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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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t'ertigkeit unseres Falken uniiberwindlicbe Schwierig-

keiten bieten ; zudem sind die meisten schon von der

Elster in Beschlag genommen. Aber gerade dieser letz-

tere Umstand hilft zuweilen aus der Noth. Die festen

und dauerhaften Baue der Elster geben ohne Weiteres

auch ein passendes Thurmfalkenheim ab, und wo ein

Elsternpaar sich verzogen bat, oder — was freilich viel

zu selten passirt — weggeschossen oder vertrieben ist,

da zieht unfehlbar in die leerstehende Wohnung ein

Thurmfalkenpaar ein. Doch vollzieht sich eine solche

Besitzergreifung noch nicht immer in Buhe and Frieden.

Wo einmal die urspriinglichen Besitzer nachtraglich ihr

Becht geltend machen, oder ein anderes Elsternpaar

nahere Anspriiche auf das Nest zu haben glaubt, da

miissen meistens die Ealken das Feld raumen, — In

Uelvesbull sass in den obern diinnen Zweigen einer

mittelhohen Escbe ein Elsternnest. Zwischen den untern

Beisern desselben, gestiitzt auf der Astgabel des Baumes,

befand sich die umfangreiche Wohnung eines Sperlings,

aus der lange Strohhalme, Faden und Bander lang her-

unter hingen und im Winde flatterten. In dem ersteren

Neste hatte sich kaum ein Thurmfalkenpaar eingerichtet,

als ihm der Besitz von den Elstern streitig gemacht
wurde. Wahrend des jetzt sich entspinnenden Kampfes,
den die Kellerbewohner mit grosser Aufregung und
nicht geringem Larm verfolgten , schienen bald die

Falken, bald die Elstern Herren der Situation. Als aber

schliesslich das Elsternweibchen sich auf dem Neste fest-

gesetzt und nielit vom Platze wich, bis der Gemahl
alle Angriffe der Falken gliicklich abgeschlagen hatte,

da mussten die letzteren sich nach einer anderen Be-

hausung umsehen. Es schien keine Zeit mehr zu ver-

lieren. Kurz entschlossen trugen sie einige Beiser

zusammen und richteten sich in zwei Tagen auf dem
TJeberbau des Elsternnestes eine Wohnung her. Merk-
wiirdigerweise lebten die sechs Hausbewolmer von nun
an friedlich neben- oder vielmehr iiber einander , und
5 Sperlings - , 6 Elstern - und 4 Thurmfalkenjunge
verliessen nacheinander Souterain, Hauptwohnivng und
Etage dieses gewiss seltenen Baues.

4. Der Kleilber als Usurpator.

Dass der Kleiber (Spechtmeise, Sitta europaea) als

geschickter Cementirer zur Befestigung der eigenen

Hdhlenwohnung seine Kunst ausiibt, ist bekannt; dass

er dieselbe auch zum Zweck des unrechtmassigen Er-

werbs anwendet, mbchte Manchem neu sein. Ein zu-

verlassiger Beobachter , der Fbrster Pagelsen in

Morel, theilte mir hieriiber am 15. April v. J. Fol-

gendes mit. In den grossen Linden vor der Fbrsterei

waren einige Meisen- und Staarkasten aufgehangt. In
einem der ersteren wollte sich ein Blaumeisen- und
ein Kleiberpaar gleichzeitig hauslich einrichten. Nach
bedeutenden Kampfen fiel der Sieg endlich den Meisen
zu. Die vertriebenen Kleiber bezogen jetzt von den
am nachsten Baum hangenden Staarkasten den unter-

sten, waren damit aber einem Staarparchen, den seit

mehreren Tagen rechtmassigen Besitzern desselben, in

die Hauslichkeit gedrungen und mussten sich selbstver-

standlich von diesen eine ziemlich rucksichtslose Be-
handlung gefallen lassen. Jeden Morgen wurden sie

nebst dem eingebra'chten Hausrath an die Luft befor-

dert, trotz alien Straubens tmd Schimpfens. Dieser

kleine Krieg wurde stets in den Morgenstunden ausge-

fochten, da die Staare spater auf's Feld hinaus ziehen.

Nach einigen Tagen waren die Kleiber um die Mittags-

zeit unter vielem Larmen sehr eifrig bei der Arbeit,

und zu seinem grossen Erstaunen bemerkte mein Ge-
wahrsmann, wie sie das Flugloch des Kastchens schon

reichlich zu zwei Drittheilen test mit Lehm vermauert

hatten. Die Staare sahen sich bei ihrer Heimkehr ge-

prellt und mussten sich durch den Eindringling von

ihrer eigenen Wohnung aus mit triumphirendem „putj

piitj putj " verhohnen lassen. Sie zogen ab und liessen

von nun an den Kleiber unbehelligt. Den Schauplatz

dieser Begebenheit und den nachtraglich auch noch an

den Seiten und Enden fest an den Baum gekitteten

thbnernen Brutkasten konnte ich selbst im Juli in

Augenschein nehmen.
Gleichzeitig theilte Herr Pagelsen mir noch mit,

dass in dem Gehege Westerholz, nicht weit von seiner

Wohnung, eine hohe Buche in der obern Krone von

einem Babenpaar bewohnt wurde, welches damals schon

Junge hatte, wahrend auf den mittlern Aesten sich vor

Kurzem der schwarze Storch angebaut hatte und allem

Anschein nach mit den sonst so rauflustigen Bewohnern
der Dachkammer im Frieden lebte. In den untern Ast-

lochern desselben Baumes nisteten mehrere Staare.

5. Verstellungskunst einer Waldschnepf'e.

Auf einer Hiihnerjagd im mittleren Holstein, Aniang

Octobers 1873, standen wir, zwei andere Jager und ich,

auf dem Wege neben einer Tannenschonung, um auf

meinen Bruder zu warten, der, weil sein Hund am
Rande des Dickichts markirte, ein Stiick zuriick ge-

blieben war. Bald stand in ziemlicher Entfernung vor

ihm unerwartet eine Schnepfe auf. Sie flog bereits mitten

iiber dem Waldchen, als der Schuss fiel, unter dessen

Knall sie trotz der Entfernung von ungefahr 70 Schritt

kopfuber in die Tannen stiirzte. Wir hatten uns genau

die Stelle gemerkt, und als der Hund ohne Schnepfe

zuriickkehrte , arbeiteten sich meine drei Begleiter in

das Dickicht hinein, wahrend ich mich auf einem neben-

hin laufenden Fusssteige in's Gras setzte. Schon hatten

jene eine Weile auf dem Boden und in den Tannen-
zweigen vergeblich gesucht, als ich die vermeintlich Er-

legte zwischen den unten kahlen Stammen geradeswegs
von jenem Platze her auf mich zukommen sah. Sie hatte

ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Suchenden gerichtet,

die, vom Harz beschmutzt und von den herabfallenden

Nadeln belastigt, bereits anfingen, ihrem Aerger Luft

zu machen. Vorsichtig schliipfte sie ein paar Schritte

von mir auf den Fusssteig, horchte noch einmal zuriick

und nahm sich dann gerauschlos auf. Ich schoss sie

jetzt herunter. Nach der Untersuchung war es nicht

zweifelhaft, dass sie von dem Schusse meines Bruders

unberiihrt geblieben war, was ausserdem ihr ungehin-

derter Flug bezeugte. An eine zweite Schnepfe aber

war den Umstanden nach nicht wohl zu denken. Dass

sie sich im Augenblick des Schusses kopflings und wie

todt in's Dickicht stiirzte, war demnach eine List, die

vollstandig ihren Zweck erfiillt hatte, wenn ich nicht

aus Bequemlichkeit auf jenem freien Platze zuriick ge-

blieben ware. Sie mochte es wohl wissen, dass sie sich
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nur auf diese Weise der ferneren Nachstellung entzielien

konnte, gegen welche sie in der kahlen TTmgebung des

Waldckens keinen Sohutz wiirde gefunden kaben.

6. Staarleiclien in Maulwurfsliaufen.

Ausgang April 1874 liess der Forstwarter Petersen
in Immingstedt auf einer neben seinem Hause lie-

genden, ganz Yon Knicks (kohen lebenden HeckenJ um-
scblossenen Weide die Maulwurfskaufen auseinander

w erfen. Bei einem Besuch der Arbeiter machten diese

ihn auf eine Anzahl todter Staare aufmerksam, die sie

in versohiedenen Haufen gefunden haben wollten. So
unglaublich ihm dies vorkam, so musste er sich dock

selbst von der Ricktigkeit jener Aussage iiberzeugen;

denn in seinem Beisein wurden nock aus mehreren, im
Ganzen aus etwa 50 Maulwurfshkgeln, die Leichen von
Staai'en kerausgezogen. Die betreffenden Hiigel zeigten

von Aussen nickts Auffallendes, unterscbieden sicb iiber-

kaupt durch Nickts von den ubrigen. In einigen der-

selben wurde nur einer, in vielen zwei
;
und in mehreren

drei Vogel gefunden. Sie steckten mit dem Kopf nack
unten senkreckt in dem Ausgang der Maulwurfsrohre,

ersckienen ganz frisch, ohne Spur einer Verletzung und
mit vollstandig geordnetem Gefieder. Die ausgegrabenen
Leichen, im Ganzen iiber 100, blieben zerstreut auf dem
Acker liegen und wurden vermutklick vom Raubzeug
gefressen. Ich selbst fand einige Tage spater nur noch

die zerstreut umherliegenden Federn vor
;
an denen ich

constatirte, dass die Staare erst denselben Friihling in

die Locher gekommen sein konnten , was freilick auch

ohnedies vorausgesetzt werden musste, obgleich Peter-
sen behauptete, nur einzelne wenige Vogel auf seinem
Acker bemerkt zu haben. An der Erzahlung des in

seinem Dienst ergrauten Mannes und aufmerksamen
Beobachters auch nur im Geringsten zu zweifeln, habe
ich keine Ursache. Zum Ueberfluss wurde mir dieselbe

von den betreffenden Arbeitern in alien Einzelheiten

bestatigt. Wie aber waren die Staare in solcher Zahl

urn's Leben gekommen, wie in dieser absonderlichen

Lage unter die Maulwurfskiigel gelangt?

7. Merkwih'dige Nistplsitze.

a. Der Kohlmeise.
Die sckleswig - holsteinischen Marschen sind kein

passender Sommeraufenthalt fur Busch-, noch weniger
fur Waldvogel. Nur in der Nahe grbsserer Hofe findet

man auf der von einer breiten „Graff" umgebenen
„Werft" nennenswertke Busck- und Baumanpfianzungen,
im Uebrigen ist die Gegend vollig kakl. Aber auck diese

Anpflanzungen haben es in dem steten Kampfe mit dem
scharfenNordwest meist nicht weit gebracht und gewahren
den Busch- und Baumvogeln nur selten solche Nistge-

legenheiten, wie sie ihnen zusagen. Buchfinken und
Stieglitze sehen sick oft genothigt, ihr Nest in kriippel-

haften Baumzwergen nur wenige Fuss koch zu bauen;
Garten-Laubsanger und -Grasmiicke sind haufig auf die

niedrigsten Bosketstraucher angewiesen , und Griinling

und Hanfiing nisten nicht selten wie der Goldammer
an Wallen, Erdhaufen oder steilen Grabenabhangen. Am
Schlimmsten sind aber die Hohlenbriiter daran. Both-
schwanze, Wendehalse und Meisen, die im Friihjahr

liuigere Zeit in der Gegend sich umhertreiben, sind

gezwungen, bei herannahender Brutzeit in die nachst-

gelegenen Walder zu ziehen. So haben noch die we-
nigsten Marschbewohner jemals ein Kohlmeisennest ge-

sehen, obgleich das „Tallimoschen" ein allgemein be-

kannter Yogel ist. Ich selbst fand deren in einer Beihe
von Jahren kaum zehn, darunter eins an ganz abson-

derlichem Ort : in einem kolossalen eisernen Sckloss

des grossen holzernen Thores vor einem Marschhof bei

Kotzenbiill in Eiderstedt ! Das zum Einschieben des

Biegels bestimmte Loch diente als Flugloch. Das Thor,

und demnach auch das Schloss, wurde selbstverstandlick

nicht mehr geschlossen. Dieser Nothbehelf spricht am
Deutlichsten fiir den Mangel an natiirlichen Nisthohlen.

Meine Bemiihungen, durch Anregung zum Aushiingen

von kiinstlichen Brutkastchen fur kleinere Vogel diesem

Mangel abzukelfen , waren bisher ohne Erfolg , da die

leicht mit zu weiter Oeffnung versehenen Kastchen der

Vermehrung des Sperlings , des Erzfeindes unserer

Marschbauern , Vorschub leisten und dadurch ein

schlimmes Vorurtheil gegen sich erweckt haben.

b. Des grauen Fliegenschnappers.
Neben der vielbenutzten Kegelbahn eines Vergnii-

gungsgartens in Segeberg hingen zwischen den
seitlichen Saulen an diinnen Faden Blumenampeln. Eine

derselben enthielt statt eines Blumentopfs das Nest des

grauen Fliegenschnappers. Das iiber den fiinf Eiern

briitende Weibchen wurde von dem durchstreichenden

Luftzuge bestandig hin und her geschaukelt, und es

stbrte sie weder der Larm der Kegelnden, noch das

Bollen der unter ihr dahinlaufenden Kugeln. — An der

Wand eines Bauernhauses im mittlern Holstein hing,

auf einen Bing gezogen, eine Partie Dohnen. In dem
dachartigen Baum, den die aus Weidenruthen gebogenen

Triangel bildeten, sass ein Fliegensehnappernest mit

kleinen Jungen. Da gerade an der betreffenden Stelle

ein Fenster in die Mauer gesetzt werden sollte, so

wurden die Doknen mit dem Nest auf einen andern,

etwa ackt Sckritt von dem ersten Platz entfernten und
kaum kalb so hoken Nagel gekangt. Das Weibcken
sass sckon wenige Minuten nacher wieder auf den Jun-

gen. Am Tage darauf wehte ein starker Sturm, der an

der Mauer mit solcher Kraft entlang pfiff, dass das

Nest in den sekwingenden Dohnen fast ganz auf die

Seite geneigt wurde. Unfehlbar hatten die Jungen her-

ausfallen miissen, wenn sie nicht durch die sie bedeckende

Mutter festgehalten worden waren. Leider brachte der

Sturm nachtraglich der aufopfernden Mutterliebe ein

trauriges Ende. Durch das Hin- und Herschwanken

der Dohnen und das Zausen des Windes war eine der

nicht zugezogenen Schlingen vor die eine der zum Nest

fuhrenden Oeffhungen zu steken gekommen. Als nack

iiberstandener Sturmesnoth das Weibchen durch diese

Oeffnung hinausfliegen wollte, fand es in der heim-

tiickiseken Scklinge seinen Tod. (Schluss folgt.)

Vereins-Angelegenheiten.

Allgemeine Deutsche Ornithologische Gcsellschaft.

Sitzung vom 8. Januar 1877. Vorsitzender Herr

Dr. Bolle. Den ersten Theil der Sitzung nahmen

zahlreiche kleinere Mittheilungen der Herren Prof.
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