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Der Kukuk.
Von Brehm.

(Schluss.)

Der junge Kukuk entschliipft dem Eie in einem

ausserst hilflosen Zustande, ,,macht sich aber", wie

N a um a n n sagt, „an dem unfdrmlich dicken Kopf mit

den grossen Augiipfeln sehr kenntlich. Er wachst an-

fangs sclinell, und wenn erst Stoppeln aus der schwarz-

lichen Haut hervorkeimen, sieht er in der That hasslich

aus. Mir wurde einige Male erzab.lt, dass man im zu-

falligen Voriibergehen und bei fluchtigem Ansehen ge-

glaubt habe, es sasse eine grosse Krbte im Neste".

Ein junger Kukuk, welchen Passler fand, war drei

Tage spiiter noch einmal so gross und mit blauschwarzen

Kielen und Stoppeln bedeckt, aber noch blind. Am
elften Tage fullte er das gauge Nest aus, ja Kopf und
Hals, sowie der Steiss ragten iiber den Rand des Nestes

hinweg. Die Augen waren geoffnet. Er zeigte braune

Fliigeldeckfedern, blauschwarze Kiele mit dergleichen

kurzen Federchen ; unter dem Bauche war er ganz kahl.

Am sechszehnten war er ausgeflogen. So unbehilflich

der eben ausgekrochene Vogel aueh ist, so fresslustig

zeigt er sich. Er beansprucht mehr Nahrung, als die

Pflegeeltern beschaffen kdnnen, und er schnappt dieselbe,

wenn wirklich noch Stiefgeschwister im Neste sind,

diesen vor dem Schnabel weg, wirft sie auch, wenn sie

nicht verhungern oder nicht durch seine Mutter entfernt

oder umgebraeht werden, schliesslich aus dem Neste

heraus. Hieraus erklart sich , dass man immer nur
einen einzigen bereits einigermassen erwachsenen Kukuk
im Neste findet. Von der Thatsache, dass der Gauch
seine Stiefgeschwister absichtlich oder doch wirklich

aus dem Neste wirft, hat sich Fried rich durch zweck-

entsprechende Versuche iiberzeugen konnen. Der erste

Fall betraf einen fast nackten jungen Kukuk, welcher
hbchstens drei Tage alt war. Ihm gesellte der Be-
obachter, weil er bereits allein im Neste sass, achttagige

Kanarienvogel. Der junge Kobold ruhte fortan nicht

eher, als bis er einen durch heftiges Umdrehen und
Unterschieben des Kopfes auf seinen Biicken gebracht

hatte, richtete sich dann schnell und kraftig hoch auf,

bewegte sich riickwarts und warf damit den eingelegten

jungen Kanarienvogel hinaus. G-enau ebenso verfuhr

er mit den anderen. Anstatt junger Vogel nahm
Friedrich auch zusammengeknitterte Papierballen,

legte sie in das Nest und konnte beobachten, wie diese

ebenfalls iiber den Rand desselben geschleudert wurden.
Spatere Versuche mit etwas alteren Kukuken ergaben

immer dasselbe. Werden wirklich einmal zwei Kukuke
in einem Neste ausgebriitet, so erleidet der schwachere
dasselbe Schicksal, wie sonst die Stiefgeschwister. Man
mag dieses Verfahren als vererbte Selbstsucht oder

mindestens doch als einen zur Erhaltung des Kukuks
nothwendigen Naturtrieb bezeichnen: das Wort thut

hierbei nichts zur Sache. Bemerkenswerth ist eine

Beobachtung Brucklacher's. Einen jungen, bereits

gefiederten Kukuk setzte der Genannte unmittelbar nach

Empfang in die Ecke eines breiten Fenstergesimses,

auf welchem schrag gegeniiber ein Nest mit vier zwblf

Tage alten, zur Zucht bestimmten Gimpeln sich befand.

Der Kukuk verhielt sich einen halben Tag lang ganz

ruhig in seiner Ecke und wurde dort auch gefuttert:

plotzlich aber begann er sich zu bewegen , watschelte

vorwarts, wandte sich schnurgrade dem Gimpelneste zu,

begann dort angekommen an demselben hinaufzuklettern,
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nahm auf dem Rande eine feste Stellung ein, arbeitete

sich mit der Brust vor und bemachtigte sich trotz des

Widerstandes der Eigenthiimer nach etwa zweistiin-

digem Arbeiten des Nestes wirklich. Hierbei fiihrte er

keine andere Bewegung aus, als mit fest an das Nest

angelegter Brust und fachelnder Bewegung der Fliigel

die jungen Gimpel vor sich her auf die Seite zu driicken,

bis diese auf dem Rande des Nestes angekommen waren
und, obgleich sie sich hier noch eine Zeit lang hielten,

nach und nach iiber Bord glitten. Nachdeni der Kukuk
das Nest gliicklich erobert hatte, behauptete er sich in

ihm. „So grob und unYerzeihlich diese Handlung von

ihm war," schliesst Brucklacher, „muss ich doch

sagen, dass er die Eigenthiimer in schonster Weise aus

ihrer Behausung hinausfdrderte."

Die Barmherzigkeit der kleinen Vogel, welche sich

auch bei dieser Gelegenheit aussert, zeigt sich bei

Auffutterung des Kukuks im hellsten Lichte. Mit

riihrendem Eifer tragen sie dem gefrassigen Unholde,

welcher an Stelle der vernichteten eigenen Brut ver-

blieb, Nahrung in Hiille und Eiille zu, bringen ihm
Kaferchen, Fliegen, Schnecken, Raupchen, Wiirmer, und
plagen sich vom Morgen bis zum Abend, ohne ihm
den Mund zu stopfen und sein ewiges heiseres ,,Zis

zisis" verstummen zu machen. Auch nach dem Aus-

fliegen folgen sie ihm noch tagelang; denn er achtet

ihrer Fiihrung nicht, sondern fliegt nach seinem Belieben

umher, und die treuen Pfieger gehen ihm nach. Zu-

weilen kommt es vor, dass er nicht im Stande ist, sich

durch die enge Oeffnung einer Baumhohlung zu drangen;

dann verweilen seine Pfiegeeltern ihm zu Gefallen

selbst bis in den Spatherbst und fiittern ihn ununter-

brochen. Man hat Bachstelzenweibchen beobachtet, welche

noch ihre Pfieglinge futterten, als schon alle Artgenossen

die Wanderung nach dem Siiden angetreten hatten.

So weit aber, wie Bechstein es ausdehnt, geht es

doch nicht. „Wenn er ausgefiogen ist, setzt er sich

auf einen nahe stehenden Baum, streckt sich einige

Male aus, zieht die Federn durch den Schnabel und
lasst seine rauhe, schnarrende Stimme zum ersten Male
horen. Sobald das rauhe, kreischende „Girrke" nur

einige Male in der Gegend erschollen ist, so kommen
alle kleinen Vogel zusammengefiogen, das Rothkehlchen,

die Grasmiicke, der Weidenzeisig, die Bastardnachtigall,

die Braunelle, schwarmen um ihn herum, begriissen ihn,

besehen ihn von alien Seiten, freuen sich iiber ihn und
tragen ihm alsbald aus alien Kraften zu. Er kann
nicht genug den Schnabel offnen, so haufig wird ihm
Futter gebracht. Es ist ein grosses Vergniigen zu

sehen, wie jeder Vogel vor dem andern den Vorzug
haben will, gegen diesen unbekannten gefallig zu sein,

und sowie er nun von einem Baume zum andern ver-

ziebt, um sich im Fluge zu iiben, so ziehen auch diese

Vogel nach und ernahren ihn so lange, bis er ihrer

Unterstiitzung entbehren kann." Hierauf folgen einige

Bemerkungen iiber die weisen Einrichtungen des

Schopfers, ohne welche der junge Kukuk unfehlbar

Hungers sterben miisste: ein Biedermann kann sich

wahrhaft daran erbauen. Leider ist auch diese Be-

hauptung Bechstein 's nicht wahr. Mein Vater setzte

einen jungen Kukuk, als er recht hungrig war, auf das

Hausdach. Es liefen Bachstelzen und Hausrothschwnnzc

auf dem Dache herum: sie besahen ihn, brachten ihm
aber nichts zu fressen. Ein anderer junger Kukuk
wurde auf demselben Dache ausgesetzt und sparlich ge-

fiittert, so dass er immer schrie. Aber kein Sanger,

keine Bachstelze erbarmte sich seiner. „Um meiner
Sache gewiss zu werden," sagt mein Vater, „nahm ich

ihn von meinem Dache herab und trug ihn hinaus in

ein Thai, wo es in dem Gebiisch viele Sanger giebt.

Hier setzte ich ihn auf einen Baumast, ohne ihn anzu-

binden; denn er konnte nur wenig fliegen. Ich wartete

lange, wahrend der Kukuk aus vollem Halse schrie.

Endlich kam ein Laubsanger, welcher nicht weit davon
Junge hatte, mit einem Kerbthier im Schnabel, flog auf

den Kukuk zu, besah ihn — und brachte das Futter

sein en Jungen. Ein anderer Sanger naherte sich ihm
nicht." Schade um die hiibschen Geschichten von
Bechstein!

Junge, dem Nest entnommene Kukuke lassen sich

leicht auffiittern, nehmen auch mit jeder geeigneten

Nahrung vorlieb und verlangen nur eine geniigende

Menge derseiben. Angenehme Stubenvogel aber sind

sie nicht. Ihre Gefrassigkeit verleidet dem Pfleger

alle Freude an ihnen. In friihester Jugend dem Neste
entnommene Vogel werden sehr bald zahm, altere

wehren sich aus Angst gegen den ihnen nahenden
Menschen, erheben die Fliigel wie Raubvogel und beissen

auch wohl mit dem Schnabel nach der Nahrung spen-

denden Hand. Bechstein und nach ihm andere Beob-
achter bezeichnen deshalb den jungen Kukuk als einen

sehrboshaften"Vogel,thun ihm hierin jedochentschiedenes

TJnrecht an. „Er sperrt freilich den Schnabel auf,"

sagt mein Vater sehr richtig, „und schnellt den Kopf
vor, dies thut er aber nur, um den Feind zuriickzu-

scheuchen oder auch, wenn er hungrig ist, und das ist

er immer." Ich meinestheils muss behaupten, dass die-

jenigen Kukuke, welche ich gefangen hielt, nicht im
geringsten boshaft waren

;
ja, ich muss hier ausdriicklich

wiederholen, dass ich auch von der Unvertraglichkeit

anderen Vogeln gegeniiber, von der Naumann spricht,

nichts beobachten konnte. Mein Gefangener lebt mit

Papageien, Kernbeissern, Kardinalen, Alpen- und Ka-
landerlerchen, Wiedehopfen, verschiedenen Sangern,

Helmvogeln, Flaumfusstauben u. s. w. zusammen, war
auch eine Zeit lang in ein und demselben Kafige mit
kleinen -westafrikanischen Finken, hat aber, so weit wir
erfahren konnten, nicht einen einzigen von ihnen be-

helligt. Selbst alt eingefangene Kukuke werden zu-

weilen sehr rasch zahm. Ein Weibcken, welches Delme
fing, kam schon am dritten Tage seinem Pfleger ent-

gegen, wenn dieser ihm Nahrung reichte. Bemerkens-
werth ist, dass der gefangene Kukuk im Kafige nicht

schreit. Von alien, welche ich pfiegte — und es waren
derer eine keineswegs unbetrachtliche Anzahl — liess

nicht ein einziger einen Laut vernehmen ; ich kenne
iiberhaupt nur eine einzige, ebenfalls von Brucklacher
herriihrende Angabe des Gegentheils. Doch bemerkt
auch dieser Forscher, dass sein zahmer Kukuk immer
nur einmal, also nicht wiederholt nach einander den
bezeichnenden Ruf habe erschallen lassen.

Der erwachsene Kukuk hat wenig Feinde. Seine

Fluggewandtheit sichert ihn vor der Nachstellung der

moisten Falken, und den kletternden Raubthieren ent-
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geht er wahrseheinlich immer. Zu leiden hat er von
den Neckereien des Kleingefliigels, und nicht allein von
jenen Arten, denen er regelmassig seine Brut anver-
traut, sondern auch von anderen. In erster Reihe machen
sich hier, wie zu erwarten, die muthigen Bachstelzen mit
ihm zu schaffen. Alle drei bei uns einheimische Arten
verfolgen ihn in der angegebenen Weise, sowie er sich

sehen lasst. Ausser ihnen habe ich den Pirol, unsere
Wiirger, den grossen Fliegenfanger, Laubsanger, Bastard-
nachtigallen und endlich Grasmiicken auf ihn stossen
sehen. Bach Walter's BeobachtuDgen behelligt ihn

selbst der Griinspecht und jedenfalls viel ernstlicher

als die vorher genannten Vogel. Der stiirmische Flieger
holt den fliichtenden Kukuk bald ein und angstigt ihn
so, dass er zuletzt vor Angst kaum weiss, was er be-
ginnen soil. Ein von dem Griinspecht gejagter Kukuk,
welchen Walter beobachtete, benutzte den einzigen auf
seinem AVege sich findenden Bauni, urn sich in den
diinnen Zweigen der Krone zu decken. Aber auch der
Specht kletterte ihm hier nach und trieb den Kukuk von
neuem in die Flucht und dem hochstens noch fiinfzig Schritt

von jenem Baum entfernten Walde zu. Schon nachdem
er eine Entfernung von etwa zwanzig Schritten zuriick-

gelegt hatte, wurde er wieder eingeholt, und so scharf
gedrangt und gestossen, dass er seiner Gewohnheit zu-

wider auf das kahle Feld niederllog. Aber auch hierhin
folgte der Griinspecht, und Walter, welcher leider

durch Dorngebiisch verhindert wurde, genau beobachten
zu konnen, sah jetzt nur noch einen Ballen an der Erde.
Als er den Dornbusch umlaufen hatte, waren beide
Vogel verschwunden. Abgesehen von solchen Gegnern
und verschiedenen ihn plagenden Schmarotzern hat der
ausgewachsene Kukuk von den fluggewandten Raub-
vogeln zu leiden, jedoch weniger, als man von vorne
herein annehmen mochte. Dagegen ist er, so lange er

sich noch im Eeste befindet, vielen Eeinden ausgesetzt.
Fiichse, Katzen, Harder, Wiesel, Mause, Raben, Heher
und andereNestpliinderer entdecken den grossen Gesellen
noch leichter als die rechtmassige Brut eines solchen
Nestes und nehmen ihn als gute Beute mit. Auch der
Mensch gesellt sich hier und da aus Unkenntniss und
Walm zu den genannten Eeinden. Nach der Auffassung
des Volkes verwandelt sich der Kukuk im Winter in

einen Sperber, und solchen zu vertilgen erscheint eher
als Verdienst denn als Vergehen. Erst wenn der Gauch
gliicklich dem Neste entronnen und selbstandig geworden
ist, fiihrt er ein ziemlich gesichertes Dasein. Vor dem
Menschen nimmt er sich jetzt in der Regel wohl in

Acht, und dem, welcher seine Stimme nicht genau nach-
zuahmen versteht, wird es schwer, einen Kukuk zu be-
riicken. Noch schwieriger ist es, einen erwachsenen
Kukuk lebend in seine Gewalt zu bekommen. Mir ist

keine einzige Eangart bekannt, welche sieher zum Ziele

fiihrt. Gleichwohl muss es solche geben; denn in

Griechenland, woselbst man den Kukuk verspeist und
als Leckerbissen betrachtet, bringt man gegen Ende
des Juli fette Vogel auf den Markt, welche wahrsehein-
lich doch gefangen wurden.

Ich thue recht, wenn ich den Kukuk der allge-

meinsten Sclionung empfehle. Er darf dem Walde
nicht fehlen, denn er tragt nicht bios zu seiner Bele-

bung, sondern auch zu seiner. ErhaHung bci. Das Ge-

fuhl will uns glauben machen, dass der Eriihling erst

mit dem Kukuksrufe im Walde einzieht. Der Verstand
sagt uns, dass dieser klangvolle Ruf noch eine ganz
andere, wichtigere Bedeutung hat. „Welches Menschen-
herz, wenn es nicht in schmahlichster Selbstsucht ver-

schrumpft ist," sagt E. v. Homey er, „fuhlt sich nicht

gehoben, wenn der erste Ruf des Kukuks im Friihlinge

ertont? Jung und Alt, Arm und Reich lauschen mit

gleichem Wohlbehagen seiner klangvollen Stimme.
Konnte man dem Kukuk auch nur nachsagen, der

rechte Verkiindiger des Friihlings zu sein, so ware er

dadurch allein des menschlichen Schutzes wiirdig. Er
ist aber noch der wesentlichste Vertilger vieler schad-

lichen Kerbthiere, welche ausser ihm keine oder wenige
wesentliche Feinde haben. Der Kukuksruf bezeichnet den

Einzug eines der treuesten unserer Waldhiiter. Kerbthiere

aller Art und nur ausnahmsweise Beeren bilden die

Nahrung des Kukuks ; derselbe vertilgt aber vorzugs-

weise solche, welche gegen andere Feinde gewappnet
sind: haarige Raupen. Dass es unter diesen abscheu-

liche Waldverderber giebt, ist bekannt genug, dass sie

sich oft in entsetzlicher Weise vermehren, ebenfalls.

Ihnen gegeniiber leistet der verschrieene Gauch grosses,

unerreichbares. Sein unersattlicher ilagen gereicht dem
Walde zur AVohlthat, seine Gefriissigkeit ihm selbst zur

grossten Zierde, mindestens in den Augen des verstan-

digen Forstmanns. Der Kukuk leistet in der Vertil-

gung des schadlichen Gewiirms mehr, als der Mensch
vermag. Eine Beobachtung E. von Homeyer's mag
dies beweisen.

Zu Anfang Juli des Jahres 1848 zeigten sich in

einem etwa dreissig magdeburger Morgen grossen

Kieferngehbiz mehrere Kukuke. Als Homeyer nach

einigen Tagen wieder nachsah, hatte sich die Zahl der

Vogel so auffallend vermehrt, dass dieses Ereigniss

seine lebhafteste Theilnahme in Anspruch nahm. Es
mochten, einer ungefahren Schatzung nach, etwa hundert

Kukuke durch das Gehblz vertheilt sein. Der Grund
dieser ungewohnlichen Anhaufung wurde alsbald klar,

da die kleine Kiefernraupe (Liparis monacha) in grosser

Anzahl das Waldchen heimsuchte. Die Kukuke fanden

Ueberfluss an Nahrung und unterbrachen ihren Zug,

welcher eben begonnen hatte, urn die versprechende

Oertlichkeit auszunutzen. Jeder einzelne war eifrig be-

miiht, sein Eutter zu suchen: ein Vogel mochte oft in

der Minute mehr als zehn Raupen verschlingen. „Rechnet

man nun", sagt Homeyer wortlich, „auf jeden Vogel

in der Minute nur zwei Raupen, so macht dies auf ein-

hundert Vogel taglich, den Tag (im Juli) zu sechzehn

Stunden gerechnet, 192,000 Raupen, in funfzehn Tagen
— so lange wahrte der Aufenthalt der Kukuke in

Massen — 2,880,000 Raupen. Es war aber eine sicht-

bare Abnahme der Raupen unverkennbar
;
ja, man war

versucht, zu behaupten, die Kukuke hatten dieselben

vertilgt, da spaterhin wirklich keine Spur von ihnen

iibrig blieb.

Diese Beobachtung des trefflichen Forschers steht

keineswegs vereinzelt da. Wer im Sommer in

einem vom Raupenfrasse heimgesuchten Walde ver-

standig beobachtet, wird immer finden, dass die jetzt

noch mit der Fortpflanzung beschaftigten Kukuke von

nah und fern herbeieilen, um an so reich gedeckter
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Tafel ihrer kaum zu stillenden Fresslust Geniige zu

leisten. Wenn die Raupenpest einmal ausgebrochen ist,

vermdgen freilich audi die Kukuke ihr nicht mehr zu

steuern: sie aber einzudammen, zu mindern, vielleicht

gar nicht zum Ausbruehe gelangen zu lassen, das ver-

mogen sie wohl. Und darum ist es die Pflicht jedes

verniinftigen Menschen, dem Walde seinen Hiifcer, uns

den Herold des Friihlings zu lassen, ihn zu schiitzen

und zu pflegen, so viel wir dies im Stande sind, und
blindem Wahne, dass dieser Yogel uns jemals Schaden

bringen konnte, entgegenzutreten, wo, wenn und gegen

wen immer es sei.*)

Zur Brut des Monchssittichs.

Von Emil Linden.

Ganz unverhofft machte ick vorgestern am 31. Aug.
die Wahrnehmung, dass sich bei meinem Paar Mdnchs-
sittiche (Bolborrliynclius monaehus) eine Vermehrung ein-

gestellt, die mir um so unerwarteter war, als ich dieses

Paar nun 12 Jahre besitze (im Jahre 1865 von Herrn
N". Punk in Eriissel bezogen) und immer im gleichen

Raume halte.

Ich fand am Morgen fruh jenes Tages einen Conurus
jendaya im Hader mit einem Monehssittich , was mir
um so auffallender war, als die Vdgel nun seit vielen

Jahren im besten Prieden beisammen wohnen; ich

glaubte, es werde dem Monehssittich etwas zugestossen

sein, da er auf dem Boden sass, und nahm ihn in die

Hand. Da fiel mir seine geringe Grosse auf. Ich

musste sogleich an ein Junges denken, suchte mit den
Augen die Alten, und wirklich sassen sie auf dem
obersten BTistkasten in einer Hdhe von 5 Meter.

Sogleich setzte ich eine Leiter an, konnte aber nicht

in den Nistkasten sehen ; doch fiihlte ich mit der Hand,
dass etwas darinnen war, nahm den Kasten behutsam
herunter und setzte ihn in eine leer stehende Abthei-

lung zusammen mit dem andern Jungen und den Alten,

da ich wohl mit Recht befurchtete, dass viel Miihe
entstehen konnte.

Indessen kam der zweite Insasse auch aus dem
Kasten, zeigte aber auf der linken Brustseite einen

sonderbaren Auswuchs, der nackend ohne Pederbildung
ist, wahrend sein Gefieder dem der Alten schon fast

ganz gleich ist. Das andere Junge ist von den Alten
durch nichts zu unterscheiden als durch die Grosse.

Ueber die Brut und die Entwicklung kann ich also

gar nichts mittheilen, da ich die sehr hoch hangenden
Nistkasten nur im Friihjahr und Herbst abnehme und
je nach Beschaffenheit auswechsele. Ich hielt die Vdgel
laogst nicht mehr fiir ein wirkliches Paar, sondern fur

2 Weibchen, da ich im 1. Jahre von denselben 2 Eier
batte, die aber kaum bebriitet wurden und bald ver-

schwunden waren.

Da icli aus anderen Beschreibungen der Brut dieser

Art gelesen und mich auch in Constanz selbst iiber-

zeugte, dass der Nistkasten mit Zweigen und Halmen

*) Der Verfasser ersucht alle Leser des Ornithol. Central-
blatta, ihm gefalligst Beobaehtungen iiber den Kukuk, welche
zur BericLtigung und Erweiterung des Vorstebenden dienen
konnen, zukommen zu lasseu.

ausgelegt war*), so musste ich mich wundern, dass

dieses bei mir nicht der Pall war, obwohl an Material

kein Mangel ist. Der Boden des Nistkastens war 3 Ctm.

hoch mit abgenagtem Holz bedeckt, sonst aber sehr

sauber gehaiten , sodass also der Unrath ausgeworfen

wurde, denn bei der schon so sehr entwickelten Grosse

der Jungen hatte sich dieser sehr angesammelt.
Das Paar mit den Jungen werde ich nun getrennt

halten, und hoffentlich wird dieser Erfolg zu weiteren

fiihren , die ich dann zu beobachten in der Lage sein

werde.

Zwei Wintergaste in Groningen.

Von H. Hesselink.

Im Monat Pebruar 1877 hatten wir hier in der

Provinz Groningen zwei seltene nordische Gaste. Die
Witterung war zu dieser Zeit sehr unregelmassig, triibe,

und heftige Stiirme tobten. Am 1. Pebruar wiithete

ein fiirchterlicher Orkan. Am 19. Pebruar hatte sich

das Wetter etwas aufgeklart, und ich beschloss, eine

Excursion in's Freie zu machen. Nachdem ich den
ganzen Morgen umhergelaufen war, ohne etwas Beson-
deres zu sehen, und, noch eine Viertelstunde von der

Stadt entfernt, ein wenig ermiidet mich niederlassen

wollte, sah ich pldtzlich vor mir auf einem Baumaste,
nicht weiter als 5 Meter von mir entfernt, ein sehr

schdnes Exemplar des Seidenschwanzes (Bomhy-
cilla garrula). Wie kam der Vogel hier so ganz allein

her? Er musste verschlagen sein. Bald setzte er sich

auf einen Dornbaum und frass von den Beeren. Als

ich hervortrat, flog er tiefer in den Wald. Ich lief

nach Hause, um eine Plinte zu holen. aber obschon ich

den ganzen Nachmittag und am folgenden Tage Alles

absuchte, konnte ich ihn nicht auffinden. Er musste
weiter gezogen sein. Spater erzahlte mir der Todten-
graber, dass er einen solchen Vogel mehrere Tage ge-

seben und verfolgt habe.

Einige Tage spater war ich wieder auf dem Kirch-

hofe ndrdlich von Groningen, als ich, durch das Geschrei

einiger Elstern aufmerksam gemacht, weit von mir auf
einem Baume einen Flug Vdgel sah. Durch Strauch-

werk gedeckt, scblich ich naher und erblickte nun 10—15
grosse Vdgel mit langem Schnabel, braun und weiss ge-

farbt, so viel ich unterscheiden konnte. Jetzt aber
musste mich Gevatter Elster gesehen haben. Sie stiess

ihren hellen Schrei aus, und hin flog die ganze Schaar
nach der andern Seite des Kirchhofes. Sehr verdriesslich

trat ich hervor und blickte den Thieren nach , die in

den letzten Biiumen sich wieder niederliessen , als ich

noch einmal einen Elsterschrei unweit von mir hdrte

und bald darauf noch 5 der fremden Vdgel iiber mich
fort fliegen sah. Schnell brachte ich die Plinte an die

Schulter, und nieder fiel eins der stolzen Thiere. Meine
erste Vermuthung war die richtige. Der Erlegte war
ein Tannenheher (Nucifraga caryocatactes). In den
ndrdlichen Provinzen der Slederlande ist der Tannen-

*) Nach den Beobaehtungen Burmeister's und Anderer
nisten die Mbnebssittiehe in der Freiheit nicht in Hoblen, son-
dern bauen ein frei stehendes Nest, wie solcbes auch von den
Gefangenen des Zoologischen Gartens zu Berlin (No. 16 d. Bl.)

gesehehen.
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