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Der Halm erfreut mich und meine Gaste noch heute

durch seine Fingerkiisse auf Commando ! Bei ungiinstiger

Stimmung bringt ein starkes Sclmippen mit den Fingern
ihn sofort zur Folgsamkeit.

33. Y. Von diesem 1875 durch Eanarien ausgebriiteten

Gesckwisterpaare kreiselte das Weibchen im Mai 1876
einigemale leicht und fltichtig im Neste. Weiteres ist

nicht erfolgt. Sie waren wohl noch. zu jung.

36. Besultate. Aus meinen sechsjahrigen Be-

obachtungen, deren Mehrzahl oben im Auszuge mit-

getheilt ist, ergeben sich folgende Thatsachen.

Von 6 Weibchen haben 3 gebriitet, jedoch erst im
zweiten Lebensjahre und dann in jedem Sommer.
Drei haben versagt : 2 vielleicht, weil sie noch zu jung,

kem voiles Jahr alt waren; das 3. hatte eine drei-

jahrige schlechte Gefangenschaft durchmachen miissen.

—

Von den 3 ersteren hat in ein em Sommer A. (No. 21)

3 G-elege oder 13, iiberhaupt 15 und E. (No. 26) 18,

iiberhaupt 31 Eier gebracht. Alle 3 haben 10 Nistungen

mit 9 Briitungen yollzogen und 59 Eier gelegt. Von
ihnen gelangten etwa 44 zur Briitung; nur 19 zeigten

Anbriitungen von verschiedenen Tagen; ausserdem wurden
2 Junge durch Eanarien ausgebracht. Ein schlechtes

Ergebniss, dessen Ursachen ich nicht kenne.

Wirkliche Paarung mit Eanarienhahnen habe ich

niemals wahrgenommen ; aber auch die Stieglitzhahne

zeigten einen ungleich schwacheren Begattungstrieb als

andere Arten ; selbst die lebhaftesten wurden trage und
verstummten, sobald sie in die Heckbauer kamen. Ich

vermuthe jetzt, zu spat, dass diese Vogel zu vollem

Wohlbefinden, zumal in der Paarungszeit, nicht bios

grosser Helligkeit, sondern directer Sonnenstrahlen

bediirfen. Sie nisten ja auch in der Natur lieber auf

lichten, als schattigen Baumen und ihre brillanten

Parben deuten ebenfalls auf Licht.

Der Nestbau ist lediglich durch die Weibchen aus-

gefuhrt und meistentheils in solcher Vollendung und

Schonheit, dass sie den Naturnestern nicht nachstanden.

Alle zahmen Hahne zeigten in der Nistzeit stereotyp

komische Bilder. Sobald sie Baumaterialien aufgenommen
hatten, blahten sie die Deckfedern empor, legten die

zuriiekgebogenen Ebpfe bald rechts, bald links, liessen

gleich Truthahnen die Pliigel herab und schlugen mit

den Schwanzen hin und her. In lacherlich gravitatischen

Posituren hiipften sie selbstgefallig von Sprosse zu

Sprosse und zerzausten die Niststoffe, um sie schliess-

lich unbenutzt fallen zu lassen. Durch ihr sonderbares

Benehmen haben diese Vogel mich oft erheitert.

Die Weibchen haben durchschnittlich glatt gelegt,

keine Eier muthwillig zerstdrt und musterhaft gebriitet.

Bei diesem Geschaft hat nur ein einziger Hahn mit-

gewirkt, dem ich wegen seiner Charaktereigenthiimlich-

keiten einige Zeilen widmen mochte.

Dieser Vogel hatte sich, als ich ihn kaufte, bereits

5 Jahre in sehr enger Haft befunden und sollte gegen
alle Menschen und Thiere ausserst bissig sein. Ich

erwarb ihn aus Noth und ohne die geringste Erwartung.
Dennoch gereute mich schon am anderen Morgen der
Kauf, denn das ganze Subject bestand nur aus Bosheit

und lahmen Gliedern. Bei mir hat er sich nicht gegen
Menschen vergangen, um so mehr gegen seine Stubenge-
uossen. Am meisten hatte das ihm zugesellte Weibchen

zu dulden, welches er unter unabliissigem „Rararara"

!

so arg verfolgte, dass mir der so vorziiglich gelungene
Nestbau fast unerklarlich blieb. Mit Beginn der Briitung

war der kleine Bosewicht wie umgezaubert. Er nahte
sich dem Neste zuerst schiichtern, dann immer dreister

und fiitterte das Weibchen mit einer Ausdauer, als ob
sein Eropf unerschopflich sei. Verliess das Weibchen
das Nest, dann stolperte er gewissenhaft hinein, hiillte

die Eier vorsichtig in die Federn und brachte alle losen

Pasern kreiselnd und driickend in Ordnung. Machte
sich Frau Stieglitz diese gute Stellvertretung einmal zu
Nutze und blieb ungebuhrlich lange aus, so haspelte

sich ihr rheumatischer Gatte aus dem Neste und trieb

sie unter lautem Schelten hinein. Augenblicklich folgte

er ihr nach und versohnte sie in liebevollster Weise
durch Speisebrei.

Wahrend der Briitung durfte Niemand, auch ich

nicht, dem Eafige nahen. Schon bei 5 Schritt Entfernung
setzte sich der erbitterte Hausherr zur Abwehx. Laut
krahend straubte er die Federn, trat an das Gitter

und schlug mit den Fliigeln dagegen. In dieser Stim-

mung verschmahte er sogar den ihm angebotenen be-

liebten Distelsamen und biss wiithend in die Finger-
spitze. Nur dem vorgepressten Safte eines Mehlwurmes
vermochte er niemals zu widerstehen. — In demselben
Augenblicke, wo Nest und Eier entfernt wurden, kehrte
sein alter Charakter zuriick: Vogelfeind und Menschen-
freund.

Bloss um das psychologisch interessante Schauspiel

sich wiederholen zu lassen, habe ich diesen Vogel drei-

mal zur Ziichtung verwendet; das letzte Mai ohne den
gewiinschten Erfolg. Es machte sich Altersschwache
geltend, der Aermste schlief den grbssten Theil des

Tages und kiimmerte sich um nichts. Er wurde des-

halb aus dem Heckbauer genommen und frei auf einen

grossen Tisch gesetzt, denn fortfliegen konnte er nicht

mehr. In diesem Zustande schien er seine Abhangigkeit
von Menschenhanden besonders zu fiihlen, er drangte

sich an jeden zum Tische Tretenden, pispernd um
Disteln und Mehlwurmsaft bittend. Schliesslich ent-

schlief er sanft in sitzender Stellung. Ich war langst

mit ihm ausgesohnt. Mogen es die Leser auch mit
mir sein oder werden wegen der vielen Zeilen, welche
ich meinem kleinen Freunde gewidmet babe!

(Fortsetzung folgt.)

Die Scharlachtangara
(JPyranga rubra).

Von Emil Linden.

Seit vier Jahren besitze ich ein Exemplar dieser zur

Familie der Tangaren gehorigen Species, die ich im
Prachtkleide, als „Sommerrothvogel" von Frl. Hagen-
beck erhielt, also vorherrschend schon scharlachroth

mitAusnahme dersehwarzenFliigel undSchwanzfedern.

—

Ich war begierig auf den Farbenwechsel, da der Vogel
bekanntlich zur Zeit seiner Wanderung aus den Verei-

nigten Staaten nach Central- Amerika sein Eleid wech-
selt. — Wirklich begann schon im September die rothe

Farbe auffallend zu verblassen, die unteren Federn
stachen allmiilig in gelblicher Farbe durch und in we-
nigen Wochen war das Winterkleid zuerst in Orange,
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daim gelbgrunlicb vollstandig vorhanden und nur Fliigel

und Sohwanz behielten die schwarze Farbung. —
Die Wiederverfarbung in das Sommerkleid begaim

im folgenden Friihling ini April und zwar wieder von
„innen heraus". Es war kein Federwechsel , sondern

eine Verfarbung mit Ausnahme der Sehwanzfedern, die

ganzlich ausfielen, aber in sehr kurzer Zeit wieder

nachwuchsen.

Sclion im Monat Mai war der Vogel wieder im
schonsten brennendrothen Sommerkleide, das sich wenig
von demjenigen seines Genossen in gleichem Raume,
dem Rhamphocelus brasiliensis oder Tapiranga, unter-

schied, mit Ausnahme der weissen Schnabelwurzel. —
Doch liatte das gute Einvernehmen mit demselben keine

lange Dauer; da sein Flugvermogen etwas beschrankt

war, wurde er ofters geplagt, und ich setzte ihn in

einen andern Raurn zu Nymphen und Wachteln.

Die Verfarbung in sein winterliches Gefieder begann
im zweiten Jahr erst im October und ging so langsam
von Statten, dass die Wandlung keine vollstandige war,

sondern er behielt zum grossen Theil seine rothen

Federn und sah in diesem gescbeckten Zustande, schon

hochgelb mit scharlachroth gemischt, sehr hiibsch aus,

selbst die Fliigeldecken verloren die schwarze Farbe
und stachen iiberall die rothen und gelben Federn her-

vor, nur die Sehwanzfedern blieben vollstandig schwarz,

welches Grefieder er ein voiles halbes Jahr behielt. —
Jeder, der ihn sah, bewunderte den schon gefleckten

Vogel, der einem Papageno oder Harlequin gleich sab. —
Die nachste Umwandlung in das Sommerkleid begann

erst im Juni, und zwar ging der Farbenwechsel dieses-

mal nicht von innen heraus, sondern die vorherrschend

gelben Federn blieben an der Basishalfte gelb, und nur
die Spitzen rbtheten sicb , was dem ganzen Vogel ein

mehr orangegelbes Aussehen gab; er behielt dieses

Grefieder den ganzen darauf folgenden dritten Winter,

nur verlor er die Sehwanzfedern, die ihm nur kiimmer-

lich in Stoppeln nachgewachsen sind.

Im Friihjahr dieses Jahres verlor sich die rothe

Farbung noch mehr und als ich im Juni durch das

Hochwasser des Bodensees mein Vogelhaus ganzlich

ausraumen musste, setzte ich ihn in einen Kafig zu
vielen andern Genossen, wo ich ihm geraume Zeit wenig
Aufmerksamkeit schenken konnte. — Nachdem ich im
August mein Vogelhaus, vollstandig reparirt, wieder
beziehen konnte, gab ich ihm ganz fur sich eine be-

sondere Kafigabtheilung, in der er sich bisher befindet.

Zur Zeit, Ende November, ist die Farbung seines Ge-
fieders die eines Zeisigs, die Kehle am meisten gelb,

die Kopfoberseite ganz dunkeloliven , die Fliigeldecken

nur an den Spitzen und Randern schwarz ; Sehwanz-
federn kommen wieder zum Vorschein, aber sonderbarer

Weise scheinen diese in den ersten Anfiingen roth zu
- werden , sowie auch die Biirzelfedern in diese Farbe
ubergehen.

Da der Vogel sich in gesundem und muntern Zustande
befindet, so bin ich begierig auf die Farbenanderung, die

das kommende Fruhjahr bringt. —
Obwohl schon Brehm auf Seite 426 der „gefange-

nen Vogel" das Verblassen des Rothen und die Ver-
farbung in das griine Winterkleid, oder die Tracht des

Woibchens nach seinen Beobachtungen efwahnt , so

glaube ich der Wissenschaft einen kleinen Dienst durch
die Beschreibung der nach und nach sich einstellenden

Abanderung zu erweisen. —
Unentschieden oder nicht aufgeklart wird wohl die

Ursache dieser auffallenden Abfiirbung bleiben, ob in

Folge der Gefangenschaft, des Alters oder aus Mangel
eines Stoffes seiner Nahrung.

Die Kost meiner Tangaren besteht in der Saamen-
mischung: Hirse, Canariensaat mit etwas Hanf, dann in

geriebenen gelben Ruben mit Ameiseneiern, Kcisequark,

Mehlwiirmer und je nach der Jahreszeit in frischen oder

getrockneten Beeren, in Friichten: Kirschen, Pflaumen,

Birnen, Aepfel und das ganze Jahr gebe ich Corinthen,

die ich fur Saamen- und Weichfresser als ein sehr zu-

tragliches und gern genommenes Futter halte, — aber

nicht aufgequellt, sondern ich gebe Beeren und Friichte

gerade so, wie sie sind, indem ich die Aufquellung als

etwas sehr Unniitzes halte.— Jedoch will ich in dieser

Beziehung anderen Ansichten nicht vorgreifen, nur bleibe

ich meiner bald 12jahrigen Erfahrung in der Fiitterungs-

weise treu.

Die Schmucktangaren zeigen die Abanderung der

Farbung nicht, im Gegentheil finde ich, dass die Tapi-

ranga glanzender im brennenden Roth wird, und eine

Tatao septicolor, die ich zwei,Jahre hatte, blieb im glan-

zenden Gefieder und fiel nur einer Ungeschicklichkeit

zum Opfer. Sie ist das schonste Exemplar meiner aus-

gestopften Vogel. — Ich erhielt ganz kurzlich, als un-

bekannten brasilianischen Vogel, eine Tangara, in der

Hauptfarbung grau und schmutzig braun, an der Kehle
und am After die Anfange von gelben Federn, die viel-

leicht das Weibchen der Isabelltangara ist. —
[Anm. d. Red.: Ein fernerer Bericht iiber die

weitere Verfarbung der Tangara ware sehr erwiinscht,

nm welchen wir den Verfasser obigen Aufsatzes im
Interesse der Leser dieses Blattes ergebenst ersuchen.]

Ornithologische Notizen aus Schleswig-Holstein.

Von J. Roliweder.

(Fortsetzung.)

3. Der Tliurnifalk als Etagenbewohner.

Wie durchschlagend bei den Vogeln die Annehm-
lichkeiten einer vollbesetzten Tafel auf die Wahl des

Aufenthalts einwirken, das beweist die verhaltnissmassig

grosse Zahl der Thurmfalken an der schleswigschen

Westkiiste. Bbten hier nicht die vielen Mause, die

Menge der jungen Vogel, das Heer der Insecten in dem
kurzen Rasen der freien Felder eine eben so bequeme
wie reichliche Beute, der Thurmfalk wiirde in hiesiger

Gegend gewiss zu den Seltenheiten gehoren. Denn die

Unbequemlichkeiten, welche der Mangel an guten Mst-

platzen ihm verursacht, sind in der That nicht unbe-

deutend. In der ganzen Marsch finden sich nur wenige

steinerne Gebaude, und die Versuche, in irgend einem

Mauerloch, auf Balkenkopfen und unter dem Strohdach

der niedrigen Bauernhauser zu nisten, fiihren gewohnlich

zu schlimmen Erfahrungen. Die wenigen hohern Baume,

meist Eschen und Pappeln, in der Nahe der Hauser

laufen gewohnlich von geringer Hohe an in so diinne

Zweige aus, dass sie der wenig ausgebildeten Kunst-
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