
Nachtragliches liber Nist-Vorrichtnngen

flir Hohlenbrnter.

V„ii

Dr. C. W. L. Gloger.

,
(Vergl. den ersten Jahrgang dieses „Joiiriiales," Heft II, S. 110 — 129.)

AIs Zusatze zu der friiheren Auseinandersetzung hieriiber, mogen
jetzl eiiiige, nieisteus erst spiiter versuchte, oder neu ausgedaclite Er-
weiterungen folgen.

Bis zu der Zeit, wo icli jenen Aufsalz niederschrieb, halle ich z. B.

von dergleichen Vorriclilungeii solche fiir Garteii-Rothschwanze
(Sylvia phoenicurus Lalh.) ins Besondere nocli nicht anferligen lassen.

Ich hatte diess anTanglich daruni nicht fiir niithig gehalten , weil im

Gan/.en,— d. h. ohne die argen .Slorungen, welche die Sperlinge dabei

verursachen , — die Hasten fiir diese , und sogar die fiir Staare be-

stimmten, sich auch fiir jene erstere Vogelart schon recht wohl eignen.

Denn ein so kleines Einflugsloch , wie vor alien die Meisen es lieben,

und wie selbsl die Feld-Sperlinge es nach Umslandeii sich ohne Wei-
teres gefallen lassen, hat sie olTenbar nicht gern. Ebenso halt sie auch

sehr viel weuiger auf besondere Wiirnie der ^'islhohle. Im Gegentheile

scheint sie dieselbe lieber elwas luftig zu liaben: wahrend sie dabei

um so niehr einige Gerauniigkeit wiinscht. Hierin, so wie in Betreff

eines weileren Einganges dazu, stimnit sie niehr schon mit den Flie-

genfangern iiberein ; und zwar hangt das oflfenbar damit zusammen,

dass, ahnlich diesen, auch die Rothschwanz-Arlen beide viel herum-

flaltern: indeni sie viel Inseclen im Flaltern oder Fliegeii wegfangen.

Sulche Eigenthiimlichkeiten der verschiedcnen Gatlungen werden

iiberall zu beriicksichligen seiu. wenn ihre gesanimle Hegungsweise und

die Millel dazu sich immer weiler zu einem vollslandigen Ganzen ge-

stalten sollen.

In dieser Hinsicht bleibt es dahcr iiberhaupt benierkenswerth, das8

es von unseren gesammten H o h len briitc r n doch eigenllicli fast nur

die iiberwinternden (Stand- oder blossen Sir ich vog el) sind, welche

nur Hohlen mit recht en g e m Z ugan g e li e b e n. So die Sper-
linge, die Meisen und der Kleiber, (vvelcher sich ja sogar die,

gewohnlich zu weile OelTnung der Hohle so .zumauerl," dass er kaum

noch hineinschliipfen kann.) Audi die Spechte, welche sich ihre

Bruthohlen selbst auszinimern , machen den Eingang so eng, wie ir-

gend moglich.

Alle diejenigen Arten hingegen, welche Zugvogel sind, legen hier-

auf weniger Gewicht: und zwar um so weniger, je spaler sie aus dem
Siiden zuriickkommen. (Daher thun es hierunter die Staare noch am
meisten.) Der Grund hiervon kann aber wohl urspriinglich nur darin

liegen, dass erstere, dem gemass, bereits friiher zum Nislen schreiten:

so dass sie dazu, wenigstens fiir die erste Brut, eines warmeren Rau-

mes bediirfen. Indess verharren sie doch auch fiir die zweite noch bei

derselben Vorliebe. So tief liegt milhiu der natiirliche Trieb dazu in
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ihrem ganzen Wesen begriindet. *) Umgekehrt, jedoch ganz entspre-

cheod, weichen hierin unter den Zugvogeln sogar die Arteii von einerlei

Galtung ebenso von einander ab, wie ilire friihere oder spalerc Zugzeit.

So briilel, ganz dem gemass, der friiher eintreffende Haus-Rolhscliwanz

in tieferen Hohlen , als der Wald-Rolhschwanz; dessgleiclien itt nur

Mvscicapa liicliiosa noch eine wahre Holilenbriiterinn : wogegeii M.
grisola kaum noch fiir eine solche gellen kann. U. s. w.

^Im Ganzen" also finden, wie gesagt, auch die Garten- oder

Busch - Ro Ihsc hwanz e ilire Wiinsche schon bei Sperlingskaslen

geniigend erfullt: zumal, wenn bei diesen elwa die wagerechte Schei-

dewand, (der so genannte „Mitlelboden,") wegbleibt. In solcliem Falle

bediirfle es fiir sie eigenllich gar Nichls weiler. Voliends bei den

Slaareukaslen aber, uenn letztere niclit elwa grosser gemaclit werden,

als diess iiberhaupt nolhig ist , macht ilinen selbst das Vorliandensein

jener queren Zwischenwand Nichts aus. Denn sowohl das ..Falioch'- in

derselben, wie das Flugloch ausserlich, sind ihnen da ja weit genug;

und der eigentliche „Nislraum" darin isl sogar eigeiitlicli schon grosser,

als fiir sie ndthig.

Indess trelen hierbei doch zwei Uebelstande hervor, die haufig zu

sliirend fiir sie werden, als dass man , so ausschliesslichen Insecleiiver-

tilgern zu Liebe, wie es die Rolhlinge sind , nicht gem darauf Bedacht

nehmen solite, dergleichen Mangel zu beseiligen.

Namlich: die Staarkaslen hangen ihnen meislens viel zu hoch auf

den Baumen. Und doch wiirde es der Slaare selbst wegen, zumal beini

Anfange ihrer Hegung, durchaus niclit zu empfehlen seiji, dass man
erstere niedriger anbrachte. **) Hauptsiichlich aber verursachen hierbei

iiberall die ausserst zudringlichen Sperlinge viel Noth : da sie niit ihren

krafligen Schnabcln alle schwacher bewalTnete kleine Vogel wegbeissen.

So kunimen sie diesen bei deren Ansiedelungs- Versuclien dadurch in

den Weg, dass sie da, wo es ihrer viele giebt, fast alle Kiisten in

•) Eine mehr scheinbare, als wirkliche Ausnahme hiervon macht nur

der Baumldufer. Er isl namlich, oligleich iiein Zujjvogel und gewohnt, friih

zu nislen, doch auch liein ausschliesslicher „nuh!enbruler ,'^ und jedenl";ills l)ei

Weilem der geschicklesle Nestbauer unler denseiben ins Gesamint. Denn er baut

ja luweilen beinahe ganz frei an, oder zwischen Baume. Oeller dagegen wahll

er zwar die aliergrossten Hohlen dazn, {in deren manclier leiclit ein oder zwei
Menschen Kaum haben wiirden;) indess handelt es sich hierbei fiir ilm hloss

darum, ein schiitzendes Obdach zu finden: wiihrend er das Nest selbst, in lialb

schwehender Lage, auf dem erslen hesten Vorsprunge der iniieren lluhlenwand

anbringt; u. s. w.
••) Spaterhin, wenn sie irgendwo bereils zahlreicher vorhanden und zngleich

an das Nislen in den ^Kobeln'* oder Hasten gewijhnl sind, nehnieii sie es mit

elwas mehr oder weniger Hijhe niclit so genau. Briiten sie doch selbst in hoh-

len Baumen mitnnter niedrig genug. So 7,. B. bier an der westlichcn Eudseite

der Stadt in dem grossen (jarlen des Kriegs->linisleriums, wo es zAvar an wahr-
hafl riesigen alien Scbwarzpappein etc. niclit I'ehlt, die aber gerade am wenig-
tten hohl sind. Ua nisten die Staare , weil sie in grosserer Holie heme binrei-

chend weite Hohlen hnden, bloss 1'/,— 2 Mannsliingen uber dem Boden in ziem-
lich schwachen, durch wiederholtes »Ahasten*^ des unteren Staiumtheiles in die

H6he getriebenen, daher jetzt unlerhalb sehr bubieareichen Linden von bloss

Oder kaum 1 Fuss Unrchmesser.

Jours. I. Orailll., III. lt^i%., Nr. 13, Jasutr ID.'iS. Q
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Besitz nehmen, die ihnen zuganglich sind. Die Haussperlinge eignen

sich dann, wo moglich , audi die grossen, fUr Slaare bestiinmlen zu:

obgleich sie ebenso diesen, wie iiamenllich selbst deii Wendehiilsen niit

dereii spilzigen Schnabeln, alleidings bald weichen miisfen . wenn beide

ernstiich darauf ausgehen, das ,E\propriations-Rechl'- gegen sie aus-

zuiiben. Die Feldsperlinge aber gehen in diesem Verdrangen anderer,

niitzlicherer Galliingen sogar noch waiter. Sie beniachligen sich, wo
moglich , der gesammlen , Slamm- oder Kiolz- und Bretlerkaslchcn liir

Meisen; (und zwar gewohnlich erst, nachdem letztere ihr warmes Nest-

chen halb-fertig haben.) Es komnit ihnen dabei gar nicht darauf an,

dass sie hier sich nur miihsam durch das enge, kaum I Zoll weite

Flugloch derselben hindurchzwangen kijnnen. *) Noch regelniassiger

aber halten sie naliirlich beiderseils die Rothschwanzchen u. dergl. von

den eigenllichen Sperlingskasten ab , wenn jene sich anschicken. einen

dergleichen zu benutzen. Gerade fiir -jcne'^ aber Ireten dann zwei Uebel-

stande noch niehr, als fiir die Meisen, hervor. Der eine ist : dass die

Rothschwanzchen weniger tief, als letztere, im Geholze wohnen , also

den Sperlingen raeist naher sind; der andere: dass sie viel schlechler

gegen deren Angrilfe bewalfnet sind, als die Meisen.

Eben fiir Garten bleibt es jedoch sowohl des Nutzens , wie des

Vergniigens wegen besonders wiinschenswerth, alle Gatlungen von H()h-

lenbriitern zu hegen, und mithin geeignete Vorkehrungen fiir jede von

ihnen zu IrelTen. Denn jede erfiillt ja imnier wieder andere Zwecke,

deren Besorgung ihr von der Nalur iibcrtragen ist. Was aber , nachst

den Fliegenfiingern, die ihnen hierin sich niihernden Rothschwanzchen

betrilft : so bleibt unter deren guten Seilen vorzugsweise das Wegfangen
grosser und kleiner Schnacken, {Tipiila.) oder sonsliger mUckenahn-

licher Zweilliigler, hervorzuheben. Diese gehiiren, bei ungeheniniter

Verinehrung, zu dem sehr sehiidlichen .Ungeziefer :" weil ihre Larven

theils in den riibenfijrmigen Wurzein von Gcmiisepflanzen , Iheils in

deren markigen Stengeln leben, also beide wurmstichig (.,niadig'') ma-
chen; und weil andere von ihnen die feinen, ernahrenden Saugwurzein

von allcrhand niilzlichen Gewachsen verzehren: wodurch sie deren

Wachsthum verkiimniern.

Um nun zuvorderst eben den Garlen-R othschwan zen eine sol-

che bleibende Zufluchtstatte zu sichern, babe ich seit vorigein Friihjahre

noch besondere Kaslchen fiir sie einrichten lasseu, die nachst ihnen

bloss etwa noch den gleich-niitzlichen Trauer-FI i egenfiingern
(iluscicapa liicliiosa Temm.) zusagen werden. Dieselben sind sehr

einfach und , was die Hauplsache bleibt, zugleich so luflig, wie gerade

die Sperlinge sie iiberhaupt nicht wollen , und wie diese sie jeden-

falls zur ersten Brut gar nicht gebrauchen kiinnen: wahrend sie hierin

dem Geschraacke von Rothschwanzen um so vollslandiger entsprechen.

Denn bekanntlich suchen beide Sperlings -Arten, ganz besonders aber

*) Uesslialb ist, wenn man die Meisen vor diesem Verdran^twerden sicher-

stellen will, iiberall die schon friiher empfolilene Maassregel zu beobaclilen: dasa

das Fluglocli niclit bloss in diesem Griide eng, sondern auch wenigstens 1 Zoll

(nacb innen zu] tief geraacht werde.
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zur ersten Brut, immer gem recht warme HChlen: mag auch der Ein-

gang zu denselbeii in dem Grade beengt sein , dass ilinen das Hinein-

dringen sclnver wird. Und selbsl eineii melir als nOthig weiten Raum
darin fullen sie leiclit genug niit einer Menge von Bausloffen warm aus.

Ja sie .tapezieren" sowolil die Brellerkiistchen , wie audi grosse aus

hohlen Kiotzen gemaclile , welche innerlich die Weile eines gcwiilin-

liclien Hutkopfes haben, dabei aber viel tiefer sind , langs der ganzen

Wande derselben bis zum Einflugsloche herauf so geschickt und sorg-

fallig mil Federn aus, wie man ilinen diess bei ihrer geringen ander-

weiligen Gewandtheit kaum zutrauen wiirde, Ebenso verstelien sie

nach Umslanden sehr wohl zu unlerscheiden , welche Federn sich vor-

zugsweise gut zu dieser Arbeit verwenden lassen. *)

Umgekelirl aber Ziehen die Rothschwanzchen etwas luftige

Hohlen mit weitem Eingange vor. Ja, sie nisten hauiig in sehr weiten

und mehr als halb offenen. Ferner thun sie es nicht selten sogar

unter einer bloss iiberbangenden Art von Decke oder Bedachuiig: wenn
dieselbe nur eben weit genug vorsteht, urn von oben her sicher zu

schiitzen. In Garten bauen sie daher gem unter das vorspringende,

sonst aber seitwarls ganz offene Dach einer Bretterlaube , Hiitte, oder

niedriger Seilengebaude,

Dem gemass lassen Klotz-, wie Bretterkastchen sich fiir sie leicht

so einrichten, dass zwar auch die schwarzen Fli egen fanger- Arten,

wo diese einen Garten in der Nahe von Wald bewohnen, dieselben fiir

sich gceignet finden werden, dass aber nieist kein anderer Vogel, oder

wenigslens gewiss kein Sperling , sie ini ruhigen Besilze derselben zu

sloren vermag.

Man braucht namlich zu diesem Behufe nur die, zu ihrer Zeit (No.

2 d. jJourn.," S. 126) beschriebenen Kastchen fiir graue Fliegenfan-

ger, deren Oeffnung sich quer iiber die voile Breile des Ganzen er-

streckl, bei gleicher Weite bedeulend hciher zu machen, oder machen
zu lassen. Doch werden sie eben niindestens etwa so hoch sein niiis-

*) llier im Zoologisrhen Garten z. B., wo sie freilicli uni leichle Ausw .1

\er»chie(lenarli?:er SlofTe niclit %erlegen sein kunnen , liaben das ganz besonders
die Felds per tinge bewiilirl. Sie hatlen da u- A selir bald lierausgefunden,

dass es zu dieser ilirer Tape/.iererei Kiclits (-ieeigneleres und bequemer Brauch-
bares geben tiunne, als: die iangen , schmalen, geraden, aber so iiusserst teicht

biegsamen iind zugteicli liochsl elastisclien Federn der Emeu's oder neuliollandi-

sclien Ivasuare; (obgieicti dieselben gegen die Spitze liin wegen der, hier sehr
undicht stehenden, einfach-haarahnlichen Barle nicht eben sehr warnihaltend sein

Ittinnen ) lliese hatlen sie daher ganz vorzugsweise hierzu ^erwendet; und sie

hatlen sich dieselben ofl von Weileni, auf mehr als '20U Schrill Enlfernung, aus
der Umzaunung der Emeu's herbeigeholl, Zur eigentlichen Betlung des testes
dagegen waren ilinen die Federn %on Enten, l;an^en, lltihnern u. s. w. , die sie

fast iiberall fandeu, hinreicliend tatiglicli gewesen. I)ie Me is en, denen zu
ihren , melir filzarlig verwel)Ien fienislen Iheils liur/.e, tlieils nur miissig lange
llaare meist besser passen, als Federn, waren ebenso 2— 300 Schrill oder nocti

weiler geliogen, um sich zu dem verarlieitelen Moose Kameel- und ganz ))eson-

ders Hirsch-Haare einzulragen. Maiiche I'iirchen waren darin so ainsig gewe-
len, da»B sic buchslahlich V, des Nislraumes ihrer Klislchen damil ansgeriillt

halten: so dass atsdann sogar die innere Silzslange, so betiuem ilinen diese

auch sonst ist, seitwarls ihrem grosscren 'fheiie nach init verbaut war.

6«
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sen, v/ie die fiir Meisen: d. h. , beilaufig 7 Zoll. Indess wiirde in sol-

chein Falie die weite, fiei unter dem Dachstiicke befindliclie OelTnung

bei ihnen zu wenig gegen das Hineingreifen der Katzen iind Marder

sichern Darum wird es wohl noch besser sein , dem Ganzen bei

ahnlicher Weite reichlich die gleiche Holie zu geben, wie einem Sper-

lingskasten, oder selbst ungefahr dieselbe Hohe, wie einem Staarkasten.

Das ist fiir die Rolhschwanzclien an sich noch durchaus nichl zu
^hoch" oder zu tief: da sie ja sehr haufig armsliefe Baumholilen be-

wohnen. Zugleich aber wird man doch hiermit ebenfalls nicht allzu

weit gehen diirfen. Denn mil einer solchen, „zu grossen" Vertiefung

des Ganzcn vermindert sich naliirlich auch die Sicherheit gegen das

Geliist der Sperlingc, sich einer solchen Vorrichtung doch noch (etwa

zum Behufe ihrer zweilen Brut) zu bemachligen. Der Grund hiervon

liegt nanilich darin , dass bei zunehmender Gesammlhohe die Hohlung

jene Eigeiischaft, „luftig'' zu sein, welche sie den Sperlingen missbe-

haglich macht, immer mehr verliert.

Was bei solchen Kiisten oder hohlen Klotzen das Reinigen des

Innern von dem oberen , meist schmutzig gewordenen Theile allerer

Neststoffe belrifft: so liisst sich diess, bei der ansehnlichen Weite der

OelTnung, durch Kinder ailenfalls mil der Hand , bewirken. Sonst aber

kann es mil einem hakeniihnlich krumm gebogenen Drahle geschehen.

Bei den aus Brcllern angeferligten Kaslen dieser Art bleibt es jedoch

besser, das vordersle Bretlchen lieber in der bekannten Weise
,

(I '/a— 2 Zoll hoch iiber dem Boden und mit schrag von aussen nach innen

hinaufgehendem Sehnilte,) durchsagen und seitwarts einfalzen zu lassen

:

um so den grosseren, oberen Theil desselben als Schieber zn benutzen.

Dieser lasst sich dann vermiltels des kurzen, oben dicht unler der OelT-

nung anzubringendeii Tritlholzes so weit hinaufziehen, bis er da an das

Deckbrell anstosst. Letzleres muss namlich hier , um trotz der Weite

der OelTnung das Hineinwehen von Schlagregen abzuhalten , vorn und

seitwarts mindeslens 1 Zoll weit iiber die Vorder- und Seitenbrettchen

vorstehen. Auch muss dasselbe, um das Wasser desto sicherer ablaufen

zu lassen , hinten ein wenig abfallen. Es muss daher entweder vorn

etwa doppelt so dick sein, wie hinten; oder es muss, bei iiberall glei-

cher Dicke , hinten dadurch Fall erhalten, dass Riicken- und Seiten-

brettchen ein wenig schriig zugesiigl werden. Im Ganzen wird Lelz-

teres vorzuziehen sein; oder, noch besser ist es, Beides zugleich zu

beobachten. Denn bei einer derartig schiefen Lage des Daches erwei-

tert dann auch der Eingang sich von innen nach aussen zu so, dass er

den Vogein das Aus- und EinHiegen sehr wesentlich erleichtert.

Uebrigens werden Hasten von dieser Bauart, nur zum Theil ent-

sprechend vergrossert, auch noch recht willkonimen fiir manche andere

Viigel sein, die gleichfalls einen bequemen Einflug lieben, auf die ge-

ringere oder grossere Wiirme der Hohle aber wenig Riicksicht nehmen.

Zunachst wird hicrunter jedenfalls der Wiedehopf geboren.

Ein Kasten tur ihn wird naliirlich mindeslens die Weite von Staarkasten

haben raiissen, im Ganzen aber viel niedriger sein mogen, als lelztere. *)

*) Unci 7.war danini „niedriger," weil sonst dem grossen und breUdUgeligen

Vogel das Erlieben im Kaslen, wenn er heraus will, erschwert wird.
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Ebenso wird der Kasten, ganz iin Gegensatze zu denen ftir Staare,

gerade sehr niedrig, (' ^— 1, oder hijclisteiis 2 Mmiieslangeii iiber der

Eide,) zu befesligen sein. Ferner wird fur den Wkdcliopf, well er

nicht gern auf diinnen Zweigen silzt, jedenfalls ein leclil starkes Tritt-

holz, oder noch besser ein kleines TriUbrelt, anzubringen sein. Zu-
gleich muss er, da bei ihm von einem Nestbaue kaum die Rede ist,

stels eine kleine Unterlage von zarteni Heue, oder von eineni Vogel-
neste, in dem Kasten vorfinden : ahnlicli, wie

der Wendehals. Auch dieser findet weile, aber liefe Baum-
hohlen mit nicht engem , sondern bequem geriiumigem Eingange niehr

nach seineni Gesclimacke, als die mit knapper Oellnung. Es macht ihm

gleichfalls Niehts aus, dass erslere, dem zufolge, ^luftiger" zu sein

pDegen, als die mit engerem Zugange. Daher werden solche Kasten,

wie die hier angegebenen , vvenn man ihnen die Weite von Sperlings-

kasten und vielleicht noch etwas mehr Tiefe giebt, ihm sehr wohl zu-

sagen. Auf die Hohe, in welcher sie an den Baumen angebracht war-
den, scheint er weniger zu achlen: obgleich er sie niedrig lieber haben

wird, als hoch. Denn in Sperlingskaslcn, welche damals noch ohne

^Miltelboden'" (ohne quere Zwischenwand) waren , hat er schon 30
Fuss oder noch hoher iiber der Erde gebriitet. Es waren jedoch nur

solche, in welche enlweder vor dem Aufhangen eine diinne Schicht

kurzes Heu eingelegt worden war, oder in welchen schon einmal Sper-

linge geheckt, ihm daher ihr Genist zuriickgelassen batten. Diese

Wahl bleibt aber gerade bei ihm sehr erklarlich. Einen ganz leeren

Kasten wurde er namlich , da er selbsl eigenllich gar kein Nest baut,

(wo mbglich noch weniger, als der Wiedehopf,) sondern seine Eier

nur auf die in der Hohle befindliche Holzerde, oder sonst auf die be-

reits in derselben vorhandene Stoffe legt, schon aus dem Grunde nicht

beziehen konnen, weil ihm die Eier da auf dem platten, ebenen Boden
herunrollen wiirden. ^J Darum wird ein wenig Unterlage darin fiir

ihn, wie fur den Wiedehopf, durchaus niilhig.

Fiir weisse Bachstelzen wiirden sich , ihres langen Schwanzes
wegen, Kasten von dieser Bauart gleichfalls recht wohl eignen: da sie

ihnen, zumal bei ansehnlicher Weile des Innern, das Hinein-, darin

Herum- und Wieder-Herausbewegen leicht machen. Doch ist bekannt-

lich die ganze Nistweise dieser Vogelart so verschieden, und zugleich

ibre Vorliebe zu Klaflerholz- und Reisig-Haufen so entschieden, dass

man es mit alien kiinsllichen Vorkehrungen ihr doch nur selten wird

rechlmachen konnen. Am leichtesten diirfte es noch mit einem langen,

rohrenartigen Kasten von der , beim Zaunschliipfer zu erwiihnenden

zweiten Art gelingen; wenn man denselben, mit einigen darauf gena-

gelten Kcisholzkniilleln oder mit einem Biischel Dorner versehen, lie-

gend auf einem dickastigen Baume anbrachle , ihn vielleicht in einen

Holzschober stellle, od. dergl.

*) Und zvvar wunleii sie, — da nieniaU ein Kuslcn ,,absului (malhemalisch-

genau**J senkrechl lian;:en, also der Boden auch nie genau waf;erecht sein wird,
— ilim, wie dem Wiedehopfe, nach der einen .Seile hin so in die liel'e Kante
des Hastens ,,rollen,^^ dass es beiden unniuglich werden niUsste, sie zu bebrUten.
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m
Eben der Zaunschlup f er freht namlich in BelrelT der Verschie-

denheit seiner Wahl zu einem Nistplatze allerdings noch sehr viel

weiter, als die weisse Bachsteize. Dennoch wird sich gerade fiir ihn

desshalb ungleicli leicliler sorgen lassen, als fiir sie, weil ihn sein

ausserst geringes Flugvermijgen so fest und nahe an den einmal ge-

waliiten Wohnsilz fesseit, wie gar keinen anderen Vogel : walirend eine

Baclisteize weit und breit herumstreift. *) Es wird milhin nur daraiif

ankommeii, in Giirten am Wasser oder mit feuchlem Grunde, wo leben-

dige Dornhecken, einiges junge Nadelholz, dichtes Gestriipp und viel-

leicht einige grosse, alte, wenn auch nicht liohle Biiume ihm den

Aufenlhalt fiir die Dauer angenclim machen , ihn durch passende Vor-
richlungen zum Dableiben zu veraniassen.

Da er namlich zum Nestbaue , und besonders fiir seine ersle Brut,

meislens die allerverschiedenarligsten Hiihlen bald auf, bald niedrig

Uber und bisweilen sogar unter der Erde wahit: so wiirde ein Ktistchen

von etwa 5 Zoll Hohe und von gleicher Breite , mil einem Schieber

und massig weilem Flugloche in demselben versehen, ihm recht wohl

zusagen. Namenllich wiirde er sich gewiss in dem Falle zur Benutzung

desselben verstehen, wenn man es, von oben halb oder ganz verdeckt,

niedrig iiber der Erde befesligte und so mit Reisig oder Dornern um-
gabe, dass nur vor dem Einflugsloche ein Zugang fiir ihn frei bliebe.

Noch besser diirfte es jedoch sein , hierzu auf gleiche Weise einen

halb-umgekehrten Staarkasten (mit oder ohne Mitlelgeschoss) zu ver-

wenden: d h. einen solchen so einzurichten , dass er, mit Reisig oder

Gedorn bedeckt, seiner Lange nach (liegend) nahe an der Erde be-

fesligt werden kann, also der Schieber in dem sonstigen Deckbreltchen

angebracht wird. So wiirde es den Zaunschliipfern freistchen, ihr Nest

beliebig lief in dem rohrenarligen Hasten anzulegen. Und sie wiirden

es vermuthlich weit genug im Hintergrunde anbringen, dass Iltisse,

Marder oder Katzen, auch wenn sie durch das Einflugsloch im Schieber

hineinlangen, es doch nicht erreichen wiirden. —
Schliesslich miige hier das rechtzcitige Reinigen aller Klotz-

und Breller-K a s t e n im Friihjahre nochmals recht sehr empfohlen

sein.

Aber schon, um sich diese Aufgabe zu erieichtern, sollte man
beim Aufhangen von Hasten auch nicht unlerlassen, ein wenig fei-

nes, kurzes Heu od. dergl. h inein zulegcn: damit, wenn einstweilen

keine Vijgel darin nisten, wohl aber manche darin iibernachten , der

hierdurch oben sich ansammelnde Unrath nur das Heu verunreinigt, also

mil diesem auch wieder enlferni wird , nicht aber sich auf dem Boden

•) Und, selbst abgeselien von seinem Niitzen als Verfolger der verborgen-
slen Inseclen, Larven und Inseclen-Eier, so wie als vorlrefllicber Sanger, der
sicli oft sogar im Winter so laut inul liistig hdren lasst, verdient er noch darum
gehegt zu werden, weil er bei seiner Furcblsanikeil ohne Gleichen mit seinem
laulen Warnnngsrufe auch den besten Wiichler fiir solche andere Vogel abgieht,

die weniger aufnierksam auf Raubthiere sind , lelzteren also leichter znr Beute
werden. All' seine anscheinende Nengier ist Furchl; und lelzlere wird so bei

ihm zu einer „gemeinniit/.igen" Tugend
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m
des Kastens ansetzen kann, wo er dann spSlerhin anderen Vogeln das

Benulzen desselbeii zum Nisten verleidet.

Die lierausgenomnienen Stoffe von Nestern streiie man jedocli in

der Nalie umlier. Dann reinigen nieistens Regen , Luft und Sonnen-

scliein sie bald wieder: so dass, wenn die Vcigel wieder einziehen, sie

natnenllich Federn und Haaie , welche sie nichl uberall .'^o leichl fin-

den, gern aufs Neue verbauen werden.

Berlin, den 31. Marz 1854.

Die IVncIialiiiiuiigs-Cinbe des Eirlielliiilierfii, (Garndiis
glandarivs.) .''eine Faiiigkeit, den Gesang und die Lock- oder son-
stige Sllmme anderer Vogel mit Leichtigkeit liervorzubringen, ist

zwar ini Allgemeinen ziemlich bekanni; und man weiss, dass er sogar,

je nach Umslanden, auch solche Lante nachzuinachen vermag, die

iiberbaupt gar keine wirkliche ..IValurlaule" sind, sondern irgendvvie

kiinsllicli von Menschen hervorjjebraclit werden. (So z. B. jene lauten

und schneideiid-grellen Metalltone, die beim Scharfmachen einer groben

Schrolsage vermilleis einer Feile enlstehen, und die er wohl in inan-

chen Waldungen, v\o namenllich Bau- oder sonstiges ..Nulzliolz" gefiillt

und zersagt wird. oflers zu bOren bekonimt. ) Aber die im Folgenden

wiederzugebende Beobachlung hieriiber scheini doch in doppelter Hin-

sicht bemerkenswerth. Ausser dem namlich, dass sie die hohe Stufe
beweisi , in welcher der Vogel dicse „IVa chahmun gsgabe'' besitzf,

wahrend sein eigenes Gesangsvermogen diesen Namen kaum verdient,

—

liegt das AulTalleude hier darin, dass der so beobachtete sich damit

noch im Herbste so anhaltend vernehmen liess. *)

Zuerst wird ervvahnt, dass der Eichelhaher be! seinen haufigen

Versuchen, den Dohnenstellern die gefangenen Vogel zu enlwenden,

sich nicht selten auch selbst eine Sclilinge iiber den Kopf zieht, (oder

sich zuweilen sogar mit den Beinen darein verwickell. Natiirlich ge-
schlehl Beides aber nur dann, wenn der in der einen Schlinge gefan-

gene kleinere Vogel die iibric-en nicht, wie gewohnlich, aus der „fang-

baren Stellung" und vollen Rundung gebracht hat. Indess fangt sich

der Haher auch niilunter wohl um der, als Lockspeise dabei hangenden
Beeren selbst willen; und zwar verwickelt er sich in solchem Falle um

*) Der ur.spningliclie Miltlieiler, llr. Dr. Max. Rosenheyn, (soviel ich

mich erinnere, zu Koniffslicrjj i. Pr.,) i.'^t, wie schon diese Rliltheihing selbst be-
weisi, ein (jeiilder, woliierfahreTier Beobachter. Als solchen kennen ihn daher
nainentlich die Leser der ...\llgemeinen Korst- und J a gdz ei I u n j:," unler

deren (lcissi{:e .Mitarbeiler , fur Jagdzoologie und Ja^dweseii, er geliurt. Seine

(ffgenwiirlige Wabrnchinunj; befiudet sich, als gelefrcnlliclie Nebenbeuierknnt', im
Jnni-Hefle (S. 230) des jel/.igen Jahrnauges derselben: in eiriem ISericlite liber

den, nieistens zuiu t'^sclirecken reichen Drosselfan;^ in uiiserer Pro\in/. I'reusscn.

N'ainlicli ,,/.iini Ersclircitken reich^' ist diescr nias.scnliai'fe Kan;^ zu nennen,
wenn man, deni nacii Vcrlialtniss au.sserst eerinijcn baaion Vurllieile der Kaiiger

und Uevier-Eii^entbiiuier t,'e;.'enuber, den iiberaiis j;;russen Scliaden bedenki, wel-
clier durch das Uinbrinfren mi vieler Urossein, dieser ausgezeiclinelen Insecten-,

Wurm- und Schnecken-Vcrlilger, den Wiilderu, Feldern und W'iesen zugcfiigt

wird: — ein Scliade, vor welcbcm schon [iatzeburg so schr gcwarut bat.
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