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ziiweilen schon auf der Stange sitzen iind recht kraftig

erscheinen. Es gewahrt einen interessanten Anblick,

die so verschieden gefarbte Iris dieser Vogel neben

einander zu beobachten, woYon das Mannchen das feu-

rigste Gelb, das Weibchen etwas blasseres und die

Jungen noch ein schmutziges, mit Grau gemisclites Gelb

durchscheinen lassen.

II. Kaubvogel-Fangeiseu auf Stangen.

In neuerer Zeit haben industrielle Jagdzeugfabri-

kanten Fangeisen fiir Raubvogel construirt, welche, auf

einem kleinen Holzteller angebracht und auf Stangen

befestigt, auf den Feldern aufgestellt werden. Angeb-

lich soUen diese Fangeisen fur das Fangen der Habichte

bestimmt sein und werden deshalb von vielen Jagern

und Jagdberechtigten gekauft und leider schon viel

verwendet.

War aber die Natur der Habichte kennt, der weiss,

dass diese sich nie und nimmer auf solche frei hingestellte

Stangen setzen, sondern stets nach Spitzbubenart her-

angeschlichen kommen und ebenso schnell verschwinden,

Dagegen werden diese Stangen viel von den Bussarden

besucht, um von da aus nach Mausen zu spahen, und
diese vielfach gefangen. Noch viel haufiger als diese

ereilt das tiickische Eisen aber zur Nachtzeit die so

niitzlichen Eulen, welche dann am Morgen des nachsten

Tages oft noch lebend, aber elend zerschlagen gefunden

werden.

Leider ist den meisten Jagern noch Alles gleich, was
krumme Schnabel und Krallen hat, und sie glauben keine

Verpflichtung gegen den Landwirth zu haben, weshalb

die Bussarde und Eulen noch immer der Verfolgung aus-

gesetzt sind wie friiher. Dieser, dem Naturliaushalt sowie

der Landwirthschaft ganz besonders schadliche Dualismus

sollte nothwendigerweise aufhoren und Forst-, Jagd-,

Fischerei- und Landwirthschaft unter eine einheitliche

Leitung gebracht werden. So lange solches aber nicht

geschielit, ist es Sache der Landwirthe selbst, die Scho-

nung der Bussarde und Eulen von den Jagern auf das

Entschiedenste zu fordern und die Entfernung der so

vieles Unheil anrichtenden Raubvogeleisen auf Stangen

zu veranlassen.

III. Das Ansnehmen dei- EaubTogelhorste

ist in vielen Revieren, wo man eben keinen Unterschied

zwischen niitzlichen und schjidlichen Raubvogeln macht,

allgemein iiblich, und manche Jager woUen sich absolut

nicht iiberzeugen lassen oder selbst iiberzeugen, dass

es auch niitzliche Raubvogel geben kann. Was eben

krumme Haken hat ist Raubvogel und muss daher

sterben. Nach diesem Dogma der Jagerpraktika lasst

man in vielen Revieren durch junge Wagehalse die

Horste siimmtlicher Raubvogel besteigen und die Eier

oder Jungen ausnehmen und briistet sich nachher mit

dieser Heldenthat, die so und so vielen Raubvogeln das

Leben gekostet hat. Es sollte daher wiederum Sache

der Landwirthe sein, gegen das Ausnehmen der Bussard-,

Thurmfalken- und Eulennester zu protestiren, well diese

ja die entschiedensten Mausevertilger auf ihren Feldern

sind. — Viele Tropfen hohlen einen Stein aus, und

deshalb darf dieser alte Kohlerglaube unseres mo-

dernen Jagers wohl in das richtige Licht gestellt werden

und sollten namentlich landwirthschaftliche Zeitschriften

sich des Gegenstandes annehmen.

Der Fischadler (Fanclion haliaetus CuTJ.

Ein wahrend fast 20 Jahren allsommerlich wieder-

holter Besuch der Dubrow bei Konigs-Wusterhausen

nachst Berlin, dieses circa ^40 Meile grossen, von

einer durch die Dahme gebildeten Seenkette umgebenen,

mit vorwiegend den altesten Eichen und Kiefern be-

standenen Forstreviers , ermoglicht, iiber die Brutver-

haltnisse des daselbst jahrlich in 8 bis 10 Paaren ver-

tretenen Fischadlers einige eingehendere Mittheilungen

zu geben.

Ende Marz, spatestens Anfang April erscheint dieser

Vogel am Brutplatze, um sofort von dem einmal er-

wiihlten Standhorste paarweise derartig Beschlag zu

nehmen, dass abwechselnd beide Theile den Ilorst selbst

schon 4 Wochen vor Eintritt der Brutperiode besetzt

halten.

Nur in dem Falle, dass Sturm und sonstige gewalt-

same EingrifFe dem alten Horste Schaden zugefiigt oder

wiederholte Storungen beim vorjahrigen Brutgeschaft

eingetreten, unternimmt das Paar in unmittelbarer Nahe,

meist nur auf 30 bis 50 Schritt Entfernung, die Her-

richtung eines neuen Horstes, sonst wird der bisher

benutzte mit einer neuen Lage abgestorbenen trockenen

Kniippelholzes belegt und der ziemlich flache Kessel

mit einigem zur Unterlage der Eier dienenden Moose
ausgekleidet. Bei 1 Meter horizontalem Durchmesser

hat der Horst, je nach Alter, zwischen 1 bis 2,5 Meter

vertical aufsteigende Hbhe. Das vollstandige Gelege

ist bei giinstiger Witterung vom 24. bis 30. April, wo
jeden zweiten Tag ein Ei gelegt wird, am sichersten

zu erhoffen, jedoch wurden auch einmal und zwar im

Jahre 1869 die Gelege schon am 19. April voUstandig

und unbebriitete Eier noch am 12. Mai d. J. angetroffen.

Die Zahl eines Geleges beziffert sich auf 3 Stiick,

seltener 2 und nur einmal fanden sich 4 Stiick, bei

welchen letzteren ein kleines von der iiblichen Zeich-

nung abweichendes Exemplar sich befand.

Bei gegen 100 gemessenen Eiern vorzugsweise wohl

alter Ybgel stellte sich die Lange auf 62 bis 70 mm,
die Breite auf 44 bis 52 mm, deren Zeichnung, bei

kurzovaler Form, im Allgemeinen auf weissem, in's

Blaugriine gehenden Grunde, dunkel rothbraune, meist

den stumpferen Pol bedeckende , mitunter zu einem

Kranze sich vereinigende Flecken zeigen. Die Eier

eines Geleges sind in den meisten Fallen in Form und

Zeichnung, mit Ausnahme der Grundfarbe, ganz und

gar von einander abweichend, und erscheinen diese Ab-

weichungen bei den aus einem Horste in den Vor-

jahren genommenen Gelegen desselben Vogels wieder.

In den Fallen, wo der Horst bei nicht vollzahligem

Gelege erstiegen und ein oder beide vorhandene Exem-

plare demselben entnommen wurden, fand sich spjiter

bei dem nachgelegten zweiten resp. dritten Stiick eine

so intensiv tiefdunkelrothe , das ganze Ei bedeckende

Farbung vor, dass hier der Erregung des Vogels iiber

die stattgehabte Stdrung und den Vei'lust der ersten

Eier Einwirkungen auf ein stfirkeres Hinzutreten von

Blut behufs Pigmentiren des Eies zuzuschreiben waren,
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In hochst selteiten Fallen legt der Kschadler nach
eingebiisstem Gelege ein einzelnes Stiick nach, zu einem
zweiten Gelege im Sinne des Wortes kommt es nicht.

Die gewohnliche Briitezeit, welche sofort nach dem
Legen des ersten Eies beginnt, dauert 22 bis 26 Tage,
wobei in den selteneren Fallen das Gelege von 3 Eiern
zur vollen Entwickelung gelangt, sondern 2 Junge als

Durchschnittszahl anzusehen sind.

Von den in den Horsten liegenden zur Nahrung
dienenden Fischen, meist Barsche, war fast immer nur
die obere Halfte verzehrt, wonach den jungen Vogeln
das Kopfende schmackhafter zu sein scheint.

In der Gefangenschaft halt sich der Fischadler nicht

viel langer wie 2 bis 3 Jahre, bei der ersten Ueber-
winterung fallen viele; da, wo diese Art mit iieisch-

fressenden Eaubvbgeln zusammengehalten wurde und
dereu Nahrung theilweise annahm, erwies sie sich als

ganz besonders hinfallig. Nur ganz frische Fisch-
nahrung und TJeberwinterung in geschiitzten Eaumen
erzielte giinstigere Resultate.

Der mitunter in grosseren Horsten sein Lager auf-

schlagende Edel- oder Baummarder (Mustela Maries L.)

stellt den Fischadler-Eiern als leckerer Beute nach, so dass
das Auffinden der ausgesogenenEier am Fusse des Horstes
nicht zu den Seltenheiten gehort. A. Geunick.

M i s c e I I e n.

Von Dr. Qnistorp.

Zu denjenigen Vogeln, welche im Winter 1877/78
in nnserer Provinz Vorpommern iiberwintert haben, ist

auch Ardea cinerea zu rechnen; mein Neffe Waldemar
Beimer sah auf seinem im Kreise Grimmen am Flusse
Trebel gelegenen Gute den ganzen Winter hindurch ein

Exemplar davon. Waldschnepfen haben in unserer
Provinz -wohl eine sehr grosse Menge iiberwintert, denn
in einer einzigen Kiefernschonung des fiskalischen Forst
Klein-Barnekow, zur Oberforsterei Obtshagen im Kreise
Grimmen gehorig, wurden den ganzen Winter hindurch
3 Stiick haufig gefunden. Einzclne Exemplare blieben
in alien grosseren Forsten. Die ersten Zugschnepfen
kamen aus dem Siiden in unserer ganzen Provinz am
4. Marz an, an diesem Tage wurden iiberall auch in

den Revieren, in welchen im Winter keine gefunden
worden, solche frisch zugezogene angetrofien, am Abend
des 4. wurden auch iiberall die ersten Waldschnepfen
auf dem Abendstriche gesehen bezw. geschossen. Der
Durchzug der Waldschnepfen dauerte bis zum 14. April
fiir die IJmgegend Greifswalds, auf Riigen und in den
Strandrevieren wurden wohl noch etwas spjiter durch-
ziehende Waldschnepfen gefunden. Die Zahl der durch
unsere Provinz wandei-nden Waldschnepfen war in diesem
Friihlinge eine noch geringere als in den letzten voran-
gegangenen Friihlingen, obgleich das Wetter ein sehr
giinstiges war und die BodenboschafFenheit ebenfalls
nichts zu wiinschen iibrig Hess, denn die vielen nassen
Niederschlage hatten eine solche Menge Wasser in die

niederen Stellen der Walder gebracht, dass dasselbe
den Jagern oft sehr lastig wurde. Die Windrichtung
war fast bestandig eine siidliche und westliche, also
eine sehr giinstige fiir den Einfall der Schnepfen in

unsern Revieren.

Tardus musicus und iliacus wurden nur in verschwin-
dend kleiner Anzahl beobachtct, und ist mit Sicherheit

vorherzusagei), dass wenn nicht schleunigst dem scheuss-

lichen Fange in Dohnen im Herbste gesetzlich Einhalt
gethan wird, diese beidcn Drosselarten bald unter die

seltenen Vogel gerechnet werden miissen.

In einer Wo. des Jahrganges 1876 aussert ein Guts-
besitzer am Rheine seine Zweifel iiber einen in der
Gartenlaube vor Jahren beschriebenen Kampf eines Haus-
sperlingB mit einem Staare in den Nistkasten. Ich
habe den Aufsatz in der Gartenlaube nicht gelesen, so

viel ich mich entsinne, wohl aber habe ich in diesem
Friihlinge Folgendes, vielleicht ganz Gleiches erlebt.

In dem Garten meines in der hiesigen Vorstadt wohnenden
langjahrigen Jagdadjutanten sind von diesem 6 Nist-

kiisten angebracht fiir Staare und eben so viele fiir

kleine Hohlen-Briiter. In letzteren nisteten friiher bis-

weilen Meisen, jetzt aber nur noch Haus- und Feld-

sperlinge, welche die Meisen vollstandig verdrangt. In
den 6 grossen Nistkasten quartieren sich allwinterlich

Sperlinge ein, wie ja die Regel ist, und im Friihlinge

bei Ankunft der Staare beginnen dann die Kampfe, in

denen die Staare fast immer Sieger bleiben, die Spatzen
an die Luft setzend. So war es denn auch in diesem

Friihlinge mit den Spatzen in 5 Kasten; der 6. aber

war bewohnt von einem Hausspatze, der sich sein Domicil

nicht nehmen liess. Wenn der Staar in den Kasten
kam und den Spatz in demselben fand, erfolgte sofort

eine draussen deutlich horbare Rauferei, die schLiesslich

stets damit endete dass der Spatz jiimmerlich zu

schreien anfing, worauf dann sofort der Staar den Spatz

im Schnabel haltend am Flugloche erschien und den

Spatz an die Luft setzte. Dieser fasste dann in nahe

gelegenen Obstbiiumen Posto, wartete bis der Staar aus

dem Kasten kam, dann stiirzte er sich, durchaus nicht

durch seine friiherc Niederlage im Kasten entmuthigt,

auf denselben, die Rauferei begann in der Luft, die

Federn staubten davon, und die Kampfenden trennten

sich meist erst, nachdem beide auf die Erde herabge-

fallen waren. Dieses Duell wiederholte sich taglich

mehrere Male etwa 2 Wochen hindurch, worauf es

dem Staare das Kliigste schien, den Kampf an den Nist-

kasten aufzugeben ; der Spatz blieb Triumphator: ein

so kleiner Vogel gegen einen um so viel grosseren und
starkeren. Es ware uns ein Leichtes gewesen, den

Spatz todtzuschiessen, aber wir hielten es fiir frevel-

haft, einen so tapferen Kampen dem Tode zu weihen,

glaubten auch ganz sicher, dass schliesslich doch der

Staar als Sieger aus der Fehde hervorgeheu werde.

Dies war aber Tiiuschung; gegenwjirtig briitet die Ehe-
halfte des tapferen Spatzen in dem so lange streitigen

Kasten.

Die Behauptung, dass die Staare Nestrauber seien,

erklare ich fur ganzlich falsch; ich habe, um iiber diesen

Punkt in's Reine zu konimen, in diesem Friihlinge eine

grossere Anzahl ihre Jungen fiitternder Staare selbst

beobachtet und beobachton lassen; aber kein einziges

Paar futterte mit anderen Thieren als Wiirmern nnd
Maikaferu, nanilich den Leibern derselben, nachdem der

Kopfund die librigen harten Theile von ihnen entferntwaren.

Was die Frago anbetriiFt, ob Zugvbgel, auf ihrer

Wanderung von winterlichem widrigen Wetter iiber-
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