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Verwandschafl beider Galtungen , die sonst allerdings selir verscliieden

erscheinen, dalier audi bislier zu verscliiedenen Familien gestellt wur-
den ; sondern sie zeigt liierdurch audi, dass Oligocercus niclit zu den

Troglodyliiieii ijelioren kanii. —• Von Oligocei-ciis weiclil Syncopta ab

durcli eineii weniger gekrummten Schnabel, und nodi weseiit-

lidier durdi veilialtnissmassig kiirzere abgerund et e re Fliigel,

so wie durcli einen lilngeren, abgerundeterenSchwanz. Ferner

desgl. in BelrefT der lebliafleren, griiniidien F arbu ng der Obcrseile

und helleren der Unterseite. In alien diesen Beziehungen nahert sie, bei

sonst unverkennbar inniger Verwandschafl niit Oligocercus , sich melir

der Gatlung Orthotomus. Sie untersdieidet sidi aber von letzlerer

wiedennn durcli den kraftigeren Schnabel, so wie iiberhaupl durch

die ganze, kraftigere, weniger schlanke Gestalt, und durch einen

weniger entwickellen, kiirzeren, bios abgerundeten , nichl aber stark

slufigen Scliwanz. Dieser zeigt uberdiess bei Orthotomus ofters noch

eine betriichtliche Vcrliingcrung der beiden miltelsten Federn. Audi
die Verscliiedenheit der geographischcn Verbreilung diirfte hiermit in

Betracht kommen. Die Orthotomus-Kr\tn linden sich bless in Asien.

Zu Syncopta gehort bis jetzt die einzige Art:

i. S. hrecicauda Nob.

Sylvia hrevtcnuilala R ii |) |i. , Zoul. All. Reise niirdl. Alrita, (1S2C)T1. 35, fig. b.

—

Hcfduhi Itrfricattdala K u |) p , Syst. Ueb. Vog. N-O.Afr , S. .^7, no. 149. —
Sylvia ttrcricaudata {\{\i\)^.) Gray Gen. Birds no. .1(i. — Drymoica chrysocne-
ma liarll., II Beilr. zur Orn. W..\fr., S. 7. — N. U.Africa, Senegal.

Zn der Frage fiber den land-, forst- und volkswirthschaft-

lich so wlinschenswerthen Schutz der Hohlenbrttter.

A'on

Dr. C. W. L. Gloger.

Bei dem, iiberall von Jahr zu Jahr steigenden Mangel alter

hohler Biiume, als der naturgeniass-noth wendi gen Zuflucht-
statlen liir die niilzlichslen Ungeziefer-Vertilger, wird sich

dieser Punkt sehr bald iinnier weiler und beslinimter zu einer von

denjenigen Fragen gestalten , welche das praktische Leben, also

das allgemeine Beste, in scinem taglicli fulilbarer werdenden Be-

diirfnisse an die Wissenschaft stellt , oder mehr und mehr zu stellen

haben wird. Die immer hiiufiger und gleichniiissig arger werdenden
Verheerungea durch Raupen- und Schneckenfrass etc. niachen den sorg-

faltigsten Schutz aller niitzlichen Tbiere der hOheren Klassen

immer dringender nolhig. Dieses Bediirfniss isl ja schon seit lange gar

keine nFrage" mehr. Nur um das „wie?" handelt es sich nach alien

Seiten bin. Es gilt also, dem nach- oder zuvorzukommen.

Wer unter den Vertretern der Ornilhologie ins Besondere wiirde

aber nichl gem seines Theils dazu mitwirken, die national - ocouomisch
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wichlige Fiage endlicli so allgemein wie mOglich in das riclilige Ge-
leise bringen zu lielfen? Habeii es docli vvahrlich die Ornitlioiogen in

dieser Hinsiclit seit einigen Jalirzelienlen an so wolill)egriindeIen, als

dringenden Rallistlilagen , Jlahnungen und Warnungen am allerwenigsten

felilen lassen. Wenn dieselben bislier nur selir "enig gcfruclitet haben

:

so liegt die Schuld lediglicli an derHarlliuriglicitDerer, denen wir bestens

zu predigen versuclit liabcn. Fahren wir daher jctzt, — wo in der

That Viele, durch den imnicr waclisenden Scliaden belehit, endlich die

Richtiglieil unsererMalinungen einzusehen bcgonnen haben, und wo Mancher
nun -die Naturf orscher dringend urn Hilfe durcliRalli mil ihreni

Wissen" auliiift, — uni so nachdriicklicher fort, das immer tiefere Ein-

dringen soieher Wahrheilen zu beliJrdein. und besonders auch das prali-

tische Bel'olgen deiselben im gewohnlichen Leben eileichtern zu helfen.

Hierzu wird Mancherlei gehoren. So ohne Zweifel Alles , was
irgendwie sich dazu eignet, die fernere Wirkung solcher Fehler zu

mi Idem, die, einmai begangcn, nicht bloss durch keine nachtragliche

Reue ungeschehen. sondern unler selir langer Zeit auch durch kein

gewOlinliches Mitlel wieder gulzuniaclien sind, ja denen oft selbst

die Katur erst nach Jahrzelienlen, zum Theil erst nach 1 — 2 Jahr-

hundertcn. griindlich wiederabzuhelfen vermag. „Solclie Fehler^ aber

sind ini praklischen , land- und lorstwirlhsehaftlichen Leben nur allzu

lange und vielfach begangcn worden.

Finer derselben, von sehr vielseitigem Naciilheile fiir allerhand

niilzliche Thiere, war schon jene widerlich- verodende , steppen-

artige Kahlmaeherei der Felder, wie solche in Deulschland meist

noch allgemein gebrauchlich ist: ganz im Gegensatze zu so vielen deut-

lichen Fingerzeigen der Natur, und niclit minder zu deni naturgemiissen

Verfahrcn der Englander, Belgier, Holsteiner etc. mit ihrer, so ver-

schonernden, als niitzlichen Hecken- und Feldbaumwirlhschaft, vermiige

deren sie ihr gesanimtes angebaules Land gleichsam zu Einem grossen,

weiten Garten umgostaltet haben. Ein gleicher, zweiter Missgrifi' musste

schon aus diesem ersten mithervorgehen. Er hat Statt gefunden in Bezug

auf die forlwahrcnde , vorbeugende Wirksamkeil der Eulen, Bus-
sarde, Thurmfalken etc. gegen das Ueberhandnehmen der Miiuse.

Er bcstelit in deni Weghauen fast aller hohen Biiume auf den

Feldem oder Feldrainen, die sokhen Vogehi als Warlen dienen, wenn
sie jenen Saatenzerstorerinnen auflauern. Der griisste Fehler jedoch

lilcibt der, welchen man in Belrell' der, gegen so vielerlei Ungeziefer

wirklich u n s c hii t zb a r c n Thatigkeit der Hoh len b rii le r fast aller

Galliingen begangcn hat. Diess ist: das umsichtslose, Vielen gleichsam

zur Liebhabcrei gewordene, ja von den Forstmiinaern sogar zu einem

forst w ir Ihschaftlichen Grundsatze crhobcne Niederschlagen aller

hohler Biiume jeder Art. sowohl in den VValdern selbst, wie be-

sonders an VValdriindein, zwischen den Fcidern , an Wiesen, auf den

Yiehwuiden und sonsi iibcrail.

Ein fernerer Missgrilf, der sich aber zum Gliickc ungleich leithler

verbessern lasst , bleibt auch die V e r wa h r lo s u n g der in Giirlen
vurhandencn hohlen Obslbaume. Bei gewiss Vio derselben wiirdcn
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sich namlich die langst enlslandenen Hohlungen mil geringer Muhe reclit

wolil bewohnbar fiir niitzliche Vogel maclien lassen. Gleichzeitig aber

wiirde auch die iiber die OelTnungen der Holilen anzubringende Be-
deckung, scbon eine der grossten Wohlthalen scin, die man dem
Baume selbst irgend zu erweisen vermoclite. Indem sie zunaclist

Regan, Sclinee, Laub, oder was sonsl jetzt liineinfalit, abhielte, wiirde

sie das rasche Weiterfaulen des Holzes verhiiten : wahreiid jetzt fast

jede irgend schrag slehende, oder gar nach oben gekelirte OelFnung

dieses Faulen befOrdert. Es ware mithin ein doppeller Vorllieil erzielt.

So dagegen, wie jetzt die meisten Baunihohlen in der Regel sind, kann

durchschnilllich unter 10 und mehreren kaiim je Eine fiir einen Hohien

suchenden Vogel auch nur zu behaglichem und gegen Raublhiere

sicherndem Uebernachten dienen; viel weniger, dass sie fiir die hierin

mehr wahlerischen Arten oder Gattungen derselben zum Nisten laugle

!

Die MogHchkeil, eine gule Schafslelle zu (inden, bleibt aber, wie jeder

Vogelkenner weiss, fiir das wohltbatige Wirken der meisten Hohlen-

briiter fast eben so wichlig und wesenllich das ganze ubrige Jahr hin-

durch, wie es fiir das Friihjahr und bis in den Sommer hinein die Ge-
legenbeit zu einer geeigneten Briilstelle sein muss.

Bei der mangelhaflen Beschaffenheit der meisten etwa

noch vorzufindenden Ban

m

-Hohien also sollen und kijnneu mensch-

liche Einsicht, mechanische Fcrtigkeit und Sinn fiir das eigene Wohl
gebiihrend nachhelfen. Doch auch bei ganzli ehem Mangel an
Hohien liisst sich ein halb-naturlicher, halb-kiinstlicher, aber durchaus

naturgemasser Ersatz fiir diesen Mangel schaffen. Diess muss

daher namentlich von hoher Wichtigkeit fiir alle jiingeren oder neu

angeleglen Obstgarten sein: da ja hier, der Natur der Dinge nach,

ein solcher ,,ganzlicher Mangel an Hohien" die Regel bildet.

Beides aber, nicht bloss jene theilweise Nachhilfe, sondern

auch der geniigende „Ersatz fiir ganzlichen Mangel" an Hohlungen,

lasst sich mil ungemein viel weniger Miihe und Kosten schaffen,

als die sind, welche das Abraupen der Biiume oder sonstiges Aufsuchen

des Ungeziefers erfordert.

Wer aber nach Lage der Unislande Beides, oder wenigslens Eines

oder das Andere thut: Der niitzl cbensovvohl sich selbst, wie zuvorderst

auch seinen Nachbaren mit, und dann zugleich Anderen, selbst in wei-
terer Feme. Er handelt also damit zugleich entschieden zum gesamm-
ten ,,allgeni einen Best en". Denn gerade bei einem so beweg-
lichen Viilkchen, wie fast die gesammte befiedertc Welt, namentlich

auch die meisten Hbhl enbr ii ter es sind, wiirde eine solche Hegung
derselben recht bald weithin von guten Folgen sein. Sie wiirde namlich

zu einer sehr bedeutenden Vermehrung dieses kleinen, liebenswiirdigen,

von der Natur selbst geschalTenen ,,Corps executiver Polizei" gegen die

UebergrilTe der zerstorerischen Insectenwelt und iihnlicher Frevler an

den Erzeugnissen des Garten-, Feld- und Waldbaues fuhren. Jetzt

hingegen fehit es bekannllich iiberall gar zu sehr an der nOthigen
Anzahl von ihnen. Und zwar mangelt es daran schon desshalb, well

die vorhin geriigten Unvorsichtigkeiten oder Nachlassigkeiten
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unseres land- und f orstwirthschaftlichen Verfalirens ebeaso

ihre Verniehrung liindern, wie sie dieselben einer Menge Gefahren von

Seilen der Raublhiere preisgeben. Ks bedarf milhin zur Erklarung

hiervon gar nicbt einmal der, leider niclit minder haufigen muthvvil-

ligenVerfolgung der Thierclien durcli Menschcn, oder der mangel-

haften Aufrechthaltung der hiergegen beslehenden Geselze , noch auch

der JIangeihaftigkeit dieser selbst und der, in vielen liegenden, offenen

Widerspriiche gegen einander.

Um so ndthiger wird es daher erscheinen miissen, die Umsichtigeren

und verniinfliger Denkenden anf Millel binzuweisen, deren Anwendung
rum Besserwerden hierin fiihren kann. *i Desgleiehen wird cs gut

sein, alle solche Mittel selbst nach Mogliclikeit zu priifen, um deren

Benutzung zu erweitern und zu vervollkominnen. Derarlige Bestrebungen

werden ja mil Recht als ein Theil praktiscb „angewandler Zoologie"

anzuseben bleiben.

Als solche hat sie denn auch der Herausgeber unseres „Journals fiir

Ornithologie,'" welches die Beziehungen dieses Zweiges auf das ge-

wohnliche Leben miteinschliessen will, belrachlen zu miissen geglaubt.

Ich babe ihm daher nur gem wilirahren kOnnen, wenn er fiir seine

Zeitschrift eine Besprechung des Gegenstandes und namenllich der hier-

auf ausgehenden Versuche gewiinscht hat, welche die zwei letzl-

verflossenen Jahre hindurch ira hiesigen zoologischen Garten
dariiber angestellt worden sind, und deren Erfolge er bei Gelegenheit

selbst mitbeobachtet hat.

Von diesem allgemeinen und gemeinniilzigen Gesichtspunkte ist

ferner, gleich mir selbst, als nachstem Anreger und Leiler derselbeu,

auch die Yerwaltung des zool. Gartens (ins Besondere Hr. G. R. Lich-

tenstein) ausgegangen: obgleich dorl allerdings zugleich ein leicht zu

errathender weiterer , speciell-oconomischer Zweck mil zum Grunde

liegt. **J Neben ihm blieben aber naliirlich auch die beiden anderen

Veranlassungen forlbestehen. Die ersle derselben musste schon in

der Absicht beslehen , die schonen
,

gartenkiinstlerisch vorlrell'lich be-

nulzlen und sonst wohlgepfleglen Holzbestandc und Gebiisch-Gruppen des

Gartens auch fiir alle Fiille so gut, wie miiglich ,
gegen Inseclenfrass

geschiilzt zu wissen: damit selbst bei vielleichtigem Eintritte eines mehr

als gewdhnlich schlimmen „Kaupenjahres" derselbe von der Verheerung

•) Nanilich : es ist ja, was diess t>etriirt, keiii Gruiid ab/.uselien. warum nicIit

auch liier ,,(Jie Sille l>e&ser oder &l<irker^^ sein sullle, „a]s das (jesetz/^ Ist

doctj IjekaniUlich jedes geschrieljeiie ,,(jesetz" iiberall nur der Ausdruck der

„Sitle", Ansctiauungsweise und BediirCnisse eines Vollies oder Yulkerstaninies, wie
liolclie zur Zeit dtr Enlsleliung dieses Gesel/.es lierrsclilen ; und Itanti docli jede

spaterc Verbesserun^; desselben inimer wieder nur der Ausdruck fiir diese, in-

zwisclten veranderten Grundla^e desselben sein.

"J Es war eben der: zu%6rdersl so viel Sjj c rl iii jjc , wie tnufflicb , zuiii

llecken im (jarten heranzuziehen. Denn ihre fetlen Juti^eii miissen vor Alleui

den Schlangcn , und bei grOsserer Anzalil auch nianclien der kleinoren, zarteii

Kaublhtere etc , ein e^eeigrieleres, frischercs, reiuer (.'cliallcnes, zarleros und soniiL

in jeder llinsichl \Mllkoniineneres Fuller darbiclen liellcu , als cler Ankauf
niagerer und jicscliinulzler, oil beinahe bloss aus Kedcrii uiid Kuochen beslelien-

dcr Viifcl ani dem hiesiecn Markte c» zn ucwiilireii \erinag.

Journ. r. Urnilii., I. Jalirg , tfihS. 8
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frei crhalten werden moge. Der weilere, nicht minder wohlbewusste, als

wohlgemeinte Zweck war: ebeiiso durch den siclier zu erwartenden

Erfolg, wie in BctrelT der hierzu angewendelen Miltel, Ihatsachlich den

Bewels dafiir zu liefern , was in Bezug auf derartige Zwecke iiberhaupt

moglich sei; oder was bei andauernder Sorgfalt jedenfalls mil der
Zeil erreichbar werden mijclite ? und w o d u r c h ? —

Die M it lei hierzu ergaben sich aber leiclil genug von selbst.

Es koiinten im Wesentliclien keine andere sein, als diejenigen, welche

zu gleichem Zwecke bereils vielfach da und dort, nur meistens in minder

aiisgedehnter und minder vollkomraener Weise, angewendet worden sind.

Es handelte sich foiglicli nur darum , dieselben zu erweitern und

zu verbessern, um sie namenllich mehr als bisher den natiirlichen Be-
diirfnissen der verscliiedenen derarligen Vogelgaltungen anzupassen. Mil

Einem Worte: sie waren „in ein System zu bringen", ohne mehr

als nothig von der, iiberall wiinschenswerlhen Einfachheit beider

abzugehen, „um so ein Beispiel zur Nachfolge auch fiir Andere

hinzus tellen."

In Bezug auf letzlere Absicht diirfte eine angemessenere Oerllich-

keit nicht leicht irgendwo zu linden sein , als gerade eine so umfang-

reiche und vielbesuchte Anslalt, wie der hiesige zoologische Garten:

mit einer, zum grossten Theile und in der verschiedensten Art, melst

nach sehr verscliiedenen Altersstufen, bewaldelen Bodenfliiche von mehr
als 60 Morgen preuss., und in der unniittelbaren Nahe einer Stadt wie

Berlin. Hiille dariiber, oder iiber das Zeitgeniasse derarliger Bestre-

bungen iiberhaupt, fuglich noch ein Zweifel beslehen konnen: so wiirden

schon die bisher, gleich mit den ersten Anfiingen dieser Versuche ge-
wonncnen Erfolge des „Beispiels" ilm widerlegt haben. Denn
indem ja eben die „Versuche" selbst im Grunde (seil kaum 2 Jahren)

erst begonnen sind, haben sie schon desshalb auch bloss auf das Nachst-

liegendc, am schnellslen Erreichbare , oder zuniichst Mogliche gerichtet

sein konnen. Sie werden niithin nicht bloss noch bedeutend langer in

glcicher Art fortzufiihren, sondcrn auch noch wesenllich zu erweitern

und sachlich zu vervollkommnen sein. Gleichwohl haben sie bereits im

Laufe des er.slen Jahres so viel Interesse fiir den gesammten Zweck
erregt, dass sie mehrseitig den Wunsch zu einer vorliiuligen Benach-
richtigung dariiber veranlasst und nach derselben Viele zu ungesaumter

,,Nachfolge" darin bewogen hatlen.

Dieses gulen Erfolges zu erwahnen, liegt ohne Zwcifcl gleich sehr

im ferneren Interesse der Sache, nach ihrer gemeinniilzigen guten Ab-
sicht, M'ie es gewiss unseren wissenschaftlichen Fachgenossen angenehra

sein wird, von demselben zu erfahren. Denn es vvird ihnen sicher mit

als Veranlassung dazu dienen, jetzt ihre, so hinge meist vergeblich ge-
wesenen Mahnungen iiber sorglallige Hegung der Ungeziefervertilger

nur um so lieber iiberall wieder aufzunehmen. Wenn aber der Wunsch,
diese ihre Theilnahme neu anzuregen, eben der einzige Zweck des

gegenvviirtigen Aufsalzes sowohl fiir den Herausgeber, wie fiir den

Verfasser war: so gehorte auch die Erwiihnung hiervon wesentlich mit

zu deni Ganzcn. Sie mdge daher in Kiirze hier folgen:
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Es geschah zunachst auf den Wunsch hiesiger Vertreler uiid Freunde

des Garlenwesens, wenn ich zu Anfani; des v. J., also nur heiliiufig ein

Jalir nach dem Anfange jener gesaminlen Vcrsuche, das Wescnilichste

eiues mundliL-lien, vor einer Monats-Veisammlung der ,,Gesellseliaft der

Gartenfreiiiide Berlins" gehaltenen Voilrages dariiber in den beiden ge-

lesenslen der liiesigen Zeilungen veroirenllichle. *) Der Zvveek dieser

vorlauligen Hinweisung oder Benacliiicliligung war danials jedocli in der

That ein so beschrankler, wie moglich. Diess zeigte sclion die Ueber-

schrifl deiselben: ,.Fur fjarlner und Gartenbesitzer in Berlin und seiner

Umgebung'". Sie hob daher auch . was die anzuwendenden Vorrich-

tungen belrilTt, absichtlich nur Dasjenige hervor, was in einer grossen

Stadt und deren Umgebung als das am leichleslen zu Habende oder

Herzustellende, und folglich als das am leichtcslen Anwendbare fiir

diesen Zweck, erscheinen muss. Diess werden in solchem Falle iiberall

nur passende, aus diinnen Brettsliicken verfertigte und je nach der Grosse

der verschiedenen Vogelarlen selbsl in der Grosse verschiedene .,BrU t-

kasten. zum Ersatze fiir ungeniigende, ungeeignete oder ganz

mangelnde Baumhohlen, sein. Es war darin also zunachst bloss

das vorwiegende Bediirfniss jiingerer Garten jeder Art beriicksichtigt,

wo ja eben , schon der Natur der Dinge nach, ein solcher ,.giinzlicher

Mangel'' die allgemeine Regel bildet. Dagegen war selbst das , niei-

stens so leichte Umgestalten (Zudecken oder sonstige Verbessern) von

zwar vorhandenen, aber fiir solche Vogel unbrauchbaren Hohlen in den

meisten alteren Garten bei Seite gelassen. Ebenso war ganz von dem
abgesehen, was in grossen Stadten enlweder gar nicht miiglich, oder

gerade hier nur mit grosseren Kosten durchzufiihren sein wiirde, als die

Anwendung der gemeintcn Hasten : wiihreud es dagegen auf dem Lande,

zumal in waldreichen Geecnden, nieist gewiss eben so das Einfachsle

und Leichleste, wie das Wohlfeilsle sein muss. Diess ist: das Benutzen

und geeignete Zugcstallen von Stiicken hohlcr Baumiiste , oder mancher

diinnen iilleren Stamme dieser Art, zu gleichem Zwecke, urn den Garlen-

oder sonsligen Grundbesilzer des Anfertigens von Kiislen zu iiberheben. **)

Uebiigcns konnten gewohnlichc Zeitungen auch fiiglich weder den ge-

eignelen Ort, noch angeniessenen Raum darbielen, um die Einrichtung der

letzteren iiberhaupt , oder nach ihrer verbesserten Art, genauer zu be-

*J „llaude- und Spenersche Z.", Jahrg. 1852, N. 15; ,,Vossisclie Z." N. 14

und 15. In letzterer ^aU ich iiocli einen weiteren Naclitrag bald nucliher,

a. 20 und 21.

") IJazu komnil noch, dass lel/.tere fur die wiciiliffslen imscrer gesaninUen

Kau|ieiivcrlil!;cr, fiir die Meisen , (als Hauplvernichlenriuen der Schiuetlerlings-

Eier,) mil grosserer Sorgfall und niehr iieschick angeferligt sein wollen, als ilei-

des nicislens von den lluuden gewohnlicher Landlcule zu erwarlen slehen durlie.

Sie werden ruilhin allerdint's wirkliche, oliwohi liir den Mann \on (iewerbe

durchaus nichl schwicriKC oder luinstreiche Tischler-.\rheil erlordcrn. IJcmnach

wird jeder Dorl-Tisrhler nder Slollinacher sie leichl herslcllen kimnen. Jeden-

fiillB aher wird Elwas niehr da/.u gchoren, als zu dem hekaiinlcu, rohen Zu-^iini-

menschlagen der gewohnlichen ,,,Staar-Kiislcn": wahrend e.s hei diesen, unine-

kehrl, in lifirelT ihrer nolhwendigcn (irOsse schon der zu groK.^en Schwere halher

nichl raililicli sein, oder wcnigslens das iicresligen dcrselhcn uuhc(|uem niachen

wiirde, wenii man zu ihnen so dicke Aeste nehmcn wolllc, wie hier der erfor-

derliche Kauni fiir so anschnliche VOgel diess verlanuen miissle.

8»
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sclireiben. Daher musste bei jener Bekannlmachung; um so mehr ein

kiirzerer Weg crgriiren werden, da derselbe gleichzeitig audi sicherer

erscliieii. Es war namlich der: stall dessen lieber einfach die Adresse
des Tischlers aiizugeben, welcher die damals neueslen, fiir den zoolo-

gisclien Garten bestimmten Hasten, mit den inzwisehen bei denselben

angebrachlen Verbesseiungen, unter meiner Anleitung vcrfertigt hatte.

Auf den Absatz nach ausvvarts dagegen, zimial nach weiten Ent-
femungen bin, war vorliiiifig bei der ganzen Anzeige durchaus nicht

gereclinet: so wenig, dass ich nicht einmal daran gedacht hatte. eine

trostliche Bemerkung iiber die Kleinheit, Leichtigkeit und mithin be-
queme Transporlabilitat dieser -Ersatz-Vorrichtungen" beizufiigen. Es
ware die gewesen: dass von ihnen die zwar wichtigstcn, aber zugleich

auch kleinsten, die Hasten fiir Meisen, als die grossten Wohlthaterinnen

fiir Obstgarten, das Sliick noch kaum 1 Pfund wiegen. Halten ja doch
selbst die grossten, (fur Staare und Wiederhopfe,) nicht iiber je 1'/,

Pfund. Dieses Vergessen hatte denn aber, wie sich bald genug er-

wies, zum Theil sehr wunderliche Vorstellungen iiber den vermeint-
lichen Umfang oder das Gewicht derselben verursacht. *)

Ohne jene VergessHchkeit von meiner Seite, — oder vielmehr,

wenn ich nicht eben damals vorlaufig nur fiir ,,Berlin und seine Um-
gegend" zu schreiben gemeinl hatte, — wiirde milhin der Vertrieb nach
auswarts gewiss noch sehr bedeutend ansehnlicher geworden sein, als

er trotzdem schon war. Denn er hat den Absatz fiir Berlin sammt
I'mgegend wohl um das mindestens Drei- bis Vierfache iibersliegen.

Er hat sich namlich dahin im Ganzen doch auf mehrcre Hundert
Stiick belaufen: obwohl naturlich bei Weitcni die meisten derarligen

Bestelliingen schon in Betracht der Transport- und Verpackungs-Kosten,
so wie der grosseren Wohlfeilheit des Materials und des Arbeitslohnes

anderswo, sich nur auf ,,Modelle" zur Nachanfertigung richteten. Solche

aber sind, im buchstablichsten Sinne des Wortes , ebenso bis nach den

*) Denn melirliich lianien Fraclitfulirieiite, Conimissionare und Spedileure oder
sonstiffe ^-on auswiirts tier Beauftragte zu deni Tischler, um je 2 Stiick als Muster
(.,Mo(lelle") von alien 3, oder von 2, ja wohl gar nur von 1 der danialigen ver-
schiedenen Sorten und Grossen, zum Behufe weilerer eigener IVacIifertigung ab-
zuholen! Els gab Anfragen dariiber, und Vorbereilungen dazu, als handelte es
sich um das FortschaiTen eben so vieler Sarge, Conimoden , oder sonst grosser
Stiicken von Hausgeriithschaflen. Minder Besorgte halten besclieidener auf bei-
taufig 10 Pfund fiir das Stiick gerechnet; freilich, ohne zu ahnen, dass hierorts
der gesammte Preis der fertigen und sorgfitUig gearbeilelen Kasten (sammt was-
serfestem dunkelem Farben-Ueberzeuge und Bekleiduug aus Baumllechten) bei
Weitem nicht hinreichen wurde , um halb so viel Pfund rohe Brelter oder soii-

sliges A>'erkhoiz dafur einzukaufen! Andere dagegen batten den wirklichen Sta-
ins dieser Vorfrage allerdings gleich vorweg sehr viel richtiger beurtheilt und
so z. B. den Schluss gezogen : dass wohl eben keine sonderlicbe Gefahr dabei
sein konne, sich die erl'orderlichen Modellkasten gleicli mit der Post kommen
zu lassen. Ja , einer kleinen Gesellschafl von Gartenbesitzern unweit der fern-
sten Kuste von Pommern hatte diess ohne Weiteres so gut eingeleuchlet, dass
sie zusammen sich gleich .3 Dutzend Meisen - Kasten auf dieseiii, jetzt eben so
billigen, als rasch fordernden und zuverlassigen A\'ege verschriebeii. So wenig
batten sie gegeniiber derAussicht, rascher ihren Grund und Boden gegen Raupen-
frass zu schiitzen, danach gefragl, dass man in ihrer Gegend das Holz wahr-
scheinlich um hiichslens '/«—'/» des hiesigen Preises habcn kanu.
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entferntesten Enden des gesammten preussischen Staates, wie nacli deii

meisten benaclibarteii oder zwischeninne liegenden Slaalen Deulschlands,

gegangen; von dem Norden Pommerns bis nach dem Siiden von Ober-

sclilesien, und von der Spitze Oslpreussens bis nach Trier. Ein Leip-

ziger Mobelhiindler enlnahni zu wiederholten Malen jirosscre Partieen

davon, als Vorrathe fiir sein Magazin. Andere , vielleicht sogar Vjele,

liaben deren sehr bald auch zum Verkaiife nachgeniaclit; besonders in

Gegenden, wo das Holz wohlfeil, der Arbeilsiolin aber gering ist.

Warme Freunde des Gartenbaues, zum Tlieil sehr hohcn Ranges und

Rufes, Vorslande grosser Staatsanstallen mil grossarligen Garlenaiilagen,

„lngenieure des Platzes" in Festungen mit dergl., Magistrate, Landriithe

u. ra. A., haben sich beeilt, sowohl durch eigenes Beispiel, wie auf

sonsl geeignete Weise zur Verbreitung der Sache beizutragen. Garten-

zeilungen und landwirlhschaftliche Blatter haben ein Gleiches gethan

:

iodem sie jene vorlSufige Besprechung Iheilweise odor volistiindig wieder

abdruckten. Diess veranlasste noch spalere, nieist jedoeh fiir die An-
wendung zu spate Nachbestellungen auf die Hasten, ilohcre und niedere

landwirthschaftliche und Garlner-Lehraustallen, sowohl in Preussen, wie

auswarts, haben sich unverweilt in den Besitz von Modellen gesetzl.

Die oberste technisch -begutachtende Behijrde in Preussen, das KtJnig-

liche Landes-Oeconomie-Collegium , durch Miltheilung jener VeroCTenl-

lichung und sonst von der Sache in Kennlniss gesetzt, hatte sich nicht

daniil begniigt, bloss in gewohnter, wohlwollendster Weise sein Inter-

esse fiir diese Bestrebungen zu erkennen zu geben. Es hatte vielmehr

zugleich den Wunsch ausgesprochen, die Versuche noch umfassender

weiter fortgesetzt zu sehen, mit der Absicht, diess zu erleichtern, daher

iiber den Fortgang auch spaterhin wieder Bericht zu erhalten.

Ein so guter Erfolg, schon des Anfanges, musste urn so mehr Ver-
anlassung werden, mit dem Begonnenen und seiner VervoUkommnung
lortzufahren. Ebenso wird er gewiss den Ornithologen und den

zahlreichen Freunden dieses Zweiges zur AulTorderung dienen, gem
durch Wort und That hierzu beizutragen.

Was iibrigens die nalurgeraassen Griinde betrilTl, vermittels welcher

sie bei ihrer diessfalligen Belehrung Anderer auf deren Ueberzeugung
einzuwirken haben werden: so kennen ja eben Fachmiinner dergleichen

schon von selbsl. Daher sollen dieselben hier auch nicht weiter be-
sprochen werden. *) Bloss Ein Punkt mag billig eine wohlbegriindete

Ausnahme hiervon machen : da ihn bisher noch vielleicht selbst nicht

jeder Fachmann umfassend genug erwogen haben diirfte. Um so zwei-

felloscr wird aber jeder von ihnen leicht erkennen, dass derselbe gerade

fiir unsere Frage , in BelrelT der kiinstlichen Ab- oder Nachhilfe von

*J Dem griisseren oder gewolirilichen, landwirtliscliaftliclien und garlnerisclieii

Pulilicum aber gedenlie ich sie ohnehin siiiiler, Iheil.s diirili crwcilcrlen Wieder-
at)druck des gegenwarlifi^en Aufsal7.es, tlieils durch eiue hcsoiidere, seil langercr

Zeil l>ealiMiehli(^lc .Schrift liber die II c g u n g niitzlirher Vugel iibcrhanpt,
hO wie riher Miltel zu derselbeii, ^'urzuluhren. Diese mag und soil darui einen

llaupUheil desjeuigeu enthalten oder bilden, was uber das naturgeniass richtige

Verhallen des Land-, Garten- und Korslwirthes zu der ihn unige-

bendeu Thierwell ini (janzen zu beoliachleu sein diirt'tc.
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Seiten des Mcnschen, gewiss nacli seiner vollen Bedeuluog zur Geltung

gebraclil zu werden verdient.

Niinilich audi schon die Natur selbst uberlasst es ja durch-

aus nicht dem blossen Ungefiilir, nicht dem unberechenbaren

Wirlten des ZufaUes: ob, wanii und wo durch Fauiniss des Holzes

einzeine laugliche Baumhohlen zum Nisten fiir Hohlenbriiler
sich b II den vollen oder nicht.

VIelmelir wendet aul' sichtlichsle Weise gerade auch die

Natur selbst ihre, ganz eigenlhiimliche , specilisclie Kunst hierzu

mit an: sowohl zur Herste Hung derartiger neuerHohlen, wie zu

passender Umge s ta 1 1 ung von bereits vorliandenen schlechten. Sie
thut also schon ihrerseits ganz dasselbe , was wir hier Allen, die sich

als Landbebauer irgcnd welcher Art mit Ausbeutung der Krafte und

Gaben der Natur befassen
,

gleichfalls zu thun enipfehlen wollen. Es

handelt sich niithin abermals nur darum , ihr Beispiel nachzuahmen.

Ja , olTenbar stehen auch liierbei ihre Kunst und dercn Anwendung
meist eben so weit iiber jedcr, fiir diesen Zweck mogliclien Kunstfer-

tigkeit des Menschen, wie jeder Zug i h rer Weisheit iiber dem Scharf-

sinne des Leizteren stcht. *) Vm so bestimniler soil dieser also we-
nigstens das thun, was er verniag.

Die. fiir den gemeinten Zweck thatigcn Kunstler der Natur
aber, welche sie eigens dazu berufen, daher mit alien dazu crforder-

lichen Fahigkeiten und Neigungen ausgestattet hat, sind in fast alien

bewaldeten Theilen der Erde die Spechte aller Grossen.
Indem sie namlich allerdings zunach^^l bloss fur sich zu handein,

also bloss fiir ihr nachstes eigenes Bediiifniss zu sorgen scheinen,

miissen sie doch iiherall zugleich unbewusst mit im besonderen, olTenbar

hiichst weise berechneten Au ft rage der Natur ein Gleiches auch

fiir eine sehr viel grosserc Menge a nd e r c r Hohl enbr u te r

thun, welche hierzu insgesanimt nicht selbst befahigt sind. ^'*) Denn,

indem jene Iheils fiir nicht langen eigenen Gebrauch sich einzeine neue
(Nist-)H(ihlen auszimmern, tlieils zu vorubergchender Benutzung

wiihrcnd ihres Herumstreifens ausser der Nistzeit eine grosse Menge
schlechter natiirlicher Hohlen sich besser (zu Schafstellen) ein-

richten, miissen sie zugleich audi die Ubrigen Hiihlenbriiter jeder

Grosse mit geeignelen Schlaf- und besonders mit Brulhohlen versehen.

Das ist ja Alles kein blosscs „Ungefiihr" ! Eine tiefer eingehende Natuj-

betrachtung wird und kann es durchaus nicht fiir ein bloss einseitiges,

nur auf nachsten eigenen Zweck fiir sie hinauslaufendes Wirken ansehen.

Es hat vielmehr sichtlich ein well vielseitigeres, weilgreifendes und

hoclisl wichtiges Ziel auch fiir and ere.

*) Aiir bequemer. als die Natur es thut, kauti Mane lies der Menscli

ihnen machen. So z. B. den Einllu^ in die liofilen Hiiuiue.

***) Die vergleichsweise ;Teeignetsten iiierzu, mil den hiirtesteii Sclinajieln,

wurden unler diesen belvanntlicli noch derKleil)er und die Melirzalil derllei-

sen hleiben. Doch koniien auch sie nur an den niorschesleri Stellen von Biiu-

ineu der weiclisten Hol^arlen, (der AVeiden und Linden,) Etwas dazu thun, uju

natiirliche llohlen durcli llacken zu verbesseni, zu reiuiiien, oder sie ein weni^'

zu erweitern. Die iibrisen vermoKen audi das nicht.
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Fiir dessen Bedeutung aber zeugl ohne Zweifel selbst der Zu-

sammenhang oder die GleichzeitigUeit (das Nebcneinandeislelicii) zweier

Umstande, welclie das Land unseier Gegenfiissler, Australien, hierin

anfweist. Neuliolland namlich und Neuseeland, — beide so vielfach

eigenlhiimliib nach ibrer gesamniten Flora und Fauna, llieils duich Mangel

dessen, was ihnen von denen anderer Wcltlheile lelill, llieils durch

Eigentbiimlichkeilen dessen, was sie allein besilzen, — liaben gar keine
Spechte. Sie sind also der eine einzige bcdeutende und mit Wal-
dern versehene Theil der Erde, welchem alle Vogel dieser, sonsl all-

verbreilelen Familie oder Gruppe fehlen. Ebenso babeu jedoib auih

beide, gleicli den uieisten uniliegenden Inseln , keine oder fast gar
keine Hohl e nbrii ter; wenigslens keine, die eben, wie die Jlelir-

zabl dor uuserigen, Baunilioblen zum Nislen wablten. Sie besilzen viel-

mcbr Uberall nur solcbe, die sicli zu diestni Bebufe mit Felsrilzen, mil

hobien Raunien unler Baum-Wurzein, Sleincn u. dergl. begniigen , sicli

Erdhohlen graben, oder die vorgefundenen anderer Tliiere bcnutzen. *)

Ebenso zeugl ein Zweiles fiir Bedeutung und I'mfang dieses natui-

geinassen Kiinstler- und Fiirsorge-Berul'es der Specbte.
Diess ist der, ornilliologiscb ja allgemein bekaunle, oder jedenfalls

ieicbt zu bereclinende I'msland: dass jeder einzelne Sp e cb t fiir sicli

allein durcbscliilllich schon im Verlaufe eines Jabres gewiss miude-
slens 1 Dulzend. ja oft wobi melir als doppelt so viele, bestens

eingericblele H oil 1 en fiir andereHoblenbrUter fertig liefer t.

Er versorgt milliin beilaufig eben so viel Paare der lelzteren mit. Denn
cs bleibt obne Zweifel bei den Speclilen, als geborenen „Zimmerleuten

der Vogelwelt", nocb der bei Weilem unbedeulendere Tbeil ilires „ge-
meinniitzigen Scbafl'ens: dass jedes I'aar von ihnen sieb ini Friiblinge

slels eine ganz neue Bruslhohle anfcrtigl, um sie niemals wieder selbst

zu benulzen. (Bekauntlitb verlassen sie jedocli audi niclit seltcn eine,

zuweileu sogar zwei , bereits angefangene und lialb-ferlig gearbeitete

wieder: vcrmullilicb, well diesclbe ihreni selir gewiiblten, aclit kiinst-

lericben Gesclimacke oder ,,Kiinsller-Eigensinne" docli noeh iiiimer nichl

geiiiigcnd zusagt; wabrend sie meist anderen Hoblenbriitern scbon als

vorlrefflicb brauchbar erscheint.) Nein: ganz entschieden die llauptsache

bleibt die Neigung aller Specbte, sicli audi walirend ilirer Siricbzeit

uberall, wo sie niclit bloss ganz kurze Zeil verweilen, eine scbon vor-
bandene andere Hohle zum Scblafen zurecbt zu machen.
Eben dazu aber, dass nun audi die Zahl der letztercn reclit ansebnlicb

werdeii mijgc, scbeinen in der That alle Neigungen und sonsligen Eigen-

scliaften der Specbte wie ausdriicklidi berechnet. So zuuiiclist schon

die laiiire Uauer ihrer Strichzeit von niindestens 8 9 Woiiateii, iin Ge-

*) Anf welche besondere, andere Weise iiiiripens die Natur audi dorl eine

genupeiidc Kiirsoree ziim Scliiiize ihrer l*llanzenwe!l, ffeceii zii ijrcis.se llesehiidi-

gunceii durch eiiie sicli zu slHrk veriiiehrende Inseclenwell, uctrntl'eii hajie: das
beriihrl iialurtich uiisere Fraee hier nichl. Demi hei uns herulil eimtial dieser

Sehiil/. otreuhar \or/.ii(;sweise aiif der Wtrksanilteil yim llc»lilenl)rulcrit. Lhis hat

Ki e die Naliir dazu (reffelieii. tileichzeiili; al>er zei^l sie uiis niclit minder: wie
aiich wir Icicht genug. iihnlich ilir .selhst, liir das Krlnrdorliihe zum Leben,
Wohneii und Wirken dieser unsercr kleiiien >Vohliliaicr zu sorgcn vcmio^en,
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gensaize zu der kiirzen Heckezeil von gowolinlich kaum 3 Monaten.

So zeigt PS ferner sanz besonders ihre vollkommene Ungeselligkeit und

ganzliche Unvertraglichkeit mil iliies Gleichen; daher sogar der Gatten

mil einander, sobald ihr Forlpllanziingsgeschaft beendigt isl. Ebenso
sprechen dafur auch vvieder ihre sclion erwiihnle. grosse Waliligkeit und

ihr feiner Sinn fiir Sauberkeit, oder selbsl ,,Eigensinn", welche sie ab-

halten, soiche Hohlen, die irgendwie bereits von anderen Vogein be-
nutzt vvorden sind. auch nur zum Schlafen als gut genug fiir sich anzu-

sehen; u. s. w.

Je verschi edene r in der Grosse jedoch iiberall die, von

ihnen da oder dort neben einander vorkommenden Arten zu sein

pflegen : um so mehv ersthcint naliirlich schon hiernach und hierdurch

auch fiir and ere HO h I enbrii t er, je nach der ahnlich verschiedenen

Grosse dieser, gesorgt. Fernerhin konnen ja die Spechte meist,

eben schon ihres jedesmaligen eigencn Bediirfnisses wegen, sich dieser

Fiirsorge um so weniger iibeiheben, je grosser irgendwo der Mangel
an H(ihlen jeder Art hcrvortritt. Denn um so dringender miissen auch

sie denselben fiililen . ineisi von alien zuersl. Folglich habcn sie deslo

mehr Grund . ihm rasch abzuhelfen. sobald sie langere Zeit an solchen

Orten verweilen wollen.

..Dieser Punkt" also, dieses fast unnnterbrochene und wahrhaft

..gemeinniitzige" zimmermannisch - kiinsllerische Wirken der Spechte,

wird hiernach sovvohl fiir die urspriinglichen Verhaltnisse der Nalur, wie

fiir menschliche Zwecke . noch von ungleich hiiherer, miltelbarer

Wichtigkeil sein, als das. was sie unmiilelbar selbst gegen Ueber-
griffe der Insectenwelt leisten. Daher eben dif crosse Bedeulung dessel-

ben fiir unsere Frage.

Zugleich bildet es gcvviss mil einen der hervorragendslen und beach-

lenswerlhesten Fiille unler jenen vielen Uberhaupl , welche den Beweis

dafiir liefern: auf wie bewunderungswiirdige und gleichzeitig einfaehe

Weise dieWeisheit der Nalur so manche Thiere auch mil fiir

and ere, von ihnen ganz versrhiedene wirken liisst. Und bekaiint-

lich geht ja dieses, im Ganzen sehr verscliiedenartige ,.Wirken fiir

andere" mehrfach so weit, dass manche der ietzteren ohne dasselbe

oft gar nicht wiirden existiren oder nicht forlbestehen konnen. *) Das

*) Wie sollieii diess z. B. die Kuckuke ohne jene verschiedenen kleine-
ren Inseclenvogel, welche ihnen die Eier hebriilen miissen, um nachher auch
die jungen Kuckuke aus denselben aufzuziehen? Oder \vo\on soilien in der Kegel
die Raubmoven ihr Leben erhalten, wenn die eigentlichen Moven und Meer-
schwalben nicht fortwiihretid auch fiir sie mil (ischen miissten? — Theilweise
erslrecia sich aber diese Arbeitshilfe sogar aufWesen ganz anderer, himniehveit
ver sc h i ed en er Thi e r- K I a sse n. Denn wo sojlteii z. B., namentlich im
llachen Lande , die meislen Cesellschaften von Erd-Hummeln , — diesen fiir die

Keirudilung des rothen Klees, der Hiilsenfriichte iind maricher anderen scbmet-
tcrlingsbiuthigen Gewiichse so unentbehrlichen Geschopfen , — ein sicheres und
passendes Unterkommen finden , wenn nicht in jenen schOnen, tiefen und mehr-
karnmerigen H(>blen, welche der Maulwiirf mil deni Aniegen seiner Wohnbaue
(nicht seiner blossen Fang-Rohren und unterirdischen \>'ege) zugleich auch fiir

sie mit einrichlet? die sie daher sngleich beziehen, wenn der Erbauer derselbeu
Bie vvieder aufgicbt, um sich anderswo neue aiizulegen.
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Wohlergehen und geniigend zahlreiche „Fortbestehen" unserer liier

gemeinten Inseclentresser muss demnach , zumal bei dem fortwahrenden,

. umsichlslosen Wegliauen der meisten alien huhlen Baume, jetzt um so

mehr gefahrdel erscheinen , oder muss jedenfalls desto zweifelhafter

gemacht und verringert werden
,

je unverkennbarer sicli leider auch

die Gesammlzahl der Spechle verminderl hat. Denn wer soil nun die

Fursorge dieser fiir jene ersetzen, wenn es nicht endlich die Menscheii
selbst versuchen? —

Gelien wir daher nun auch nijher zu dcm „\Vie?-' hierbei iiber

!

Und zwar Ihuen wir es nach derjenigen Reihenfolge, welche sich mil

dem Aufsteigen von dem Einfacheren, schon von der Nalur Gegebenen

zu dem Kunstlicheren oder bloss Kiinstlichen von selbst ergiebt.

Hiernach zerfallt auch das Ganze, wie von selbst, in 3 Abthei-
lungen oder Gruppen von Milteln.

I. Bei ziemlich vielen Hdhlen bedarf es niimlich, um sie

tief genug oder sonst branchbar zum Nisten zu machen , in der That

Nichts weiter, als: dass man sie von der faulen Holzerde, von hinein

gefalleuem Laube etc. reinige, oder manche im Wege slehende

Splitter morschen Holzes entferne. Das ist haufig sehr leicht, selbst fur

die Hande von Erwachsenen, und noch mehr gewohnlich fUr die von

Kindern : da es dabei meist auf besondere Kraftanwendung nicht an-

kommt.
Bisweilen ist zwar die Hohle selbst gut, namentlich auch geraumig

genug, aber der Eingang zu ihr von dem neueii iiberwallenden Holze

oder seiner Verna'rbungs-Rinde so stark iiberwachsen und verengt,
dass nur eine ganz schmale Ritze iibrig bleibt: gar zn klein auch fiir

solche Vogel, die sonst, wie die Melsen, recht enge Flugldcher am
liebsten haben In solchem Falle muss die OelTnung freilich ein wenig

vergrossert werden; jedoch nur sehr massig. Ein, zwei bis drei Schlage

mit Stemnieisen und Hammer reichen gewohnlich hin. *)

Bei Weitem am haufigsten aber lindet das Gegentheil des letzt-

erwahnlen Fehlers Stalt. Der Eingang hat gewohnlich einen zu
grossen Umfang, so, wie die meisten Vogel ihn nicht lieben: well

ein solcher ihnen die Hiihle nicht bloss zu kiihl macht, sondern auch zu

unsicher gegen die EingrilTe der kletternden Raubthiere erscheinen lasst.

Bei sonst guter Lage und BeschafTenheit der Hohlung selbst geniigt hier

aber gewohnlich die Anwendung desselben Mittels, welches der Kleiber

(Sittn) anwendet, dessen verlassene Briitraume bekanntlich von anderen

Vogein fast eben so sehr gesucht werden, wie die Nistlocher von Spechten.

Namlich : man verschmicrt, sileich ihm , vorsichtig den Eingang so weit

als nolhig mit Lehra. Nur diirfte es gut sein, denselben um der grdsseren

Hallbarkeit willen auch liichtig mit Leimwasser (von Hausenblase) oder

*) III nichrcren Ijiiumen des liies. zool. Gartens, liei welchen icli die.ses Keiiii-

gen oder liessere Oetrnen vorgenonimen hatte, wjiren die Huhlen -sehr hitid auch
I>eset7.l : nariienllicti die der erstereu Art von Rothschwanzehen und Fh'ecctil'anfferii,

die der zweiten \onSunipr- uud Blaunieisen ; wahrend \urher iu deiisellpcn Fallen

gar keine Mtigliclikeit dazu vorhanden war! Be\%eis ^enng, wie ungeinein leiehl

tich haiifig den Thierchen helfen lasst, wo sie es nicht selbst vermiigen.
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mit gutem Kleister zu vermischen, urn so jenen kleberigen Speichel zu

ersetzen, mit welcliem derKleiber, die Schwalben und sonslige „Maurer''

unter den Vcigeln ihre so verbauten Erdkliimpchen Uberziehen, um diesem

StolTe mehr Zusammenhang zu geben.

Sollte aber die OelTnung vielleieht gar zu gross erscheinen: dann

bleibt es freilich gerathener, ein beilaufig passend zugeschnittenes Brett-
stiick mil einem kleinen, rundgebohrten Einflugsloclie dariiber zu
nageln. Hierauf erst hat man die Ritzen zwischen demselben und dem
Baume ebenfalls tiiclitig mil Lehm zu verstreichen.

Ein Gleiches ist natiirlich das cinzige zweckniassiTe Mitlel zur

Niilzbarmachung aller Jener. meist nur allzu hauligen B^umlocher,
deren Oeffnuns schriis oder gar wagerecht nach obcn geht, und

weiche dann ohne Ausnahme gleich scb;idlich fiir den Baum selbst er-

scheinen , wie sie unbewohnbar fiir alle Viigel sind. Stehen um dieseibe

noch grosse Splitter des Holzes vor: so miissen diese wo moglich in

schriiger Richtung abgesiigt werden , um den Regen von dem Brette

leichter ablaufen zu machen Bei den am tiefsten gehenden Splittern

kann dann eine, zwischen denselben iibrig bleibende OelTnung wohl lifters

frei gelassen werden, um sie als Flugloch dienen zu lassen. Anderen-

falls wird natiirlich das Flugloch , welches in das zudeckende Brett ein-

geschnittcn oder gebohrt wird, zum Abhaltcn des Regens und Schnees

mit einem guten, jtdenfalls auch nicht zu kleinen Sehutzdache versehen

werden miissen, welches iu einem zweitcn, gut angepassten, glatt an-

gehobelten, oder noch besser in eine seichte Rinne des Deckelbrettes

festgenagellen Brellstiicke zu bestehen hat.

Vorkehrungen dieser Art miissen sich natiirlich stets nach den eben

vorliegenden Umsliinden richten , also diesen angepasst werden. Im
Ganzen aber sind sie, bei nur einigem Nachdenken, iiberall sehr leicht

herzuslellen, selbst von wenig geiiblen Handen.

Eine Hauptsache bleibt immer das genaue Verschmieren aller

Ritzen, um jeden Luftzug zu verhiiten: da er den meisten Vogeln sehr

widerwarlig ist. Wer hierbei unlerhalb zuniichst etwa Glaserkitt nchmen
will, um dann erst Lehm dariiber zu sireichen, der wird um so griissere

Haltbarkeit erzielen. Zugleich ist ferner theils die Scheu der Thiere vor

neu und hell ausseheuden Gegenstiinden, theils der Schutz derarliger

Vorrichtungen gegen die Einfliisse der Witterung, zu beriicksichtigen.

Desshalb wird es gut sein, das Ganze (Lehm und Bretter) entweder
mit guter, duakler, schwarzgrauer Oelfarbe zu iibertiinchen. oder mit

einem Gemische von Theer und Russ anzustreichen. Nur muss
Beides, namentlich aber das Leiztere, mindestens einige Wochen oder

selbst mehrere Monate vor der Briitezeit geschehen : da meist alle Viigel

den starken Theergeruch noch mehr seheuen, als manche das neue Aus-
sehen von Holzwerk. Oelgcruch vertragen sie leichter. Ebenso darf

eine jeweilige Erneuerung des Anslriches , weiche sehr zu empfehlen
ist, jedesmal nur im Herbste oder zeitig im Winter vorgenommen wer-
den, um sie miltlerweile gehiirig vcrwiltern zu lassen. Auch nehme
man diese Erneuerung nicht bei alien derartig vorgerichteteu Hohlen,

wo ihrer viele sind, gleichzeitig vor, sondern iu langen Zwischenraumen.
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Sonst wiirde man die Vogel miiglicherweise fiir geranme Zeit urn fast

alle gule Scliiafstelleii bringen: was zumal in BetrefF der Meisen ein

grosser Fehler wiire. Denn gerade ein langeres Verweiien derselben in

Garten bleibt, selbst ausser der Briitezeit, slels ein ganz besonders

grosser Vortheil : weil sie ja den ganzen Herbst und Winter hindurch

fast allein von allerliand versleckter Inseetenbrut, von Schmetlerlingseiern

u. dergl. leben.

II. Zum Ersatze fiir ganz fehlende Hohlen, also namentlich

fiir beinahe alle jiingeren Giirten oder Geholze, dienen auf dem Lande

nieist am besten laiigere oder kiirzere StUcken hohler Baumaste.
Ferner hat man dort nicht selten afanliche , schvrache und meist ver-

kriippelte Stamme.
Am geeignetsten sind naliirlich, schon ihrer langeren Dauer

wegen, die von harten Holzarten: daher zumal von Eichen und

Buchen, an welchen beidcn gewolinlieh audi die Eingange zu den an

ihnen vorhandenen Astlochern schon fest ,,iiberwalll" sind, am Rande

also fest und sicher schliessen. Aehnlich fest sind oft Sliicken von

Aepfel-, noch mehr aber von Birn- und milunter von grossen, alten

Pflaum enbaumen. Ja, grosse vernachlassigte Obstbaume haben an

manchen Aesten, \\elche man abhaut, so lange Hohlungen, dass man
2, 3 oder 4 Geniste fiir Hohlenbriiter daraus herzurichlen ini Stande

ist: namlich das Eine gleieh am Baume selbst, durch Verdeckeln; die

ubrigen jedes fiir sich, durch Annageln, Festbinden oder sonstwie durch

Aufhangen, naclidem sic mil einem Decken- und Bodenstueke von Brett

versehen worden sind. Hier, wo man die Sage leichter und bequemer
handhaben kann. als gewohnlich am Baume selbst, wird man billig auch

die Endcn der Aslstiicken so gerade absagen, dass ein wenig Glaserkitt

oder dickes Baumwachs geniigt, um die etwa noch bleibenden, engen
Ritzen vortrelTlich zu schliessen. Denn Letzeres bleibt iiberall nothwen-
dig : um sowuhl den Luflzug, wie das Eindringen von Nasse zu verhiiten.

Beides aber trill uin so leichter oder starker ein, wenn das Holz durch

fernercs Austrocknen sich krumm zieht (,.wirfl").

Manche solche Aststiicke verlangen auch gar kein weiteres Aus-
arbeiten des Innern : da sie bereits wirklich Vogein zum Nisten gedient

haben. Jedenfalls aber pflegt, bei dem bereits vermorschten Zuslande

des innerslcn Hulzes und bei einiger Vorsiclit in der Fiihrung des Hohl-
(Slemni-j Eisens, eine solche Erweiterung durcliaus nicht schwer zu sein.

Ganz besonders geben viele, recht iiberwallle und vcrwachsene sogen.

^Astknoten" die schonsten , hierzu lauglichslen und festeslen StUcke ab.

Diinnere lind milhin engere Zackcn kann man, um den Vogcin einen

griisseren Raum in die Liinge zu schalfen , wo er der Breitc nach zu

gering erscheint, vorweg an beiden Enden mehr oder weniger schrag

zuschncidcn, ein klcines Flugloch in das eine Deckelbrettchen machen,

und nun das Ganze in geneigler oder selbst wagererhler Lage anbringen,

dhnlich wie einen geneiglen Aslsluminel. Den mcisten Vogein sind eine

seukrechle und schiefe oder selbst wagereclile Slelluiig des Ganzen sehr

gleichgiitig : sobald nur das Uebrige zweckmiissig und bequem fiir

8ie eingerlchtet ist.
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Zu diesen Bequemlichkeiten gehort denn vor Anderem eine kurze,

diinne, etwa 3— 4 Zoll lange Tritt- oder Sitzstange, die man ein

wenig unter dem Einflugloche, beilaufig '/,— 1 Zoll tiefer, einbohrt.

Man kann soforl sehen, welche iiberaus grosse Annehmliclikeit diese Ein-

richtung alien Vogelarten gewahrt. Zugleich hat dieselbe noch das Gute,

dass man, ohne ihnen den Einllug zu erschweren, die Oeffnung sehr

klein machen oder klein lassen kann: was die meisten kleineren, zumal

die Meisen , der Warme und grosseren Sicherheit wegen sehr lieben.

Ja , wenn man letztere (die Meisen) vor der Gefahr sichern will , von
den kleinen zudringlichen Feldsperlingen daraus vertrieben zu werden,

und zwar pfiffiger Weise meistens erst, wenn sie ihr Nest bereits an-

gefangen oder sugar fertig gebaut haben ! — dann darf eigentlich die

OelFnung noch kaum 1 Zoll weit sein oder gemacht werden. Oder
wenigslens darf sie diess nicht bei diinner Wandung des Einganges.

Denn bei grijsserer Dicke des Holzes oder Bretlsliickes u. B. von 1 Zoll

Oder mehri wird es wohl dem Speilinge, nicht aber der Meise zu un-

bequem, sich fortwahrend so knapp hindurchzudrangen.

Je nach Umstiiiiden gewbhnen sich iibrigens beide auch zum Ver-
wundern schnell an ziemlich abstechende Farben; ja sie scheuen danu

sogar den Geruch von ziemlich frischer Oelfarbe nicht. *)

Hiernach lasst sich annehmen, dass, wenn die Vogel sich erst mehr
an das Benutzen solcher kiinstlichen oder halbkiinstlichen Vorrichtungen

gewohnt haben werden, sie bald auch wenig aiif die Farbung derselben

achten dijrften. Besonders aber werden solche es nicht, welche selbst

in dergleichen ausgebriitet worden sind. Das zeigen langst ja deutlich

genug die, bekanntlich sehr klugen Staare. Deun wie gern briiten

sie nicht in den, fast inimer sehr unbehilflichen, roh zusammengeschla-

genen und meist unangestrichenen vierseitigen Hasten, wie man sie in

manchen Gegenden seit langer Zeit fiir sie an Baume hangt. Spaterhin

wird also manche, jetzt nothige oder wenigstens rathliche Vorsicht und

Sorgfalt entbehrlicher werden.

III. Bei jeuen kiinsllicheren , bloss aus Brettern angefer-
tigten Brutkasten dagegen,

wie solche nicht allein hier im zoologischen Garten angewendet

worden sind, sondcrn auch sonst in Garten, besonders in stadtischen,

anzuwenden bleiben werden , kam es gerade auf die Anwendung von

griindlicher Umsicht an. Zudem blieben da noch manche andere Bedin-

*) So hatte ich lelztes Friihjahr drei alte durre .\ka7.ien-Aesle, welche langst

von der Rinde enlblosst waren , dalier licht gelb- oder rolh-braunlicli aussahen,

passend weiter aiisgesteninil, uin sie in watjercchter Slellung an/.ubrini^en. Gegen
ineinen Wunsch hatte dann aber der Tischler aus Sparsamkeit nicht bloss das

hintere (oder unlere) Deckbreltchen, sondern auch das vordere mit dem Einflug-

loche und dem Tritthoi/.e, nicht mit dem guten und rasch trocUnendcn Laclie an-
gestnchen, wie es regeliniissig bei den Briitltastchen aus Brettern allein geschah;
sondern er hatte in der Geschwindigkeit einen Kest alter, wunderlich blaugrauer

Oelfarbe genonimen, die so schwer trocknete, dass gewiss auch die Vogel ebenso,

wie ich selbst beim Aufiiiingen, sich daran beschmutzt haben miissen. Fast nnr

scherzweise brachte ich sie dennocli an; denn es war bereits Mitte Aprils vorbei,

also hohe Zeit. Doch, siehe da! von Freitag Nachmittag, wo das Anhangen ge-
schah, bis nachsten Dinstag waren sie alle 3 mit halbfertigen Nestern besetzt

:

1 von Feldsperlingen, I von Blaumeisen, 1 von Rothschwanzchen.
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gungen zu erfiillen , die sicli da niclil unigehen liessen und sich auch

sonst oft niclit fuglich umgehen lassen werden. Es niusslen, tlieils aus

Niilzlichkeitsgriinden, theils aus Gesehmacksriicksichten, folgende sein:

Ein so geringer Unifang der Kasten, wie moglich, je nach der Grosse

der Vdgel; eine hiibsche, oder wenigslens niclit verunziereiide Form;
Dauerhaftigkeit und Leichtigkeil, sehoii zur Ersparuiig von Material;

dabei aber dock innere Geraumigkeit im Verhaltnisse zu ihrer GrOsse;

dann Vermeidung jedes AulTalligen, zumal der Farbe nach.

Diess Alles war, zusammengenommen, am besten zu erfiillen durch

eine sochsseitige Form, bei einer Starke der Bretlchen von bloss

Va
—

'/j Zoll; mit wiederholt aufgetragenem Anstriche von griinlich-

schwarzgrauer Oelfarbe, oder von einem Lacke dieser Farbe, niit

ciner, beim letzten Anstriche dariiber gestreuten und leicht angedriickten

Bekleidung, welche die Kasten auch nach Moglichkeit wirklichen

Stiicken liohler Aesle , Vorspriingen an Baumstammen u. s. w. ahnlich

sehen macht. Hierzu dienen gelrocknete und dann zerschnitlene oder

leicht zerriebene Baumf 1 ech I en , sanimt grob geraspeller Baumrinde.

Lelzere kann fiir die meisten Kasten beliebig von der oder jener Baumart
sein; zu solchen aber, die an Kiefern angebracht werden sollen, wird
sie am besten auch von der, meist roth aussehenden Rinde dieser ge-
nommen.

So beschaffen im Ganzen, passen die Kasten, bei angemessen vcr-

schiedener Grosse, fiir beinahe alle Hohlenbriiter. Kur haupt-

sachlich die fiir graue F lieg en

f

anger sind, bei sonst gleich blei-

bender Grundgestalt, einfacher und weiter offen, daher gleichsam

nur Abschnitte der iibrigen, gewohnlichen.

Theils um die grosste miigliehe Festigkeit, nebst Sicherheit
gegen das Hineingreifen derKatzen und Harder, zu erreichen, theils

um fiir Zusammenhalten der Warme zu sorgen , werden Boden - und

Deckbrett oder Dachstiick senkrecht auf die Seitenbretler aufgenagelt.

Nur die querc innere Scheidewand muss naliirlich, wie sich von

gelbst versteht, wagerecht an die Seiten befestigt werden. Dieses Na-
geln (mit guten Drahtstiften) in so verschiedener, enlgegengesetzter

Richlung bewirkt um so mehr Haltbarkeit: da naliirlich vorher Alles nicht

bloss passeud zusammengehobelt, sondern auch geleimt wird. Deckel
und Boden aber treten mit einem kleinen Bande iiber die Seitenbretter

vor. Sie werden, um das Wasser besser ablaufen zu maehen, beide an

der einen Kanle gut verrundet: der Deckel nach unten zu, der Boden
ebenso von oben herab. Ersterer ist zu gleichem Behufe vorn merk-
lich dicker zu lassen, als hinten. Das vordersle der 6 Seitenbreltchen

ist nach unlcn zu wagerecht so getheilt, dass nur das kleine unterste

Stuck I auf bcilaulig '/„ der Lange des Ganzen) festgeleinit und genagelt

ist. Und zwar muss der Schnilt ein wenig schrag nach oben zu gefiihrt

werden: so dass kcin Uegen in den Spalt eindringen kaim. Der ge-
gammte, etwa Vc bctragende, obere Theil dieses Vord erstii ekes
hingegen dicnt als Schieber. Er liisst sich zwischen den beidcn an-

griinzendcn Scitensliicken , in welche er gut eingefalzt wird, auf-

und niederbewcgen. Su konnen die Kiistchen beliebig geoffnct werden,
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urn namentlich alte NeststolTe oder sonslige Unreinigkeilen zu entfernen.*)

Das Eindringen von Wasser zwisclien dem Schieber neben dem Deck-

brettchen, so wie in die Falzrinnen der beiden angranzenden Seitenllieile,

verhiitet ein kleines, an sein obersles Ende quer aufgenagelles Brett-

stiickchon , welches liintenvarts und seitwarts '/j Zoll breit wagerecht

Uber die Ritzen vorsteht. Vorn, wo es ziigleich sclirag abfiilit, sleht es

jedocli 1— 2Zoil vor, um gegen scharf angewehlen Regan als Wetter-
da ch liir das Einfluglocli zu dienen. Unter lelzterem ist das, be-

reits erwahnle Trittbolz eingebohrt und feslgeleimt.

Das Inn ere wird durch den wagerechten Zwisclien- oder Mittel-

boden in 2 Theile geschieden: fiir die nieislen Viigel sehr nach

Wunsch. Der oberste Theii, oder A'orraum, nimnit hiervon ein Dritl-

theil efft; die zwei unteren Dritltlieile bilden den eigentliehen Briit-

und Schlafraum. Ein Fa II loch, etwas grosser, als das aussere

Flugloch , und ganz in einem der hintersten Winkel des Mittel-

bodens angebracht, fiihrt aus der einen dieser Abtheilungen zur andern.

Eine zweilc, innere Sitzstange ist wagerecht in schrager Linie

2—3 Zoll unler dem Fallloche so angebracht, dass sie mit dem einen

Ende hier, mit dem anderen dagegen in dem schrag gegeniiber stehen-

den Seitenbretle eingebohrt ist. Sie dient ebenso zum leichteren Heraus-

fliegen und Hervorsehen der Viigel aus dem unteren Raume , wie zum

bequemen Schlafen, und fiir die Jungen , wenn diese grijsser geworden

sind , zum Silzen. Auch geht dann ein Theil dieser hinauf in den Vor-

raum, den futternden Allen entgegen. Friiher sitzt bei Tage hier gern

einer der beiden Galten.

Diese Theilung halt warm, giebt dem Kasten viel mehr Festigkeit,

und macht zugleich, well das Fallloch ganz hinten liegt, den Raub-

thieren das Hineingreifen unmoglich: well sie nicht ,.um die Ecke"

hinunterlangen kiinnen. (Ueberdiess tragen auch das Trittholz unler dem

Eingange, so wie das Wellcrdach iiber demselben, wesentlich dazu bei,

diess zu verhindern.) Aus letzterem Grunde miissen, wenn man die

Theilung weglasst, auch die Kasten hoher gemacht werden , um hier-

durch eine solche Beraubung zu erschweren. Gewandte kleine Vogel

haben die Einrichlung mit derselben daher sehr gern; selbst die Sperlinge.

Fiir Staare, Wiedehopfe, Wendehalse, weisse Bachslelzen, Rolhschwanz-

chen und schwarze Fliegenfanger dagegen mag der Mittelboden wohl

besser wegbleiben.

Fiir die grauen Fliegenfiinger (Mime fjrisola) eignen sich

diese ganzen, d. h. vollslandigen, Kasten iiberhaupt nicht: da sie im

Grunde immer nur eine feste Unterlage fiir ihr Nestchen, mit einer

Decke iiber demselben, verlangen, sonst aber lieber frei ab- und zu-

fliegen wollen. Um so besser jedoch passt fiir sie gleichsam ein blosser

Abschnitt der Kasten: d. h. ein sechseckiger Boden mit einem Rande

*) Damit jedoch nicht auch Katzcn und Marder sie oftnen konnen , wird der

Schieber nut zwei , uber- und uiileriialb feslsjenagelten Drnht-Oesen verhalil:
und /.war durch einen Haken aus gegliihleni Eisendrahte, welcher in der oberen

dieser Oesen hiiugt, die Geslalt eines laleinischen S hat, und sich beim Ver-
schliessen an der Spitze leichl ein wenig urabiegen liisst.
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von 1— I'/i Zoll H(ihe vorn an drei Seiten, an den hinteren 3 Seilen

aber S'/j—4 Zoll lioch; mil einem breiteren und nach liinten abscliiis-

sigen Deckel iiber das Ganze. *)

Bei Kiistchen fiir Me is en geniigt eine Hiihe von 7 Zoll inneilich

C,im Lichten"), so wie eine Breite von 3 Zoll invvendig, von einer

Kante schrag zur anderen geniessen, und mil eineni Flugloche von kaum
1 Zoll Durchmesser. Ja, auch da noch liaben die Feldspeilinge sich

mehrfach die Kaslen friiher oder spater zugeeignct. In solchem Falle

bleibl, wenn man sie abliallen will, nur ubrig, das Flugloch nach innen

zu verliefen: dadurch, dass man ein zweiles Brettstuckclien oder

Klotzclien ausserlich dariiber nagelt, welches man von innen her gleich-

falls mil dem Centrum -Bohrer in bloss gleicher Weite durchschneidet.

So wild also das, in dem Schieber angebrachte Flugloch durch jenen

Aufsalz hindurch verlangerl.

Die Hasten fur andere Viigel iihnlicher Griisse, wis Sperlinge,
sind 1 Zoll breiler und 2— 3 Zoll holier. Bleibl aber das Mitlelgeschoss

weg: dann gebe man an der Hiihe lieber noch Einiges zu, bis gegen

1 Fuss. Das Eingangsloch darf bei ihnen jedenfalls nicht iiber hochstens

I'/i Zoll Durchmesser haben.

Fiir Staare und sonstige grijssere Viigel sind wieder noch 1 Zoll

mehr Breite erforderlich. Die Holie darf bier nichl unler 1 Fuss 3 Zoll

belragen, ja ohne Millelwand kaum weniger als I'/^Fuss; das Flugloch

2 Zoll Durchmesser. **)

Sperlings- und Slaarkasten haben iibrigcns, wenn die Raume
gelheill sind, jedenfalls ihr sehr Gules zum Ueb e rnach t e n fiir klei-
nere Viigel, besonders fiir die Meisen: well diese ihre griissere Ein-

flugiocher besser schon von Weilcm sehen, auch mehrere zusamnien

hineinkriechen und so bei starker Kalte einander wiirmen ktinnen.

Zum Befesligen derselben iiberhaupl, und wenn sie, wie ge-
wiihnlich, an Hespen oder slarke Nagel aufgehiingl werden sollen, dienen

3 Oesen von starkem Drahle oder schwachem Schmiedeeiscn: 1, die

'} Daher lassen sich fiir sie aiuli lUeine liolile Klutz e von 3— 4 Zoll Hiihe
ausser.st leichl ziiriclilen. Man hi-auoht solclie niir 1 — 1% Z(j!l hocii iiber dem
untereii Ende zur HiilCle eiiizusiisen , den so getrennten oheren Tlieil senkret-lit

heraiisziisclineiden und ntin einen Boden , so wie einen lireiteren Deckel aiifzu-

nageln. Zu beiden kann man ganz lieqiiem Plalten von eineni iiielit holilen an-
deren Staiiime oder iJauinasle neliinen. Oder man siigt einen solchen alinticli

zurecht unrl fiigt ziir Aufnalinie des Nejles einen blossen, etwas kleineren und
hinlen llacli abgekiirzlen Kiiiff \on einem holilen ein.

*•) Fiir liiejenigen, welrhe vielleitht auch nach vorslehender Besclireibung

es vorziehen diirften, sich Mndclle von liier zu verschafl'en, nioge die Adresse
des liichigen, in jedcr Be/.ieliung selir zuverliissigen Anlerligers hier I'olgen. Es
isl: der Tisclilerineister Daininann, Mohrenslrasse Nr. 7. — Zu diesem Behul'e

lieferl der^elbe von jeiler .'^ o r t e slets I Paar; den einen roh (unangestriclien),

zu deullicher .\nsiclil der Zu^anlmensclzllng elc. ; den anderu mil Anstrich, Flech-
lenuberzng u. «, w., zu nnniiUelbarem (lebrauche lerlig. liie I'reise, fiir die hie-
nigen ortliehen \'erhaltni.'i!>e ii. in lielrachl der .sauberen Arbeit sehr billig ge.^teilt,

sind : liir ! Paar !•'
I i e g c n fii n g e r - KasUhen 1 Sgi-., 2 .M e i . e n - Kastclien 20 Sgr.,

2 Sperlings- etc. Kaslchen 2.5 Sgr., 2 Staar-Haslen I Thlr Fur die Ver-
jiackiing rechnel er, je nach der (irijsse der hierzu crlorderlichen Kisle, 5, 7'/,

bis 10 Sgr.
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starkere, an der Hinlerseite des Deckelbreltes; die 2 anderen jederseits

an den Seitenwanden zuniichsl der Hinterwand. An junge Obslbaume,

denen man das Einsclilagen von Nageln gewohnlich niclit anthun kann,

geschieht es an dem Pfahle. Doch lassen sich die hasten auch leicht

genug feslbinden: wie mehrere vorsichtige Gartenbesitzer es tlieiis hier-

orls, theils in der Niilie der Stadt gethan haben. Einer derselben halte

dabei z. B. aucii die Vorsielit gebraucht, sie alle mil dem Eingange nach

der Morgenseite bin zu ricliten. Eine sehr gule Kegel.

Um Stiirungen durch Muthwillen zu vermeiden, wird man selbst die

fur Meisen fiigiich oft nicht unter 10 -15 Fuss Hohe anbringen diirfen

:

obgleich diese Vogelchen sonst haufig auch viel niedriger briiten. Aehn-

lich hoch, Oder doch nicht iiber 20 Fuss, haiige man die mittelgrossen

;

die fiir Staare dagegen so hoch, wie moglich. Auch Wendehalse nah-

men hier im zoologischen Garten nicht bloss von einem ziemlich hoch

befestigten Besitz; sondern sie verlrieben mit ihren spilzigen Schnabeln

und als die slarkeren sogar die, bereits darin vorgefundenen Sperlinge.

Leider durfte an einem so vielbesuchlen Orte keiner der Hasten tief

genug angebracht werden. um, wie diess anderenfalls wohl zu erwarten

gestanden hatte, audi Wiedehopfe, diese vortrelHichen Gegner derMaul-

wurfsgryllen, darin briiten zu sehen.

Fehlerhaft bleibt es . namentlich bei den kleineren Hasten, sie gar

zu frei Oder an zu spat sich belaubende Baume zu hangen. Man bringe

sie daher z. B. nicht an die Akazien! Bei allzu sehr versleckten afaer

sehen die Vogel in der Strichzeit die Lijchor nicht weil genug von fern,

um sie zum Uebernachten zu benutzen. (In der Paarzeit hingegen , wo
sie eifrig nach guten Hohlen suchen , finden sie auch die elwas ver-

steckten bald.) Seiche Baume, welche ganz vereinzelt stehen, eignen

sich fast nur zum Aufhangen von Hasten fiir Sperlinge.

Im Altenburgischen, wo die Staare an das Nisten in gewohnlichen,

roh gearbeileten , vierseiligen Hiisten gewohnt sind , befestigt man die-

selben meist auf sehr auffallende VVeise. Einer briellichen Mittheilung

des Vorsitzenden des dortigen Gartenbauvereines (Herrn G. R. Dr. Back)

zufolge, hangt man sie niimlich, um sie den Vijgein recht weithin sicht-

bar zu machen, gewiihnlich an das Ende langer Stangen auf: so dass sie

weit iiber die Biiume selbst hinausragen.

In mane hen Gegenden scheint iibrigens die Hegung der Staare,

die z. B. in Baicrn ganz allgemein ist. - friiher entweder gesetz-
lich befohlen gewesen zu sein; oder, wenn nicht, sowar siejeden-

falls Gegenstand eines bestimmten, hiJchst verniinftigen Ueberein-
kommens der Landleute unter sich. So u. A. in Sachsen. Denn
einer der warmsten Freunde des Vogelschulzes, und zugleich einer der

ersten jelzt lebenden Kenner des Gartenbaucs, der hiesige H. Garten-

Director Otto, ein geborener Sachse. versicherl: in seiner Knabenzeit

sei dort im Winter der Schuize („Richtcr") im Dorfe herumgegangen,

um die da hangenden Staarenkiisten der einzelnen Grundeigenlhiimer

nachzuzahlen; und er babe denjenigen, welche deren im Verhaltnissej zu

ihrem Landbesilze zu wenige hatlen, kategorisch aufgegeben, ihrer so-

fort noch ein halbes oder ganzes Dutzend mehr zu schaffen

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Moclite es doch bald wieder allgemein so werden; und zwar niclit

bloss in Betreff der Staare allein! —
Sonst werden und konneu die immer steigenden Klagen iiber

Ungeziel'er-Scliaden audi nie aulhoien.

Berlin, d. 18. Febniar 1853.

Beschreibnng n. Naturgeschichte des kleinen weisskehligen

Fiiegenfangers, Muscicapa minnta H. et S.

Von

Dr. W. Schilling.

Ich traf diesen kleinen Fliegenfanger zum ersten Male schon im

Jalire 1^30, den l.Juni, in einem nahe bei Greifswald gelegenen Laub-
liolze. Durch seinen ganz eigentliiimlichen Gesang und Lockfon fiel er

mir, da ich zuvor weder ihn selbst, noch aueh die, ihm sehr nahe sle-

hende JJuscicapa parva zu beobachten Gelcgenheit halle , sogleich

auf: ungeachtet der vielen sich daselbst aufhaltenden Sanger, welche

sich wahrend meiner Anvvesenheit gleichfalls in den mannigfaltigsten Tonen
horen liessen. Als ich dann nach niehrstundiger Beobachlung diesen
Vogel, so wie am folgcnden Tage noch ein zwei tes Exemplar,
(gleichfalls ein Miinnchen,) in derselben Gegend erlegt hatte, glaubte

ich, Ale iMuscicapa parva Bechst. als zwei- oder dreijahrigen Vogel
vor mir zu sehen. Ich war demnach sehr erfreut, diesen, damals noch

sehr wcnig gekannten Fliegenfanger nun auch so weit nordlich gefunden

und beobachtet zu haben, also denselben in unsere, bereits ohnehin

sehr interessante Fauna einfiihren zu konnen.

Die, in verschiedener Entwicklung bclindlichen Federkleider der

gemeinten bciden Exemplarc , so wie der sehr ausdrucksvolle Lockton

und Gesang derselben , erregten schon damals meine ganze Aufmerk-
samkeit. Diese wurde Indess noch gesteigert , als ich beim Abbalgen
jencs am erslen Juni erleglen Exemplares ganz harte Knochen fand,

welche sichllich einen sehr alien A'ogel bekundelen: wahrend dieselben

bei dem zweilen, am 2. Juni erleglen Individuum zwar etwasweni-
ger hart waren, hierin aber nur ganz wohl dem Gelieder ent-

gpracfaen, welches hier auf einen jijngeren Vogel hindeulele.

Noch in der ersten Hiilfte desselben Monals, den 10. Juni 1830,

fand Ich dann in demselbcn Walde
, Jedoch in dem alleslen Bnchen-

beslande, ein singendes Miinnchen der wirklichen Muscicapa parva,
mil braunrolher, oder besser rostrothlicher Kehle und mil graublaulicher

Einfassung derselben. Das Belragen dieses Mannchens, ebenso wie sein

Gesang, waren aber nichl wenig verse hieden von denen jener

beiden friiheren, am 1. und 2. Juni erleglen Miinnchen mil weisser, nur

mehr oder wenigcr gelblich angellogener Kehle. Es zeigle sich

,

wie ich diess auch spiiler an mehreren Individuen derselben Art beo-
bachtetc, — bei Weilem nichl so bcweglich , wie der weisskehlige

Journ. I Ornilli., I. J>hr(., Wii. 9
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