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Briitende Wachholderdrosseln.

Von Bernh. Teichmiiller.

Die Gegend, in der nachfolgende Beobachtungen
gemacht wurden, ist die um Dessau, der Hauptstadt

Anhalts und daselbst insbesondere der sogenannte Thier-

garten. So weit das Auge reicht, sieht man griine

Wiesen mit machtigen Eichen, von dichtem Gehblz im Hin-
tergrunde eingefasst. Die Mulde durchschneidet in vielen

Kriimmungen die griine Flache und bewassert in jedem
Friihjahr durch den Austritt aus ihren Ufern die Aenger.
Zahlreiche Wasserarme fordern die Pruchtbarkeit, und
Tiimpel liegen in grosser Menge zerstreut umher. Die
an ihnen stehenden Erlenbiische werden zur Zugzeit
von grossen Mengen Zeisigen {Fringilla spinus) gern
besucht. In den Ldchern der Eichen nisten Staare

(Siurnus vulgaris), graue und Trauerfliegenfanger [Mus-
cicapa grisola und luctuosa), Gartenrothschwanzchen
{Ruticilla ploenicurus) und noch manche andere Vogel.

Die Holztauben (Columba oenas) lassen ihr Rucksen
hie und da horen, der Holzschreier {Oarrulus glandarius)

afft das Miauen des Bussards nach, Kukuke und Pirole

machen sich nur durch ihren E,uf bemerkbar, verbergen
sich aber dem spahenden Auge. Aus dem Stangenge-
holz, das mit den Wiesen abwechselt, sehallt der Gesang
der Amsel und der Laubsanger; iiberall ist Leben und
Bewegung. Besonders gern suchen zur Zugzeit die

Wachholderdrosseln (Turdus pilaris) diese schon von
Naumann ofter erwahnte Gegend auf. Auch am Ende
des vorigen und Anfange dieses Jahres waren sie wieder
erschienen. Lange Zeit hindurch beobachtete ich sie

fast taglich. Sie suchten entweder auf den Wiesen
ihre Nahrung oder sassen in dem obersten Wipfel einer

Eiche. Bei meinem Herannahen flogen sie stets mit
lautem Quiriri oder Schaschaschak auf und davon,

gewohnlich iedoch nur bis auf den naehsten Baum, auf

dem sie sich wiederum niederliessen. Dies Manover
konnte ich taglich bei durchziehenden Schaaren wieder-

holen sehen, bis sie bei vorriickender Jahreszeit mehr
und mehr verschwanden. Die letzten beobachtete ich

am 19. April.

Lange Zeit hindurch kam ich nicht wieder dorthin.

Um so grosser war mein Erstaunen, als ich am 11.

Juni das bekannte Schaschaschak von fern her wieder-

um vernahm. Ich schlich mich heran, wurde jedoch

gesehen, und da ich an genanntem Tage keine Zeit zu

Nachforschungen mehr hatte, machte ich mich an den
folgenden Tagen auf die Suche und nicht ohne Erfolg.

Sie hiipften auf den Wiesen mit wagerechter Haltung
des Korpers hin, machten jedoch selten mehr als sechs

Spriinge hintereinander ; dann hielten sie einen Augen-
blick an und sicherten. Offenbar suchten sie wahrend
dieses Hiipfens etwas auf der Erde. Ich konnte jedoch

nicht unterscheiden, ob Nahrung fiir Junge oder Bau-
stoffe zum Nest^ bis ich ihrem Fluge folgte und auf

diese Weise ihr Nest fand. Es stand auf dem Seiten-

aste einer sehr hohen Eiche. Als ich es zuerst bemerkte,

wurde mir eine Vermuthung zur Gewissheit. Am An-
fange dieses Jahres fand ich namlich in demselben

Thiergarten ebenfalls auf dem Seitenaste einer Eiche

ein Nest, das meine ganze Aufmerksamkeit auf sich

zog. Es war namlich zu seinem Bau nicht ein einziges

kleines Beischen verwendet worden, wie sonst bei

Nestern von solcher Grbsse, sondern sah von unten

wie ein Haufen gebleichten Heu's aus. Ich kletterte den

Baum hinauf und bemerkte nun, dass es nur aus trocke-

nem Heu und lehmiger Erde zusammengeknetet war.
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Da nach meiner Kenntniss ein hier standiger Vogel es

nicht gemacht haben konnte, lag nach der Grosse des

Nestes zu schliessen die Vermuthung nahe, dass Kram-
metsvogel die Erbauer waren. Nicht lange nachher

fand ich noch zwei eben solcher Nester, eins mannshoch

auf einer Hainbuche, das andere auf einer Eiche c. 12

Euss hoch und von derselben Beschaffenheit. Diese

drei waren also wirklich Krammetsvogelnester gewesen,

wie aus der Aehnlichkeit mit dem neugefundenen erhellte.

Sie scheinen von durchziehenden Vogeln in der Absicht

hier zu briiten erbaut zu sein, obwohl in keinem ein

Ei lag und iiberhaupt nichts vorhanden vrar, woraus

man auf Brutgeschafte hatte schliessen konnen. Schlechte

Witterung mochte ihr Vorhaben verhindert haben.

Also mein neugefundenes Nest stimmte mit diesen

genau iiberein und enthielt Junge, die dem Ausfliegen

schon sehr nahe waren, denn sie flatterten im Neste

herum. Die Alten trugen alle 5— 10 Minuten Eutter

zu, waren iiberhaupt fur das Wohl ihrer Jungen sehr

besorgt. Wehe der Krahe, die bios iiber den Baum,

auf dem das Nest stand, hinflog. Wiithend stiessen

sie von oben herab mit lautem tjarrr tjarrr tjarrr

tjerrrrr. Jedoch schien sich ihre Wuth nur auf grosse

Vogel zu erstrecken; die kleinen liessen sie ungestort,

ja einmal sah ich eine Blaumeise (Parus coeruleus) auf

dem Rande des Nestes sitzen, ohne von den Alten ver-

trieben zu werden. Des Mannchens Gesang hort man
nicht oft. Er ist auch nicht sonderlich anmuthig. Mehr
oder weniger harte Tone werden in hunter Aufein-

anderfolge gewbhnlich im Fluge von einem Baum zum
andern vorgetragen. Dabei andert sich des Sangers

Betragen. Er fliegt ganz langsam, in kleinen Wellen-

linien, und setzt auf dem anderen Baume angekommen
sein Lied stets noch eine Weile fort. Die Jungen
fiogen bald aus, und es gelatig mir eins von ihnen

durch einen gliicklichen Wurf zu todten. Sie gleichen

den Alten sehr. Kopf und Biirzel sind aschgrau, Kehle

weiss, von einem schwarzen Streifen an jeder Seite

eingefasst, Riicken braunschwarz mit hellbraunen Langs-

strichen, Brust schwarz mit braunen Flecken. Unterleib

weiss, hie und da schwarz betupft. Schwanz und
Fliigelfedern sind schwarz mit weisslichen Randern.

Von den anderen Jungen habe ich nichts wieder ge-

sehen.

Wohl bemerkte ich aber am 30. Juni an einer anderen

Stelle des Thiergartens ein Krammetsvogelmannchen
auf der hochsten Spitze einer Eiche sitzen und dort

Wache halten. Ich suchte die umherstehenden Baume
sogleich ab und fand ein zweites Nest. Es stand

wiederum in der Astgabel einer Eiche, und zu meiner

Freude sass das Weibchen darauf und briitete. Ich

musste erst mehrere Erdklosse in die Zweige schicken,

ehe sich die besorgte Mutter vom Neste entfernte.

Dasselbe enthielt 4 Eier von bekannter Form, Farbe

und Grosse. Nur eins stach von den anderen sehr ab.

Es war etwa ein Viertel grosser als die anderen und
in der Farbe sehr verschieden. Wahrend bei den ge-

wohnlichen die Farbe ein mattes, iiberall mit lehmrothen

verwaschenen Flecken bestreutes Hellgriin ist, wodurch
das ganze Ei marmorirt erscheint, war bei diesem einen

die Grundfarbe viel heller, die Punkte standen sehr

einzeln zerstreut und waren gegen den Grund scharf

abgesetzt. Nach dem dickeren Ende zu verdichteten

sie sich wie gewohnlich. Beim Ausblasen erwies sich

dieses Ei als faul, die anderen waren stark bebriitet.

So durch Zufall in den Besitz eines Nestes mit 4 Eiern
gekommen, suchte ich eifriger, um vielleicht noch ein

drittes aufzufinden, und es fand sich am 7. Juli, sonder-
barerweise ganz in der Nahe des ersten und wiederum
auf dem Seitenaste einer Eiche, jedoch sehr niedrig.

Man konnte es mit einem etwas langen Stock herunter-

schlagen, und ich wundere mich heute noch, wie es den
Augen der Nestausnehmer entgangen ist. 4 Junge sassen

darin, die, wenn ich den Zweig etwas schiittelte, sich tief in

das Nest driickten. Das Gebahren der Alten war sonder-

bar. Kam man von weitem an, so erschallte ihr Schack-
schack, das sie in ruhiger Stellung ausstiessen. Trat
man naher, so wurden sie ruhiger, ihr Schack ver-

anderte sich in tjarrr, Fliigel und Schwanz waren in

steter aufwarts zuckender Bewegung. Einst als ich in

unmittelbarster Nahe des Nestes mich aufhielt, und ihr

klagliches Schreien sich vergeblich erwies mich zu ver-

treiben, griffen sie zum letzten Mittel. Eins von ihnen

flog namlich mit lautem tjarrr vom Baume herab gerade
auf mich los, machte 2 Fuss von meinem Haupte eine

Schwenkung und liess dabei seinen Mist fallen, der

mir auch richtig einen Aermel beschmuzte. Naumann
hat diese Vertheidigungsart in einer Anmerkung ange-

zweifelt, doch scheint es nach dieser Erfahrung, dass

der Vogel dies nicht aus Zufall, sondern mit Absicht

gethan hat. Meine Vogel wurden nach dieser That
ganz ruhig, sie schienen es einzusehen, dass sie nun
alle ihre Vertheidigungsmittel erschopft batten. Das
letzte Junge flog am 13. Juli aus, als ich auf dem
Stamme anriickte, um mir das leere Nest zu holen.

Ausser diesen drei Paaren von alten Vogeln be-

obachtete ich noch am 11. und 12. Juli eine ganze
Schaar von 20—25 Stlick Wachhclderdrosseln. Woher
diese Thiere? Vom hohen Norden her auf keinen Fall.

Mir scheint, dass sie in Deutschland (vielleicht nur in

Anhalt) gebriitet haben, obwohl ich nie ein Junges zu

Gesicht bekam. Noch jetzt schwarmen sie umher. So

beobachtete ich sie am 21., 24. August, 7. September

und werde sie wahrscheinlich noch ofter bemerken.

Sie werden immer weniger scheu. Das letzte Mai
konnte ich sie auf ihrem Baume schon untergehen.

Man sieht auch aus alien diesen Beobachtungen
wiederum, dass die Wachholderdrossel immer weiter in

Deutschland vordringt und zuletzt ein deutscher Vogel
genannt werden wird. Moge sie jetzt, da sie es noch

nicht ist, recht viele Beobachter finden ; denn sie wird

wahrscheinlich viel haufiger sein, als man denkt. Ich

meinerseits werde nicht verfehlen, in den nachsten

Jahren nach ihr zu spfihen, und seiner Zeit gern dariiber

Bericht erstatten.

[Auch in der Mark ist die Wachholderdrossel jetzt

ein nicht mehr so seltener Brutvogel. — Ich fand sie

briitend im Grunewald bei Charlottenburg und traf in

diesem Sommer fliigge Junge auf dem Rittergute des

Herrn Max Jablonski „Zion" bei Stentsch.

A. R.]
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