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gebracht, dort gleich sorgfaltig praparirt und auf lange Tafein zum

Trocknen ausgelegt.

Von nah und fern kamen die Araber. um sich diese Wunder an-

zuschauen. Aber audi an Bcsuchen aus Bona, hOliern Offlzieien und

Beamlen felille es nichi, welche mil lebhaftestem Interesse das Wach-

sen meiner Sammhingen verfolgten.

Hatle nicht ein Umschlagen meiner Barke mit dem obligaten ge-

zwungenen Bade mir ein Fieber zugezogen, das mich niehreie Male aig

mitnahm und mich sogar einmal zwang, auf kurze Zeit nach Bona zu-

riickzukehren, so konnle ich sagen, dass mein Aufenllialt am Fetzara-

See ein durchaus ungetriibler gewesen sei; aber imnier wird es mir

eine meiner liebsten Erinnerungen sein, daran zu denken, wie ich so

mancbnial Abends vor dem Karawanserai gesessen und mit miiden Glie-

dern dem Untergange der Sonne iiber dem See zugesehn , wie dann

ein blauvioletles Dunkel die ganze Gegend iiberschattete und nur hoch-

oben in der Luft etwa eine Move von der mir nicht mehr sichtbaren

Sonne mit Purpur iibergossen wurde , dass sie wie ein Feuer- Rubin

ergliihte.

Der Siiden hat fUr den Nordlander einen unendlichen Reiz und der

verschwenderischen Wirkung der Pracht dieser Natur kann sich Nie-

mand enlziehen, um so mehr, als iin Norden die so kurze schone Jah-

reszeit fiir den unertraglich langen Winter nicht zu entschadigen vermag.

Zur Nahrnngsmittellehre der Vogel.

Pfarrer F. H. Snell.

I. Ra ub vogel.

Die Klagen iiber die Verminderung der Vogel erldnen immer lauter.

Das riicksichlsiose Creche Eingreifen in die heilige Ordiiung der Natur

tangt an, sich an den Ordnungsslorern cmplindlich zu riichen. Das Obst,

die Feldfriichte, die Forstcn leiden mehr und mehr durch „die kleinen

Fcinde der Landwirlhschaft" , so dass man unter diesem Titel schon

eigne liucher*) zu schreiben anfangl.

Schon aus diesem Grunde ist es nolhwcndig, dass man die Nali-

rung der Vogel iminer genauer und specieller zu crforschen sucht.

•) Die kleinen Keinde ilcr Landwirlhstliafl von Dr. Noriliiiigcr. Stullg.

Coll* 1655.
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Wir wollen daher eiiiige Beobachtungen liber diese „ Nahrungsmitlel-

lelire'^ bier niedeilegeii und niit den Raiibvogein beginneii.

Fi'iiher meinte man und meint es viellach noch: die nKaubvogel"

fressen die Huhner, Tauben und Hasen. und in dieser Meinung schoss

und schiessl man Alles nieder, was bei den Kialienhiillen erscheint! —
Was ich iiber einige baufiger voikonimende Raubvogel in dieser Be-

ziehung beobachlet babe, besteht in Folgejidem :

1 ) Falco Bvteo L. Die Hauptnahrung des Mausebussards beslehl

in kleinen Saugetlueren und Amphibien. Vogel vermag er nicbl zu

fangen. Ich babe wobi oft MiUise, Maulvviirfe, Wiesel, Frosche u. s. w-

in seinem Horste gefunden, aber niemals eincn Vogel. Die Vdgel haben

auch nicbt die mindeste Furcbt vor deniselben , was sicheriicb der Fall

sein wiirde , wcniJ er ihnen gefahriicb ware. Ich habe eine Schaar

Tauben ganz in der Nabe eines Feldbaums , auf welchem ein Bussard

frei sass, ruhig ihr Fuller suchen seben, ohne sich an denselben zu

kehren. — Dass der Mausebussard Vogel nicht zu fragen vermag, gehl

ferner daraus bervor, dass die zuriickbleibenden in kalten schneereichen

Winlern sehr leiden und bisweilen sogar Iheilweise verhungern. In

deni strengen Winter von 1837 auf 1838 liess mich einer ganz nahe

an dem Baum, auf welchem er sass, herankommen und mehrmals mit

Steinen werfen , ehe er langsam auf einen andern Baum flog. Er ist

gewiss nicht weit mehr geflogen! — Dieser Fleischfresser nimmt auch

in solchen Wintern zu einer ihm ganz wide rnaliirlic hen Nahrung

seine Zuflucht. Ich glaube wenigslens, dass man die S eh I eh en

(Frucble von Prunus spinosa L), die H agebu tt e n (Friichte von

Rosa canina L.) und den B la u kohl (Winlerkohl) widernalurliche

Nahrungsmillel eines Raubvogels nennen muss. Ich habe aber gesehen,

dass ein Bussard sich auf eine Hecke niedersetzle und eifrig Schlehen

und Hagebulten abpfliickte ; auch habe ich mehrmals Schlehenkerne in

einem Ausvvurfe gefunden, welchen ich fiir das GewoUe des Vogels

hiell. (Es konnte freilicb auch die Losung eines Hunger leidenden Fuch-

ses gewesen sein ) Ein andermal setzte sich ein Bussard vor nieinem

Fenster ira Garten auf eine Blaukohlpflanze und verschlang abgerissene

Sliicke der Blatter. In solehe Noth konnte der Bussard nicht geralhen,

wenn er irgend Vogel zu erhaschen vermochle. Wir rcden bier naliir-

lieh nur von gesunden f lugf iih igen Vogeln. Kranke , halbver-

hungerle , die nicht mehr fliegen konnen , mag er sich wohl , wenn sie

ihm aufslossen. zu Gemiiihe fiihren, und todte frisst er ganz gewiss.

In der zweiten Halfte des Marzes 1853 , wo nach schonem warmem

Wetter (bis zu -j- 8" R.), welches bereits viele Zugvdgel herbeigefiihrt,
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wieder kaltes Schneewetter (bis zu — 13" R ) eintrat, so dass viele

Vdgel zu Grunde gingen, fand ich haufig dcien Federii auf den Wiesen,

und es miigen auch wolil Bussarde (wenn nicht Rabeii) gewesen sein,

welche da ilir Mai gehalten, (da die Astw'es ilireii Raub niemals auf

einer freien Wiese verzehren;) allein solche Viigel , welclie so ausge-

hungert sind, dass sie nichl inehr ordeiitlicli fliegen kiinnen, sind ohne-

hin verloren, selbst wenn ihnen durch sclinellen Witlerungswecbsel

wieder reicliliche Nahrung wird. Icli habe wenigslens einen Tiirdus

viscivonis L., den ich d:inials mil den Hariden gegrifTen, Irotzdcm, dass

ich ihn in ein kaltes Ziminer selzle uiid mil vieier Miihe Regen-

wiirmer unler dem gefrorenen Boden fiir ihn hervorgrub, die er auch

sogleich und foitwahrend frass, nur drei Tage am Leben erhalten kOnnen.

Ich wiissle daher dem Falco Biiteo nichls Uel)ies nachzusagen,

als elwa, dass er bisweilen ein junges Haschen frisst , woran aber

gar Nichts gelegen ist, da ein Jager, der seine Jagd regelrechl hand-

faabt, sich trotz aller Bussarde so viele Hasen anziehen kann, als sich

nur mit dem Inleresse der Landwirthschaft vertragen.

2) Falco Mihiis L. Der Gabehveih (Milan, hier zu Lande auch

Gabelschwanz und Gabler genannt, ) scheint niehr und absichtlicher den

jungen Hasen nachzustellen , als der Falco Bnteo. Einmal sah ich ihn

in einen Fischleich niederslossen , ob nach einem Fische oder Frosche,

konnte ich nicht unterscheiden. Eine conslante Silte desselben ist,

dass er niedrig schwebend die Dorfer und menschlichen Wohnungen

umschleicht, (was der Falco Buteo niemals thut,) wobei er jedenfalls

nichts Gules ini Schilde fUhrl. Was er aber eigenllich da sucht, ist

mir nie rechl klar geworden. Man sagt, er slclle dem j unge n Feder-

vieh f Kiichlein ,
jungen Enlen etc.) nach. Zu constatiren ware aber

hauptsachlich, ob er a 1 1 e Haushiihner fangt. Man hort dies hauhg be-

haupten; ich habe es niemals beobaclitet, so oft ich ihn auch iiber

Garten und Wiesen, wo sich Hiihner befanden, hinschweben sah. Auch

zeigten die Hiihner, die icli dabei genau im Auge behielt, keine be-

sondere Furcht. Auch dass er Raben (Conns Corone L.) fange, wird

von Jiigern behauplet. Ein einzigesmal sah ich ihn auf einen \'ogcl

niederslossen, und dieser Vogel war ein Corvus Corone, wobei es

aber moglich ist, dass der Milan den Raben Etwas fressen sah, und

ihm nur diesen scinen Frass cnlreissen wollle. Soviel ist gew.ss, der

Rabe fiirchlele sich nicht, sondern verfolgle den sich wieder miihsam

aufschwingenden Raubvogel niit Hohngcschrei. Die II a u p In a h r ii n g

dcs F. Mitiiin ist jedenfalls dieselbe, wie die des F. Buteo, und er

wird daher ohne Grund verfolgt.
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3) Falco pahimhariiis L. Seine Hauptnahrung besleht, wie allge-

mein bekannt, in lebenden Vcigeln. Kleiiie Siiugethieie frisst er nur,

wenn er keiiie VOgel hat. Einer, den ich in der Gefangenschaft liiell,

frass sogar Maulwiirfe und Spitzmause. Im Freien habe ich ihn , so

oft ich ihn auch bei seinen Jagden beobachtete, niemals ein Saugethier

fangen sehen Besondeis versessen ist er auf die grosseren Vogel,

und wenn er Rebhlilmer, Schnepfen oder Tauben erblickt, so sind die

kleineren Vcigel vor ihm sicher. Die Tauben, zumal die zahmen,

zieht er alien andein Vogein vor, und der Name Taubenhabicht (oder

Taubcnstosser, wie man hier zu Lande ihn durchgangig nennt, ist daher

der bezeichnendste fiir denselben. Von einem in der Nahe meines

triiheren Wohnorls horslenden Paare wurden mir im Jahr 1854 29 und

im Jahr 1855 42 Tauben geraubt, so dass ich, um an der Art zu

bleiben, immer viele Jungen musste ausfliegen lassen. Eben so hauste

der unersatlliche Rauber unler den Tauben der Nachbarorte. DieHaus-

hiihner aber waren hier ziemlich sicher, wiihrend in einem andern,

ebenfalls zu seinem Jagdreviere gehbrigen Orte, wo aberkeine

Tauben gehalten wurden, eine Masse Huhner geraubt wurden!

Die I'rsache dieser auffallenden Erscheinung isl wohl darin zu suchen,

dass der Habicht die Tauben mit Leichtigkeit fortzuschleppen vermag,

was bei den Hausliuhnern nicht der Fall ist Es geben diese Notizen

zugieich einen Begriir von der ausserordenllichen Schadlichkeit dieses

Raubvogels, und Zweiflern gegeniiber bemerke ich erstlich, dass der

Falco pcregr'mus in der Gegend, welche den Schauplalz dieser Raube-

reien bildete , nicht vorkommt, und z welt ens, dass ich die Todesart

der mir abhanden gekommenen Tauben fast in alien Fallen constatirt

habe, entweder durch Aufsuchen des Fangplatzes, wo gewohnlich Federn

liegen bleiben, oder der Resle des abgehallenen Mahles, welche in der

Hauptmasse der Federn bestehen, — nicht zu reden von den zahlreichen

Fallen, in welchen die Raubereien vor meinen Augen stall fanden. Was

aber den Sperber betrilft, den man wohl auch des Taubenraubs be-

schuldigt, so verweise ich auf das iiber diesen weiter unten Gesagte.

Eben so hauste der Habicht in den genannten .lahren unter den Reb-

huhnern. Im J. 1854 fanden sich in der Gemarkung des Dorfesc.

5 bis 7 Kelten Huhuer, im J. 1855 noch Eine, im J. 1856 kein ein-

ziges Huhn mehr! Das haben nichl allein die schneereichen Winter

und nasskallen Vorsommer jener Jahre gethan

!

Ausser den genannten grosseren Vbgeln frisst der Taubenhabicht

noch sehr viele Dr ossein, weniger ganz kleine Vogel, auf welche

Falco Nisus und Subbuteo L. angewiesen sind. Ich sah ihn nur ein-
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mat eine Fringilla coelebs und zweimal eine FringiUa domestica

faogen.

Was die Cormw-Arten betrilTt, welclie den Habicht bekanntlicli ver-

folgen, wo sie ihn erblicken, so habe icli nienials gesehen, dass er

einen solchen Vogel gefangen , vvohl aber ofters die Federn des Cor-

vus gtandariiis L. gefunden. Wenii er einen solchen bisweilen fangt,

so miissen dies doch nur Ausnahmen von der Kegel sein, sonst wiirde

ihn der Eichelhaher nichl verfolgen, wie er doch Ihut *).

Der Taubenhabicht ist jedenfalls, wenigstens in den Gegenden, wo
ich Beobachlungen geniacht habe, der schadlichsle aller Raubvijgel, so-

wohl mil Beziehung auf das Hausgefliigel , als auch auf die wilden

Vogel und die Jagd, und verdient daher iibeiall verfolgt zu werden.

4) Falco Nisvs L. Dass die Hauptnahrung des Sperbers in den

kleineren Vogeln , bis zu den Drosseln und Turleltauben herauf, be-

steht, ist allgemein bekannt. Fraglich isls, ob das Weibchen sich an

zahrae Tauben wagt. Es wird dies sogar riicksichliich der Haushiihner

behauptet. So weit ein negativer Beweis eines einzelnen Beobachters

hier platzgreifend ist, glaube ich denselben fiihren zu konnen. Au
raeinem friihern Wohnorle erschienen haufig Sperber am Hause und im

Hofe , es hat nie einer einen Augriff auf meine Tauben gemacht. An
meinem jetzigen Wohnorte zeigte sich ebenfalls im vorigen Somnier

ofters ein Weibchen in der Nahe meines Hauses, urn Spalzen zu fangen,

ohne auch hier jemals eine Taube zu attakiren. Das ist freilich vvahr,

die Tauben ergreifen die Flucht, wenn ein Sperber nach der Gegend,

wo sie sich befinden, daher geschossen kommt. So oft ich dies aber

auch beobachtete, der Sperber schoss slets an den Tauben voriiber in

den Hof oder in den Garlenzaun nach den Sperlingen, die sich da be-

fanden. Einmal sass sogar einer nur einige Fuss iinler dem Flugloch

meines Taubenschlages auf einem Vorsprung des Giebeldachs ; es hatte

ihn aber ganz gewiss nur die Verfolgung der Sperlinge dahin gefiihrt.

Man kann sich also hier uber die wahren Absichlen des Sperbers leicht

lauschen.

Eben so isl es nicht zu leugnen, dass die Tauben aus dem Felde

aach Haus ellen, wenn ein Sperber iibcr sie hinfliegt oder uber ihnen

in der Hiihe seine Kreise beschreibl; allein hier mag bei diesen so

iiberaus angsllichen Vogeln doch wohl nur die Ideenassociation, d. i.

•) Eine ausruhrliche Schililerung des /'. piiliimhiiriiis und seines l.cbens

in der Vogelwell liabe ich gegebcii in dcni dcirinaihsl eracheincndcn 12. Ilelle

der Jahrb. d. Vereine I. Nalurkuode im llerzoglb. Miissnu.
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die Erinnerung an den in seinem ganzen Ersclieinen dem Sperber so

ahnliclien Tauberihiil)ichl wirksam sain. Habe ich doch audi beobach-

tet, dass die Tauben vor einem Griinspecht, welcher in seinem wellen-

formigen Fluge plolzlich uber ihnen niederfuhr, die Fiucht ergriffen!

Ueberdles ist hierbei wohl zu beachten, dass die Furcht, welche diese

wehrlosen Vogel vor dem Sperber an den Tag legen , noch sehr weit

verschieden isl von der Todesangsl, welclie ihnen das Erseheinen des

Falco pahimbarius einjagt. — Kurz ich kann bis jetzl nicht daran

glauben , dass der Sperber Tauben , und noch viel weniger , dass er

Hiihner fangt, glaube vielmehr eher, dass diejenigen , welche dies ge-

sehen zu haben behaupten, ein kleines Mannchen des Falco paliimbaz-iiis

mit dem aus der Feme schwer zu unterscheidenden Sperberweibchen

verwechselt haben. Ich kenne (da, wie schon erwahnt, der Falco

peregrinus hier nicht vorkommt,) nur einen einzigen Feind der Haus-

tauben und Huhner, den Falco paliimbariiis I

Schliesslich sei noch eines, wenigstens hier zu Land allgemein

verbreileten Volksglaubens erwahnt, dem zufolge der Sperber dieEier

in den Nestern der Vogel austrinken soil. Man soil nun zwar solche

Volkslraditionen in der Naturgeschichte nicht geradezu vvegwerfen, da

denselben sehr haulig irgend etwas Thatsachliches zu Grunde liegt. In

dem in Rede steheuden Falle jedoch wallet ein ganz eigenthiimliches

Verhallniss ob , aus weichem sich diese Meinung erklaren lasst. Es

herrschl namlich in unserm Lande und auch sonst unler dem Voike

die allgemeine Ansicht, dass der Sperber und der Kuckuk idenlisch

seien, oder nach einer noch abenleuerlicheren Version, dass der Kuckuk

nur bis Johannislag (d. h. so lange er seinen Ruf horen lasst) Kuckuk

sei, dann aber sich in einen Raubvogel verwandle, weshalb auch unter

dem Volke die Anklage gewohnlich so laulel: „Der Kuckuk hat die

Eier ausgesoffen !" *) Es mag also diese Meinung daher entslanden sein,

dass man wirklich den wahren Kuckuk an den Western der kleineren

Vogel beschafligt sah und ihm, der in Wahrheit nur die Absicht halte,

sein eignes Ei da unlerzubringen, statt dessen, weil man ihn fiir einen

Sperber hielt, eine rauberische Absicht zuschrieb. Moglich ware es

freilich auch, dass der Sperber wirklich bisweilen Vogeleier, wenigstens

solche, in welchen sich schon fast reife Junge befinden, verzehrte. Ich

habe keine Beobachtungen hieriiber gemachl, und es diirfte dies auch

*) Man vergleiche auch die Volksfliiche: „Der Kuckuk soil dich holen", oder:

„geh' jum Kuckuk", ^leichbedeulend mit: iDerGeier soil dich holen !" u. s. w.

— Den oft sehr inleressanlen naturgeschichtlichen Volksaberglauhen werde ich

vielleicht spater einmal in einem eigenen Aufsatze bearbeiten.
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nicht so leicht sein, als z. B. bei Corviis Pica und Corvus glandarkis,

welche icli ofters iiber dem Ausfressen der Vogeleier erlappl habe.

Soviel ist gewiss, dass die Mehrzahl aller Voijeieier, welclie gelegt

werden, wenigstens in den Waldein, sclion bevor die Jungen ausschlu-

pfen, gefressen werden.

Das sind die Beobaclilungen , welche ich iiber die Nalirung der

hauliger vorkoinmenden Raubvogel gemaclit habe. Ich konnte noch

Mancherlei anfiihren, was ich von Horensagen vernommeji; allein wer

es weiss. wie haufig, selbst von Jagern und Forstmannern , die Raub-

vogel mil einander verwechselt werden, der wird :.iir Recht geben,

wenn ich nur das fiir miltheilen.swerlh halte, wovon ein mil den erfor-

derlichen Vorkennlnissen und eineni gebildeten Beobachtungsvermogen

ausgeriisteter Forscher sagen kann : „ich hab's gesehen !"

Hohenstein bei Schwalbach in Nassau, ini Februar 1857.

(Schluss lolgl.)

Ueber die Manser der weissen Bachstelze nnd der Miiven.

Eng. von Homeyer.

Im V. Hefle des Jahrganges 1856 unseres Journales befindet sich

unter vielen inleressanten Millheilungen des eifrigen ornithologischen

Sanimlers, Hrn. Maler Gatke auf Helgoland, eine Bemerkung iiber das

Verfarben niehrerer Vogel, worauf wir noch einmal zuriickkommeo,

obgleich die Sache grosstenlheils durch den ganz vorlrefflichen Arlikel

des Altmeisters Brehni in demselben Hefle, eriedigt ist. Letzlerer hat

durch die Massen eurnpaischer Vogel , die derselbe wiihrend der Win-
terzeil aus Alrika erhiell, mehr als ein Anderer Gelegenheit, mit ge-

wohntem Scharfblicke den Federwechsel zu einer Zeit zii verfolgen, wo
bisher dem Forscher nur zu haufig die zu beobachtenden Vogel dem

Blicke entschwanden.

Es ware daher iiberflilssig , hier neuerdings auf VViderlegung der

Verfarbungsgeschichle weiter einzugehen, (zumal Hr. Gatke auf dem

besten W ege ist sich selbst eines Besseren zu iiberzeugen, indem der-

selbe bereils die friiher negirle doppelle Mauser der Movcn anerkennt,

wenn auch vorlaulig noch mit Ausnahme von Lams mimittis ,) wenn
Hrn. Giitke's Niltheilung sich nicht speciell auf das von uns friiher

Gesagtc bezoge.

Hrn. Gatke scheint der von uns gebrauchte Ausdruck „riithsel-

hafl- unangenehm berUhrt zu haben , und wir sind ihni dahir eine Er-
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