X, in Rohrbach am 27. X. und in Gundorf am 28. X.; die 
letzten Mehlschwalben im Rosental am 19. X., in Gundorf am 
21. X. huch in unsern Gebieten waren es in den letzten Wochen 
zum grofsen TeiI junge VSgel. Gegen Ende Oktober trat hier 
bereits starker Frost ein, der die Lachen mit einer halbcentimeter- 
starken Eisschicht bedeckte; daselbst sah ich die hungernden und 
ermatteten Viigel vergeblich nach l~ahrung fiber den vermeintlichen 
Wasserspiegel hingleiten und niederstofsen; auch  traf man sie 
iiberaH an geeigneten Stellen erschSpft ausruhend und den Menschen 
bis auf wenige ~Schritte herankommen lassend. Am 14. X. be- 
merkte ich in Gundorf unter den Rauchschwalben~mehrmals ein 
anormal silbergrau gefiirbtes Tier. Sehliefslich sei noch der 
eigenartigen Wahl einer Nistst~tte dieser Art gedacht: Im Tanzsaal 
des Gundorfer Gasthofes hatte ein Paar in einer schalenartigen 
Verzierung des Kronleuchters dicht unterhalb der Saaidecke ein 
Nest zu bauen begonnen. 

63. Riparia riparia L. Gundorf: B. Wegen der in der 
ganzen Umgegend verstreut liegenden grSfseren und kleineren 
Sandgruben, die als Brutorte der Ufersehwalbe in Frage kommen, 
ist eine bestimmte Abgrenzung der Brutgebiete Und damit eine 
ungef~hre Feststellung der Brutpaare nicht tunlich. : Aufenthalts- 
dauer: 16. I V . -  30. X. W~ihrend des Sommers ist diese Art 
mfifsig h~iufig, zur Zugzeit w~chst ihre hnzahl natfirlich be- 
triichtlich. Der eben berfihrte versp~ttete )_bzug machte sieh 
auch bei unserer Art bemerkbar, indem sich bis zu obengenanntem 
sehr spiiten !etzten Terrain regelm~ifsig einige wenige z e i g t e n . -  
Rohrbach: D. Hier traf ieh Uferschwalben in der Zeit yore 
20. IV. --  13. X. nur vereinzelt an; in der Niihe der Teiehe ksnnen 
sie auch mangels Nistgelegenheit nicht BrutvSgel sein. Gleiche 
Beobac.htungen konnte Dr. Hennicke machen. 

Uber dem: Gundorfer Dorfteich konnte man nicht selten 
Segler und alle drei Schwalbenarten durcheinander kreisen sehen. 

64 a, b. Lanius excubitor L. u. L. e. maior Pall. Gundorf: 
D. bez. W. Die zweispiegelige Form sah ich zu 1 oder 2 St. 
vom 4.--17. X., spiiter 1 St. am 16. XI., die einspiegelige seit 
dem 4. XI., immer einzeln. Erstere Form hSrte ich am 4. and 
14. X. singen, trotzdem an beiden Tagen dasschlechteste Wetter, 
Regen und Sturm, herrschte, hls Lieblingsplatz erkor sich der 
Vogel jedesmal den Telephondraht der dutch das Gelitnde ziehenden 
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Dralitseilbahn, yon hier aus die Umgebung musternd und ab und 
zu nach Beute abstofsend, wobei er h~iufig in der verschiedensten 
HShe, auch noch ganz dicht tibet' dem Erdboden, rtittelte. Der 
Gesang bestand aus allen miiglichen, elster~ihnlich plaudernden 
Lauten und Ger~iuschen, in denen sich oft heiser schnarrende 
Laute, die an Fasan oder Rebhuhn erinnerten, wiederholten, dem 
abet auch angenehm pfeifende, etwas heruntergezogene TSne, die 
wie ,,trill" klangen, eingeftigt wurden; man kSnnte jedoch nicht 
behaupten, dafs dieser Gesang direkt Nachahmungen fremder 
Vogelstimmen enthalten hiitte. ~icht selten klapperte er da- 
zwischen mit dem Schnabei. 

65. Lanius senator L. Am 22. IV. beobachtete ich einige 
Zeit in der N~the des Scherbelbergteiches im Rosental ein r 
dieses hier sehr seltenen Durchztiglers, yon einigen Gartenrot- 
schwiinzen in starker Erregung umgeben. Wie schon an anderer 
Stelle mitgeteiltl), sah ich am 28. IV. 1896 gleichfalls ein r 
unweit Biihlitz-Ehrenberg. 

66. Corvus corone L. Vom 26. IV. - -  8. VII. traf ich im 
Gundorfer Gebiet eine Rabenkrfihe mit einem grofsen grauweifsen 
Dreieck auf dem Vorderrticken, das fast dessert ganze Breite 
einnahm; der Vogel Melt sich stets paarweis mit einem normal 
gefiirbten, das Paar dtirfte also im Gebiet gebrtitet haben. Am 
23. VI. trieb sich am Grofsen Teich in Rohrbach ein St. vSllig 
ohne Schwanz herum. Im Flug erschien diese Kr~he wohl etwas 
unbeholfener, war jedoch bei dem starken Wind durchaus kein 
Spiel desselben und vermochte sich stets mit ihren Artgenossen 
zusammenzuhalten. 

67. Corvus cornix L. In diesem Sommer waren mehr Nebel- 
kr~then als in den vorhergehenden Jahren anzutreffen; mehrmals, 
so z. B. am~ 20. V. bei Gundorf und am 9. VII. im Rosental, sah 
ich sie auch paarweise. Die ersten griifseren Schwiirme im Herbst 
stellten sich am 11. X. ein. 

68. Pica pica L. Am 16. III. traf ich 1 St. und am 13 XI. 
2 St. in der ~ h e  yon Rohrbach. Auch Dr. Hennicke kennt die 
Elster hier nur als ,,vereinzelt" vorkommend. 

69. 8turnus vulgaris L. Gundorf: Bedingter J. Vom 16.--23. 
XII. beobachtete ich auf den Bienitzwiesen stets einen Schwarm 
yon Staren, deren Zahl 17--21 St. betrug; wahrscheinlich immer 
die n~tmlichen VSgel. Selbige waren ausnahmslos mit etwa der 
gleichen Zahl Wachholderdrosseln vereinigt, die zusammen, wenn 
sie auf den Wiesenb~umen, yon denen sie eine miichtige, das 
ganze Gebiet tiberragende Schwarzpappel bevorzugten, rasteten, 
ein gar eigenartiges Konzert vollftihrten. Die Zusammenrottung 
dieser beiden Arten fiel mir schon im vorigen Frtihjahr bier auf. - -  
Rohrbach: B. An einer kaum 25 m langen Strecke des zwischen 
Mittel- und Grofsen Teich hindurchgelegten Bahndammes fand 

1) Vgl, Ornithol. Monatsber. 05. S. 40. 
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ich am 13. IV. 13, am 20. IV. 29 tote Stare, die offenbar beim 
Einfallen oder Auffliegen im oder vom Rohr an dea Telegraphen- 
dr~hten ihr Ende gefunden hatten; einige Cadaver schwammen 
auch noch im nahen Rohr, und wer weirs, wie viele schon den 
Fischen eine willkommene Speise gewesen waren. - -  W~hrend 
des Sommers waren in Begleitung des im siidl. (Connewitzer) 
Leipz. Ratsholz gehegten Dammwildes hKufig einige Stare zu 
finden; in oft den drolligsten Flug-SprUngen suchten sie die das 
Wild bel~stigenden Dipteren, namentlich die grofsen Tabaniden 
etc., zu erhaschen, recht oft jedoch vergebens. - -  Hinter den 
eisernen Gitterfenstern des aiten Leipz. Rathauses am Nasch- 
markt 1) iiberwinterten dies Jahr mehr Stare als zuvor; ich suchte 
diese Stelle w~chentlich mehrmals auf und konstatierte eine Zah! 
von 6--22 St., die h~ufig auch bei strenger K~Ite in der DKmmerung 
ihr Geplauder anstimmten. 

70. ~ringilla monti/ringilla L. Gundorf: W. Noch am 22. 
IV. traf ich einen Schwarm yon ca 20 St. im Kanitzsch; mit dem 
21. X. beganuen die Bergfinken wieder ihren Winteraufenthalt. 
- -  Rohrbach: W. Hier beobachtete ich die ersten am 20. X.; 
yon da an waren sie zumeist in Schwiirmen, die wie fast immer 
mit Buch- und Grfinfinken sowie Goldammern vermischt waren, 
zu finden. Bei Dr. Hennicke heifst es: ,,Kommt im Winter bis- 
weilen an die Futterpl~itze." 

71. E~nberima schoeniclus L. Gundorf: J. Zahl der Brut- 
paare ca 15. 2) Vom zweiten Drittel M~rz bis Mitre Oktober 
bleibt die Zahl der Rohrammern ungefiihr die gleiche, erhSht sich 
wohl auch ab und zu in beiden Monaten etwas dutch Durchztigler, 
bis dann im Winter eine allmahliche Veringerung auf einzelne 
Uberwinternde eintritt. Erstes Liedeben am 11. III., letztes am 
8. VII. gehSrt. Am 24. V. verriet mir ein ~ durch jenes bekannte 
auff~llige Gebaren, dutch das die brfitenden VSgel den Einge- 
weihten ja geradezu erst auf das Nest aufmerksam machen, ein 
solehes mit 6 pullis, das in einem geschnittenen Weidenstock 
dicht fiber dem Boden stand; am 27. V. war das Nest leer. 
Rohrbaeh: B., ob aueh J., war bisher nicht festzustellen, da mir 
w~hrend der Wintermonate keine Rohrammern zu Gesicht ge- 
kommen sind. Zahl der Brutpaare ca. 20. Aufenthaltsdauer: 
16. I I I . -  20. X. ErstesLiedchen am 16. II[., letztes am 21. VII. 
huch hier ,,zeigte" mir am 19. V. ein $ ein auf einer Seggenkufe 
am Ufer des Grorsen Teiches stehendes Nest rait 5 Eiern, am 
26. V. suchte ich dasselbe wieder auf und fand das ~ briitend, 
am 2. VI. war das Nest leer. Als Brutvogel und ,,h~iufiger Be- 
wohner des die Teiehe umgfirtenden Rohres und Schilfes" ge- 
schieht der Rohrammer yon Dr. Hennicke Erwtthnung. 

1) Vgl. Ornithol. Monatsber. 05. S. 126. 
3) Die Anzahl der Brutpaare kann nat~lflich bei den ldeinen VSgeln 

auch nur ungeflthr angegeben werden. 
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72. Anthus pratensis L. Gundorf: D. Frtihjahrzug : 11. III. 
- - 2 6 .  IV., Herbstzug: 27. IX. - -  9. XII., wobei ich yore 16. XI. 
an und zwar immer an einer bestimmten Stelle der Wiesenaus- 
sehachtungen nur noch einen einzelnen, am 30. XI. auch 2 St. 
antraf. Besonders w~hrend des Friihjahrzuges hielten sich diese 
Pieper meist in kleineren oder grSfseren 8chwKrmen bis zu ca 
70 St. zusammen. - -  Rohrbach: D. Friihjahrzug: 16. I!I. 
28. IV.~ Herbstzug: 29, IX. - -  13. X. In diesem Gebiet sah ich 
~ie mehr einzeln. Dr. Hennicke hat sie bier fr~her als seltene 
BrutvSgel festgestellt. 

73. Anthus campestris L.  Auf den Sandtriften am stidab- 
hang des Bienitz hielten sich am 19. IV. 4 Brachpieper bach- 
stelzenartig nach •ahrung umhertrippelnd auf. 

74. Motacilla alba L. Gundorf: B. Wegen der allgemeinen 
Verbreitung der weifsen Bachstelze ist eine scharfe hbgrenzung 
der :Brutgebiete nicht angiingig, doch diirften etwa 5 Paare spe- 
ciell i n  unserm Gebiet gebrtitet haben, hufenthaltsdauer: 4. III. 

26. X. W~ihrend der Hauptzugzeit Ende M~irz, September und 
Oktober waren die VSgel zahlreicher anzutreffen, jedoch weniger 
in geschlossenen Schw~irmen. -- Rohrbach: B. In der N~ihe der 
Teiche haben etwa 3 Paar gebriitet. Aufenthaltsdauer: 16. III. 
- -  27. X. GrSfsere Mengen zur Zugzeit nicht bemerkt. Dr. 
Hennicke vermerkt sie als sehr hiiufigen Brutvogel. 

75. Motaeilla boarula L. Gufidorf: J. Auf unser Gebiet 
kommen etwa 2--3 Paare tier allenthalben an geeigneten Stellen 
der Fllisse (Brticken, Wehre) sich findenden Gebirgsbachstelze. 
Auff'aUige Hiiufigkeit zur Zugzeit nieht bemerkt. 

76. .Budytes flavus L, Gundorf: B. Auch yon dieser Art 
ist eine festumrissene Scheidung der Brutgebiete nicht gut mSglieh, 
da sie auch in den angrenzenden Regionen tiberall verbreitet ist; 
immerhin kann man die Brutpaare. im und am Sumpfgebiet auf 
ca 6 bestimmen. Aufenthaltsdauer:19. IV. - -  l l .  X. Zur ttaupt- 
zugzeit im Frtihjahr, gegen Ende April, erschienen die Schafstelzen 
hiiufiger, aber immer mehr einzeln, wiihrend im Herbst, September, 
Oktober, 5fters kleine und grSfsere Schw~irme bis zu ca 40 St. 
aaftraten. -- Rohrbaeh: B. Vom Brutgebiet gilt das Ebengesagte; 
in unmittelbarer bi~the der Teiche haben etwa 8 Paar gebrtitet. 
hufenthaltsdauer: 28. IV. 18. IX. Bemerkenswerte Steigerung 
zur Zugzeit nicht festgestellt. 

77. Galerida eristata L. Die Erscheinung, dafs bei Frost 
h~iufig gewisse extreme Partien des Gefieders dieser VSgel bereift 
sind, worauf ich bereits friiher aufmerksam machte,1) konnte ich 
auch in diesem Winter bei Haubenlerchen beobachten, huch das 
1. c. beschriebene, am linken Bein invalide Exemplar mit haken- 
artiger Oberschnabelmifsbildung gewahrte ich auf derLandstrafse 

1) Vgl. Ornithol. Monatsber. 05. S. i26. 
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bei Gundorf wiederholt; hier diirfte es sich wohl unzweifelhaft 
wieder um den vorj~hrigen Vogel gehandelt haben. 

78. Aegithalus roseus Blyth. Noch bis zum 15. IV. sah ich 
ein Paar Rosenmeisen in einem Weidenbruch jenseits des Liitz- 
schenaer Parkes; zur Brutzeit zeigte sich sodann daselbst auS- 
schlierslich die echte weffskSpfige Form. 

79..Regulus ig~zicapiUus Tern. Am 4. IV. konnte ich ein 
feuerkSpfiges Goldh~hnchen erstmalig auf dem Scherbelberg fest- 
stellen; es befand sich in Gesellschaft yon gelbkSpfigen, und man 
vermochte sehr gut die Artunterschiede beider zu vergleichen; 
aufser dem unzweifelhaften Kennzeichen, dem schwarzen Augen- 
strich, erscheinen bei// ,  ignieap, die Farbenkontraste am ganzen 
Gefieder ungleich lebhafter, /~. eristatus sieht neben seinem 
Gattungsgenossen geradezu einfarbig aus. Auch die Stimme 
bietet merkliche Ahweichungen; w~hrend sich das Liedchen des 
gelbk. G. in einer sanft auf- und absteigenden Zickzacklinie be- 
wegt, driickt sich dasjenige der andern Art nur in einer wenig 
aufsteigenden Linie aus, wobei die oft auf gleicher HShe ge- 
haltenen Schlul'stSne merklich an Kraft und Klangfiille gewinnen. 
An den foigenden Tagen traf ich unsere Art noch mehrfach in 
jener nach der Marienbrficke fiihrenden Fichtenallee im Rosental. 
Am 13. IV. beobachtete ich mit Dr. Voigt gleichfalls mehrere 
im Universit~tsholz; wit bestimmten die kleinen VSgel, die zu- 
nKchst noch in den Fichtenkronen verborgen blieben, ohne weiteres 
nach dem Gesang als feuerk. G.; als wir wenige Minuten darauf 
des schwarzen Augenstreifes der hervorkommen~len Tierchen an- 
sichtig wurden, best~ttigte sich unsere Diagnose; auch der ohen 
geschilderte Gesang allein bietet dem Kenner schon einen wert~ 
vollen Fingerzeig. 

80. Acrocepha~us arundinaeeus L. Gundorf: B. Zahl der 
Brutpaare ca 10. Aufenthaltsdauer: 3. V. --  23. VIII. An- 
schwellen der Individuenzahl zur Zugzeit nicht beobachtet. Wieder- 
holt traf ich w~hrend der Brutzeit an ~einer bestimmten Stelle 
einen Drosselrohrs~nger in der Krone eiher am Sumpfrand stehen- 
den jUngeren Esche singend, wiihrend ich die VSgel sonst nur 
im Rohr und Schilf oder in letzteres nur wenig iiberragendem 
Weidengebiisch beobachtete, und obwohl solches dem SKnger hier 
reichlichst zur Verfiigung stand. Am I. VI. verfolgte ein Alter, 
dessen fliigge Junge sich im" Rohr herumtrieben, mit grorser 
K~ihnheit und mehrmals auf dasselbe stos ein davoneilendes 
griinf. Teichhuhn. - -  Rohrbach: B. Zahl der Brutpaare ca 30. 
Aufenthaltsdauer: 5. V. - -  21. VII. Vermehrung zur Zugzeit 
nicht bemerkt. Auch hier gewahrte ich am 19. V. einen singenden 
DrosselrohrsKnger in der Krone einer jiingeren Eiche am Ufer 
des GroIsen Teiches (s. o.):  

81. Aeroeephalus streperus Vieill. Gundorf: B. Zahl der 
Brutpaare ca 8. Aufenthaltsdauer: 8. V. - -  23. VIII. E i n e n  
einzelnen Nachziigler beobachtete sp•ter noch Dr. Voigt am 



128 Dr. E. Hesse: 

16. IX. Eine st~irkere Zunahme konnte ich nur am 24.V. feststellen, 
was wohl noch gewissermafsen als Ausl~iufer mit dem Frfihjahrzug 
in Zusammenhang zu bringen sein dtirfte. - -  Rohrbach: B. Zahl 
der Brutpaare ca 35. Aufenthaltsdauer: 12. V. - -  31. VIII. 
Auff~llige Vermehrung zur Zugzeit nicht beobachtet. Noch am 
letzteren Terrain traf ich ein Paar mit zwei vSllig erwachsenen 
und fifiggen Jungen, die noch lebhaft bettelten und yon den Alten 
gefiittert wurden. Drossel- und Teichrohrs~inger fiihrt Dr. Hennicke 
als ,,in ungeheurer Menge" an unsern Teichen brfitend an. 

82. AcrocephaZus palustris Bechst. Gundorf: D. Nur ein- 
real, am 20. V., kam mir ein einzelner Sumpfrohrsiinger zu Gesicht. 
Wie schon an anderer Stelle erwiihnt 1), ist diese Art, die frfiher 
ein ebenso h~iufiger Brutvogel wie ihre Gattungsgenossen war, 
seit den letzten beiden Jahren fast vSllig aus unserm Gebiet 
verschwunden. Dagegen stellten wit sein Vorkommen am 5. VI. 
in der Elsteraue bei Schkeuditz (ca 1/2 Meil. nordSstl.) fest, wo 
ihn Dr. Voigt bereits eine Woche zuvor beobachtet hatte. 

83. Acrocephalus schoenobaenus L. Gundorf: B. Zahl der 
Brutpaare ca 10. Aufenthaltsdauer: 15. IV. --  26. VIII. Geringe 
Vermehrung zum Friihjahrzug Ende April. - -  Rohrbach: B. 
Zahl der Brutpaare ca 6. Aufenthaltsdauer: 13. I V . -  18. VIII. 
Vermehrung zur Zugzeit nicht bemerkt. Diese Art konnte Dr. 
Hennicke. in damaliger Zeit nicht als Brutvogel feststellen. 

Noch ein paar Beobachtungen fiber den Gesang yon Drossel-, 
Teich- und Schilfrohrs~inger. Das erste Lied war bei allen am 
Ankunftsdatum zu hSren, die letzten zusammenhiingenden und voll- 
st~indigen Ges~inge vernahm ich in Gtmdorf yore Drosselrohrsiinger 
am 5. VII., yore Teich- und Schilfrohrs~inger am 8. VIII.; yon da 
an sangen alle drei welt seltener und nurbruchstiickweise, und zwar: 
A. arundinaceus his zum 5. VIII., A. streperus his zum 3. VIII., A. 
schoenobaenus bis zum 19. VII. In Rohrbach verhielt es sich iihnlich, 
indem sich am 7. VII. noch alle drei zusammenhiingend singen hSrte, 
von denen weiterDrossel-,und Teichrohrsiinger his zum 21. VII. noch 
bruchstiickweise sich vernehmen liefsen, w~hreud yore Schilfrohr- 
s~inger nichts zu hSren war; indessen sang letzterer wieder frag- 
mentarisch am 18. V I I I . -  Eine Eigenttimlichkeit, die mir besonders 
im Gundorfer Gebiet beim Durchschreiten der Sihnpfe uder tieferen 
Eindringen in diese und zwar haupts~chlich am Drossel-, weniger 
am Teichrohrs~inger oft auffiel, war, dafs die VSgel in jener oben 
angedeuteten zweiten, schwachen Sangesperiode bei meiner hn- 
naherung pliitzlich einige Strophen yon sich gabea, gleich als 
wenn diese hnn~iherung einen Reiz zum Singen bei ihnen aus- 
15ste. Ich habe vielmals in gemessener Entfernung yon solchen 
Stellen, die mir als ~Nistorte geaannter Arten genau bekannt 
waren, lange Zeit ruhig gewartet: ~Nichts regte sich; drang ich 
jedoch welter vor und kam in aitchste l~the der Brutstellen, 

1) Vgl. Ornithol. ~Ionatsber. 05. S. 20. 
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machte sich hRufig der eine oder andere in obiger Weise be- 
merkbar .  MSglicherweise handelte e s  sich aber auch hier 
wieder um eine jener in diesen Bericht 5fters erw~nten Ver- 
steUungskfinste, um die vermeintliche nahe Gefahr yon der um 
diese Zeit noch der Ffihrung und des Schutzes der Alten be- 
dtirftigen l~achkommenschaft abzulenken. 

84. Locustella naevia Bodd. Gundoff: D. Am 1. VII. be- 
obachtete ich gegen Abend l~ngere Zeit einen einzelnen Heu- 
schreckens~uger im Weidengebfisch unweit der Luppe. Der 
Vogel schwirrte etwa eine Viertelstunde lang, wobei die einzelnea 
Strophen durchschnittlich nur 20--25 Sek. w~hrten. Wenn man 
denYogel noch nicht sieht und nur schwirren hSrt, ist die Abschiitzung 
der Entfernung ziemlicb schwierig, da das gleichm~fsige, weithin 
vernehmbare Schwirren in dieser Hinsicht sehr t~uscht; schon 
Naumann sagt, dafs man den Gesang 1000 Schritte welt hSre. 
Unsre Art wurde yon Dr. Voigt dies Jahr noch an drei 
anderen Stellen der Umgegend Leipzigs in je 1 St. als Durch- 
zfigler festgestellt, n~imlich am 14. V. au einem Altwasser der 
Pleifse im sfidl. (Connewitzer) Ratsholz, am 28. V. in einer feuchten 
Wiese am Waldkater bei Schkeuditz - -  am 5. VI. suchten wir 
diese Stelle gemeinsam auf, konnten jedoch yore Sehwirl trotz 
langen Wartens nichts entdecken; allerdings war auch ein grofser 
Tell der in Frage kommenden Wiese bereits gem~btl - -  und 
endlich am 29. V. in den alten Lehmausschachtungen sfidl, yon 
MSckern und Wahren. 

85. Turdus iliacus L. Gundorf: D. In der Zeit veto 29. III. 
bis 19.:IV. traf i c b a n  den verschiedensten Stellen unseres Ge- 
bietes Schw~irme yon Weindrosseln bis ca 40 St. GewShnlich 
sieh im mittleren Gezweig oder den Kronen hSherer B~ume auf- 
haltend liersen die VSgel h~iufig jene bekannten, ihr rauhes Ge- 
:plauder so seltsam unterbrechenden ,Weintouren" hSren, die in 
der Tat an ein Jammern erinnern. Einen in sfidwestI. Richtung 
ziehenden Schwarm yon ca 12 St., die best~ndig ihr seharfes 
,,zieh" ausstiefsen, gewahrte ich am 4. XI. 

86. Turdus viscivorus L. Rohrbacb: B. Am 2. III. trieb 
sich e~ne Misteldrossel lange Zeit an den Ufern des Grofseu 
Teicbes herum; am 16: HI. bSrte ich das erste ~ auf einer Eiche 
im Brandholz singen; am 28. IV. strichen zwei sich scheinbar 
verfolgende ~ fiber den Grofsen Teich, die im Fliegen lebhaft 
sangen; am 2. VI. flSteten yon genanntem Walde bei Sonnen- 
untergang 3 r in relativ kurzen Entfernungen yon einander ihre 
melancholischen Weisen in den Abendfrieden. - -  Auch im Uni- 
versit~.tsholz liers sieh am 13. IV. ein fleifsig singendes ~ ver- 
nehmen. Als ,,ziemlich seltener Brutvogel" wird sie yon Dr. 
Henaicke gekennzeichnet 
�9 87..Erithacus cya~eculus Wolf. Gundoff: D. Frfihjahrzug: 
1.--15. IV. 1--6 St. Herbstzug nicht beobaehtet. Bemerkens- 
weft ist, d~s die Blaukehlchen im Vorjahr nut auf dem Herbst- 

Joura. f. Orn. LV. Jaln-g. Januar 1907. 9 
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zug 1) anzutrefl'en waren, w~thrend sie im Frfihjahr fehlten; Umgedreht 
konnten sie dies Jahr st~ndig im Frtihling, nicht aber trotz 
eifrigsten Absuchens im Herbst festgestellt werden. Unter den 
VSgeln waren die verschiedensten Kleider vorhanden: SchSne 
weifssternige ~, aber auch sogen. Wolrsche mit vollst~ndig blauer 
Kehle, endlich ~ oder junge Tiere. Am 15. IV. sah ich ein 
bez. ein jiingeres Exemplar, das auf der Kehle einen ziemlich 
grorsen, dreieckigen rostfarbigen Mittelfleck aufwies; ob es sich 
hier nun um die rot- oder weifssternige Art gehandelt hat, 
kann bei der grofsen Schwierigkeit der Unterscheidung beider in 
solchem Alterskleid nicht entschieden werden. - -  Rohrbach: D. 
Friihjahrzug: 8. IV. - -  20. IV. 1--3 St. Herbstzug gleichfalls 
nicht beobachtet. Hier herrschten ~ oder jttngere VSgel vor. - -  

Wenn ich nun am Schlusse dieser Beobachtungen im Gun- 
doffer und Rohrbacher Gebiet die in diesem Jahr neu konstatierten 
Arten zusammenstelle, so ergibt sich: 

a. Ffir Gundorf 15 neue  A r t e n ,  n~tmlich: 1. Colymbus 
cristatus L.; 2. C. nigricollis Brehm.; 3. Hydrochelidon nigra L.; 
4..Nyroca dangula L.; 5. Anas strepera L.; 6. Oedicnemus oe- 
dicnemus L.; 7. Tringa alpina L.; 8. T. temmincki Leisl.; 9. 
Limosa limosa L.; 10. Grus grus L.; l l .  Circus aeruginosus L.; 
12. Asio acvipitrinus Pall.; 13. Fringilla montifringilla L.; 14. 
Anthus campestris L. ; 15. Locustella naeria Bodd. Hierbei wurden 
11 yon Dr. Voigt, 1, 2, 8, 12 ~on Wichtrich, 6 yon Dr. Voigt 
und mir, 3, 5, 15 yon Wichtrich und mir gemeiasam, die fibrigen 
yon mir nachgewiesen. 

b. Ffir Rohrbach gelang es mir 9 neue Arten zu beobachtefi, 
und zwar: 1. Oidemia fusca L.; 2. _Nyroca fuligula L.; ~3. ~ .  
dangula L.; 4..N. hyemalis L.; 5. Hpatula clypeata L. ; 6. Arias 
acuta L.; 7. Totanus littoreus L.; 8. Circus sp. (die oben er- 
w~thnten beiden Weihen ffihre ich hier nur als eine Art auf); 
9. ~rithacus cyaneculus Wols zu diesen wiirden 3 weitere, bereits 
im Vorjahr angetroffene Species hinzukommen, niimlich: 10. Tringa 
al~ina L.; 11. T.minuta Leisl.; 12. Totanus glareoIa L., eventuell 
noch Colymbus nigrieollis Brehm (s. S. 93); auch die jetzt im 
nahen Universitiitsholz brtitende Turteltaube, Turtur turtur L., 
die yon Dr. Hennicke nicht erwiihnt ist, wilrde als weitere neue 
(13.) Art, wie bier kurz angefiigt sei, namhaft zu machen sein. 
Ich kSnnte also den 155 .~rten Dr. Hennicke's noch m i n d e s t e n s  
13 neue ,  mit Ausnahme yon Turtur s~imtlieh an den Rohrbacher 
Teichen wtthrend der letzten beiden Jahre beobachtete hinzuffigen. --  

Es erfibrigt noch, einige kurze allgemeine Bemerkungen 
fiber beide Gebiete anzuffigen. 

Vergle icht  man zun~chst die Beobachtungen der  letzten 
Jabre im Gundorfer Gebiet, so ergibt sich, dars das Bild im 
gros ganzen dasselbe geblieben ist, wiewohl sich im einzelnen 

1) Vgl.~ 0rnithol. Monatsber. 05. S. 20;. 
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beztiglich der Quantit~t, dem Neuauftreten und Verschwinden 
mancher Arten, sei es al$ BrutvSgel sei es als G~iste, mannigfache 
Verschiedenheiten herausstellten. Landschaftlich sind Ver~nder- 
ungen im Gebiet nicht eingetreten, abgesehen yon der im Vergleich 
zum Ganzen nur geringen Menge Kubikmetern neuabgestoChenen 
Auelehms; insofern machte sich jedoch eine Verschiedenheit gegen 
die Vorjahre geltend, indem durch die iiberaus starken Nieder- 
schl~ge der Wasserstand in den Ausschachtungen ein bedeutend 
hSherer war, was, wie oben erw~hnt, bei einigen Species nicht ohne 
Einflufs blieb. Hinsichtlich botanischer Eigentiimlichkeiten w~ire 
weiter noch zu bemerken, dars ein paar Arten stark an Ausbreitung 
zunahmen, und zwar vor allem Oenanthe aquatica Link., Rumex 
maritimus L., Alisma plantago L. und Typha angustifolia L., die 
hierorts an Individuenzahl bei weitem ihre breitbliittrige Schwester 
iibertrifft; an Stellen, wo man friiher noch keine Spur dieser 
Pflanzen land, waren sie in stattlieher Anzahl emporgewachsen; 
so kSnnen auch sie nach und nach das Aussehen der Landschaft ver- 
~ndern, fiir mancheVogelart neue Unterschlupfe und, wenigstens die 
letztgenannte Gattung, auch neue Nistgelegenheiten bieten. Auch 
eine stellenweise massenhafte Entwicklung gewisser schwimmender 
Wasserpflanzen, so namentlich Ranunculus divaricatus Schr., 
Myriophyllum spicatum L., Elodea canadensis R. u. M., Potamo- 
geton natans L. und P. crispus L., die ein dichtes Pflanzengewirr 
bildeten, trat zu Tage, in welchem man unschwer die Spuren 
der hindurchgeschwommenen VSgel erkennen konnte; a m  3. VL 
iiberraschte ich ein Bliis das vergebens zu entflattern ver- 
suchte, es blieb einfach in dem Wasserpflanzendickicht hRngen 
und arbeitete sich nur mit der allergrSfsten Anstrengung bis 
zum niichsten Schilfbestand ~ hindurch; ich hiitte es mit einem 
Netze fangen kSnnen. Diese Pflanzenmassen wiirden also trotz 
der sehr reichen Nahrungsquellen, die sie bergen, d e n  V~geln 
bei drohender Gefahr als Hindernis verderblich werden kSnnen. 

Fe rne r  machte ich 5fters die Beobachtung, dafs einige 
WasservSgel, speciell Enten und Bliirshiihner, bei sehr, starkem 
Regen gerade am eifrigsten auf den freien Wasserfl~ichen der 
Nahrung naehgingen. Eine Erkliirung hierfiir kSnnte man viel]eicht 
folgendermafsen finden: Das ktihlere Regenwasser f/illt auf das 
w~irmere Oberfliichenwasser der Lachen - -  an warmen oder gar 
heirsen Tagen, namentlich nach vorheriger Sonnenbestrahlung, 
ist ja bekanntlich der Temperaturunterscbied zwischen den oberen 
-und tieferen Wasserschichten gerade bei stagnierenden Gewiissern 
oft ein ganz erheblieher -- und wird als specifisch schwerer 
mehr und mehr bis zu den Wasserschichten zu  sinken bestrebt 
sein, die etwa die niimliche Temperatur aufweisen; das sinkende 
kilhle Regenwasser wird also fortw~hrend umgebendes w~irmeres 
Wasser der Lachen :nach.oben verdriingen; dadureh entsteht eine 
wenn auch nur schwache,, so : doeh zuniichst anhaltende Wasser- 
strSmung yon ~unten: nach oben :und: umgekehrt, diese wird aus 

9* 
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den unteren Schichten eine Menge yon Nahrungsbestandteilen, 
vor allem Plancton, an die Wasseroberfliiche emporwirbeln und 
hier kGnnen selbige yon den fischenden VGgeln miihelos aufge- 
nommen werden. Dies sind natQrlich vorIRufig nur Vermutungen, 
und es miis dann erst an Ort und Stelle eingehende diesbe- 
zUgliche Planctonuntersuchungen gemacht werden. So traf ich 
z. B. am 30. IX., an dem yon Nachmittag bis Abend ein wahrhaft 
furchtbarer, wolkenbruchartiger Regen, der auch schonungslos 
durchniifste, herniederstrGmte, auf der freien FIRche eines der 
Luppensiimpfe die grGs dort in diesem Sommer beobachtete Zahl 
yon ca 40 St. Stockenten, daneben fast ebensoviel Bl~shiihner, 
aufs lebhafteste Nahrung suchend. 

Als hier Ende Oktober, also wie schon oben erwiihnt zur 
Hauptzugzeit der Enten, gewaitiges Hochwasser entstand und 
weite Fliichen in StrGme und Seen verwandelte, die sich z. T. 
erst um Mitre November wieder verliefen, war auf diesen gros 
Wasserfl~ichen aus nur ganz vereinzelten Stockenten und 
Zwergtauchern nichts zu beobachten. Weiter traf ich um diese 
Zeit z. B. die Bl~is deren Aufenthaltsgebiet dutch das 
Hochwasser natQrlich auch eine groCse Erweiterung erfahren hatte, 
immer nur in der N~he ihrer diesjiihrigen Brutpl~tze, niemals 
auf den unmittelbar angrenzenden neuentstandenen Wasserspiegeln. 
Diesen ,,Kouservativismus" letzterer Art, aber auch das Fehlen 
andrer Species auf ebendiesen neuentstandenen Wasserfliichen 
kGnnte man ja durch den Mangel geeigneter Nahrung an diesen 
nur temporiir unterWasser st..ehenden Geliinden erkliiren ; andrerseits 
hielten sich an ebendiesen Ortlichkeiten wiihrend des Hoehwassers 
im Fr~ihjahr regelmiis zahlreiche Arten, zumeist DurchzUgler, 
auf, die also doch gen~igende Nahrung vorfanden; allerdings 
wRhrt aueh die Dauer des hohen Wasserstandes im Friihjahr 
gewGhnlich bedeutend IRnger, und das Wasser verl~uft sich nicht 
so schnell, es mGgen also andere und g~Instigere Vorbedingungen 
fiir die Entwicklung der in Frage kommenden Nahrung vorhanden 
sein. Doch lassen sich Qber derartige Erscheinungen zun~chst 
gleichfalls nur Vermutungen anstellen, es kGnnen ja auch Faktoren 
mitwirken (z. B. chemische Beschaffenheit des Wassers etc.), die 
wit nicht so ohne weiteres zu erkennen vermSgen. Aueh wiirde 
man wieder an die obengenanute MGglichkeit verschiedener Zug- 
stras im Friihjahr und Herbst denken kGnnen. 

~ber etwaige Einwirkungen der Windriehtung auf die Zug- 
verhRltnisse hier im Binnenland enthalte ich reich vorl~iufig jed- 
weder ErGrterungen. 

Mebrere bis zum Anbruch der Nacht, auch bis gegen Mitter- 
nacht ausgedehnte Exkursionen wiihrend Mai und Juni ergaben 
keinerlei besondere Beobaehtungen. Mit dem Hereinbrechen der 
D~immerung schwiegen nach und naeh alle VGgel, yon denen 
sich gewGhnlich am liingsten der Drosselrohrsiinger hGren fiefs; 
in gleichem Mars aber nahmen die Stimmen der heimischen 
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Anuren zu, und w~ihrend der Nacht erfiillten nur die ,Ges~nge" 
yon l~ana, Hyla und ~ombinator weithin die Ltifte. 

Das Rohrbacher Gebiet bet dies Jahr nur insofern einen 
Unterschied, indem der Wasserstand der Teiche ein etwas hSherer 
war, dais dadurch die: im Vorjahr zu Tage tretenden seichten 
Uferfi~ichen speciell am Grofsen Teich tiefer unter Wasser blieben, 
und dafs demzufolge die kleineren durchziehenden Stelzviigel, 
die voriges Jahr im Herbst l~ingere Zeit zu beobachten waren, 
fast viillig ausblieben. 

Vergleicht man weiter die damaligen Beobachtungen Dr. 
Hennickes, so ist zu bemerken, dafs sich jetzt so manches ge- 
iindert hat. hrten, die in frtiherer Zeit Brutviigel waren, sind 
derzeit als solche ganz verschwunden oder in der Quantitiit 
bedeutend zuriickgegaugen, und nur ganz vereinzelte sind neu 
als solche hinzugekommen; dage~en gelang es, wie bereits vorhin 
dargetan, eine ganze Reihe neuer Durchzfigler zu verzeichnen. 

Endlich noch einige Notizen lediglich fiber Gesang bez, 
Balzmusik. 

a. F r f ih l ing ,  Sommer .  

A~auda arvensis L. lm Gundorfer Gebiet hSrte ich reeht 
hiiufig Lerchenges~nge, denen einige Totanus-Rufe eingeschaltet 
waren und zwar so tiiuschend, dafs ich zuniichst oft nach den 
vermeintlichen Wasserliiufern suchte, bis ich bald die Lerche als 
S~inger entdeckte. Vor allem waren es die klangvollen Rufe yon 
T. ochropus, das ,,dluiht", weniger das ,,tjti" yon T. Zittoreus. 
Aber auch nut in diesem Gebiet der Umgegend Leipzigs, we 
also die Totanen alljiihrlich durchziehen und verweilen, fielen mir 
diese Nachahmungen im Lerchengesang auf. 

SyZvia curruca L. An einer bestimmten SteIIe im Rosental 
traf ieh wRhrend der Brutzeit eine Zauugrasmticke, bei der das 
Klappern nicht aus einer Reihe gleichhoher TSne, sondern aus zwei 
verschieden hohen, etwa um eine kleine Terz auseinanderliegenden 
bestand, die regelmiifsig triUerartig miteinander abweehselten. 

~Erithacus phoenicurus L. Im Frtthling beobachtete ich 
in der Nonne (Waldpark i. SW. v. Leipz.) ein c~, das h~iufig den 
Gesang des Fitislaubvogels (Phy~osc. trochiZus L.) deutlichst zu Ge- 
hiir brachte. Von einem gleichen Fall berichtetProf. Saxenberger. 1) 

b. Herbst~  Win te r .  2) 

S p e c h t t r o m m e l n  nur ein einziges Mal am 20. IX. inn 
Rosental vernommeu. Paarungsruf yon t'ieus viridis L.: 23. XII., 
yon da an fast auf jeder Exkursion vernommen. 

Gesang yon Emberina caZandra L.: 3. XI. bei Rohrbach; 
18. XI. u. 9. XII. bei Gundorf. 

1) Ygl. Ornithol. Monatsschr. 05. S. 497.  
~) Ygl. Ornithol. Monatsber. 05. S. 96. 
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Gesang von E. cltrinella L.:  3. Xi. bei Rohrbach. 
Gesang von Certhia familiaris L. : 1. u. 4. XI. bei Leutzseh; 
Gesang yon ~hy~oscop~ rufus Bchst.: 5. IX. im Rosental; 

13. IX. bei Gundorf; 16. X. im Rosental; 17. X. bei Gundorf. 
Gesang yon Erilhacus rubeeulus L.: 9. XII. im Kanitzsch 

bei Gundorf; es waren zwei ~, die in geringer Entfernung yon 
einander sich gegenseitig anzufeuern schienen. 

Eine bestimmte Gesetzm~fsigkeit in Zusammenhang mit deIn 
Wetter ffir den Gesang aller ebenerw~ihnten Arten habe ich aus 
diesen wenigen Daten nicht herleiten kSnnen. So sang z. B. der 
Grauammer das eine Mal lebhaft bei 30 K~lte und Sonnenschein, 
das andere Mal bei 50 WRrme und bedecktem I-Iimmel, wahrend 
z. B. fiir t~hyltoseopus und Certhia Sonnenschein Bedingung zu sein 
schien; doch muCs man auch hier erst wieder langjahrige Beobach- 
tungen abwarten. --  

Damit schliefse ich diese Beobachtungsmitteilungen fiir das 
Jahr 1905. 

Als vorl~uiige kurze Notiz teile ich noch mit: 15. I. 06. 
Rohrbach: Haliaetus albicilla L ,  ein junger Vogel (lange beob, 
achtet). NRheres folgt im n~chsten Jahresbericht. 


