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Es ist allbekannt von vielen Vogeln, dass, wenn
einer von dem Paare stirbt, der iiberlebende Theil

schnell einen neuen Gefahrten erhalt, welcher die

Brut iibernimmt und weiterfiihrt. Dass dies eben-

falls bei den Krahen der Fall ist, hat man wie-

derholt beobachtet, da wenige Arten mehr syste-

matisch in der Brutzeit getodtet warden, als die

Krahen.
Die Nahrung der Krahen ist verschieden, be-

steht aber fast ausschliesslich aus Fleisch, von dem
nichts, w^as gefunden wird, verloren geht, vom
Scelett eines grosseren Vierfusslers bis zum Insect.

Die Auswurf-Haufen der See und an den Ufern von
Fliissen, in welchen noch Ebbe und Fluth sich

bemerkbar macht, ebensogut wie Land, das frisch

uberfluthet ist, wird von den Vogeln aufgesucht.

An solchen Orten sieht man sie in betrachtlichen

Mengen fleissig nach etwas Essbarem suchend,

jede einzelne beobachtet das Benehmen ihrer Ka-
meraden so aufmerksam, wie sie gleichzeitig selbst

auf der Suche ist, so dass die etwaige Entdeckung
einer verhaltnissmassig; o-rosseren Beute von einer

Krahe sicherlich von den andern sogleich bemerkt
wird, was dann zur Folge hat, dass diese sich be-

eilen, den Raub zu theilen. Er wird in Stiicke

gerissen, welche nach einem geeignet schei-

nenden Flatz gebracht und dort verschlungen
warden. Knochen oder Muschelthiere, aus wel-

chen die markigen oder weichen Theile nicht

sofort herausgezogen warden konnan, tragen sie

hoch in die Luft, zu einer betrachtlichen Hohe, und
lassen sie dann auf Felsen oder Steine fallen, so

dass sie zerbrechen. Der Vogel folgt hierbei der

fallenden Beute dicht nach; verschiedene Beobach-
ter aber haben angegeben, dass die Thiere sich

oft iiber die Beschaffenhait des Bodens tauschen,

und haufig wiederholta Versuche nothig sind, um
den Zweck zu erreichen. Sia nehman auch, iiber

dem Wassar schweband, auf der Oberflache trai-

bende Baute auf Wenn die Krahe mit solchem
Futter zufrieden ware, wiirde sie wenig Feinde
haben, aber sie konnen, wo sie zahlreich sind, sehr

schadlich warden. Tragenda Schafe, wie ihre neu-

gaboranen Lammer, fallen oft ihren Angriffen zum
Opfar, wann sia sich aus der Obhut des Schafers

begaben.
Dar Forster verabscheut sie ebenso wia den

Raben und besondars wegen des Ausraubens dar

Nester anderar Vogal. Vorsichtig fliegen sie iiber

Feldar und Moore, durchsuchen Hecken und Wald-
saume nach Nastern von Hiihnern und Fasanen,

welche sie schnell ihres Inhalts berauben. Jedes
Ei wird einzeln in der Spitze des Schnabals davon-
getragen und dann ausgesoffen. Auch den jungen
Enten wird die Krahe gefahrlich. Junge Hasen
und Kaninchen, auch andere klaine Saugethiere,

fallen ihr zur Beute. Das Getreide wird selten von
ihr bariihrt, aber sie pliindert Kirsch- und Wall-
nussi:aume, wenn sich eine Gelaganhait dazu bietet.

Trotz diaser zahlreichen Siinden, welche sich die

Krahe zu Schulden kommen lasst, legt Waterton
ein gutes Wort fiir sie ein, indem er ausfiihrt,

dass sie neun oder zehn Monate des Jahres die

Menschen sehr wanig schadigt, da sie wiihrend

des grossaran Theiles des Jahres unverdrossen,
gleich der Saatkrahe, schadliche Insacten-Laven
verzehrt. Ebanfalls zahlta aus diesam Grunde
Vieillot sia zu den nixtzlichen Vogeln; aber un-

geachtet diaser ihr zu Gunsten ausgestellten Zeug-
nisse, wird die Kraha bei uns in England verfolet.

Die Klughait dar Kraha ist ebensowohl spriich-

wortlich, wia die des Raben, und zur Illustrirung

dessen kann man eina fast endlosa Zahl von be-

lustiganden Anacdotan hinzufiigen, manche aus
ehrwiirdiger Vorzeit. Viele davon leben ohne
Zweifel nur in der Einbildung, aber wer die Ge-
wohnheit des Vogels kennt, Muschaln aus der Hohe
herabzuwerfen, dass sia durch den Fall zerbrechen,

hat viele Begriindung fiir die Fabel, dass die Kraha
einan Krug mit Steinen soweit flillte, bis er die

Flache des darin enthaltenen Wassers erreichen

konnte. Ihre Eigenthiimlichkeit, Thaile vonSpeisen,
die sie nicht glaich verzehren kann, zu verbergen,

giebt ihr naturlich ein Zeugniss von Fiirsorga,

welches mannigfach zu Fabeln benutzt warden kann.

In darsalben Weise kann Jemand, dar die framdan
Lauta hort, walcha eina Kraha, zu ihrer eigenen

Belustigung eina halbe Stunde hintereinander aus-

stosst, oder die varschiedenan Tone, mit denen sie

ruft und von antfarnten Kamaradan Antwort erhalt,

wohl verstehen, wie diesem Vogel die Fiihigkeit

der verstiindlichen Rede beigelegt wird. In der

That ist die Krahe, wie ainiga andere Vogal, im
Stande die verschiadensten Gafiihla durch die man-
nigfachsten Tone auszudriicken, und es ist deshalb

nicht iiberraschend, dass ihre verschiedenan Laute
vielen Auslegungs-Varsuchen untarworfen sind, be-

sonders saltans der landlichenBevolkarung. Manche
diaser Auslegungen haben einen hochst humoristi-

schan Character.

Briitende Wachholderdrosseln.

Die W^ichholderdvossel fTrf/'-dus piVarisJ ist bei

uns ein durchaus nicht seltenar Brutvogal. Leidar

warden ihre Nester ebensowenig wie die jades

anderan Vogals von den zahlreichen Eier sammaln-
den Burschen, die alia ihnen zu Gesichte kommen-
den Eier, bebriitet oder nicht, fiir ihre angebUchen
Sammlungen ausheben, verschont.

So sah ich im Mai dieses Jahres bei einem
solchen Eiarsaramlar naben zahlreichen Eiern von
Finken, Hanflingen, Goldammern, Grassmiickan etc.

auch drei Gelage von unsarer Drossel in aussarsto
schlachtem Zustande, natiirlich nur bestimmt, nach
ainiger Zait weggeworfen zu werden. — In diesem,

durch die fortwahrenden Ragengiisse fiir die Vo-
gel hochst ungiinstigen Jahre fingen die Wach-
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holderdrosseln in der Mitte des Mai ihre Eier zu
leg^en an. Mit der zweiten Brut begannen sie in

der zweiten Halfte des Juni. Ich weiss nicht, ob
sie in der Regel die Nahe von Wasser als Nist-

ort bevorzugen, gewohnlich sind die Nester nicht

weit von einem Flusse oder Graben gefunden
worden. Am 21. Juni dieses Jahres fand ich etwa
100 Schritt von einer Miihle entfernt, auf einer

I M. hohen Kopfweide, dicht am Miihlgraben, das
eben vollendete Nest unseres Vogels. Am 23. Juni
befand sich das erste Ei darin, welchem nun je-

den Tag ein weiteres folgte. Ich erwartete, dass
der Vogel nur vier Eier legen werde, da er offen-

bar schon zum zweiten Male nistete, Aber ich

tauschte mich. Bereits am 27. Juni enthielt das
Nest fiinf Eier, und als ich am folgenden Tage
gegen Abend wiederum nachsah und die Weiden-
zweige, zwischen welche das Nest gebaut war,
auseinanderbog, sass der Vogel schon briitend auf
den Eiern. Er Hess sich, ohne abzufliegen, eine

geraume Zeit aus der Nahe betrachten und erhob
sich erst, als ich noch dichter an das Nest heran-
trat. Wie ich nun sah, bildeten sechs Eier den In-

halt desselben, eine Zahl, welche wohl von der
gewohnlichen eines zweiten Geleges abtveicht.

Ausserdem unterschied sich das zuletzt gelegte
Ei von den andern in Gestalt und Farbung. Es
war namlich sehr gestreckt und hatte auf hell-

meergrunem Grunde einige wenige rothbraune
Punkte, besass also dasselbe Aussehen, wie das
von Herrn B. Teichmiiller in No. 21 des vorigen
Jahrganges beschriebene Ei. Beim ersten Anblicke
dieser schonen Varietat war ich im Begriff, das
ganze Gelege auszuheben; als ich mich aber er-

innerte, dass Tiirdtispilaris in meiner kleinen Samm-
lung schon ausreichend vertreten sei, entnahm ich

nur das variirende Ei dem Neste, um spater die

Aufziehung der Jungen beobachten zu konnen.
Darauf verbarg ich mich hinter einem Gestrauche
und beobachtete das Benehmen der Drossel. Diese
hatte sich auf einem in der Nahe befindlichen

Erlenstrauch niedergelassen und gab als Zeichen
ihrer Unruhe fortwahrend schnarrende Tone von
sich, welche nachzuahmen ich mich bisher ver-
gebens bemiiht habe. Ungefahr eine halbe Stunde
verweilte der Vogel auf seinem Platze und strich

darauf nach einem nahen Walde ab. Obwohl ich

noch gegen eine halbe Stunde wartete, so liess

sich die Drossel doch nicht mehr sehen, und ich

kehrte deshalb nach Hause zurtick. Das mitge-
nommene Ei zeigte beim Entleeren noch keine
Bebrutunor.o

Wahrend der folgenden drei Trage war ich

verhindert, das Nest zu besuchen. Erst am 3. Juli

ging ich hin und fand die fiinf Eier verlassen vor.
Die schiitzenden Zweige waren theils umgebogen,
theils abgebrochen; eine unberufene Hand hatte
hier gewirthschaftet. Nun nahm ich auch noch die
zuerst zuriickgelassenen Eier mit, da sie doch,

selbst wenn der Vogel noch einmal zu seinem
Neste zuriickgekehrt ware, verloren gewesen, d. h.

bei ihrer nun ungedeckten Lage bald in die Hande
eines eiersammelnden Knaben gefallen waren.
Diese fiinf zuletzt ausgehobenen Eier waren etwa
zwei Tage bebriitet, so dass also der Vogel noch
nach meiner ersten groberen Storung weiter ge-
brutet hat. Das ganze Gelege befindet sich nun
in der Sammlung des Herrn Dr. Kutter, nachdem
ich inzwischen eine der obigen ahnliche Varietat

erhalten habe.

Abnorme Nistweisen.

Gewohnlich nistet der Eichelhaher (Garrzilus
glandarmsj, wie auch Herr Dr. Brehm sagt, nicht

hoch iiber dem Boden; aber „nulla regula sine

exceptione." Ich habe ein Eichelhahernest auf einer
schlanken Fichte in der Hohe von c. 20 M. ge-
sehen, welches, damals schon ausgenommen, sieben
Eier enthalten hatte. (Das niedrigste Nest dieses

Vogels, welches ich fand, stand in einer jungen
Fichte nur 1I/2 M. iiber dem Erdboden.) Umge-
kehrt habe ich vom Buchfinken (Frmg. coelebs)

ein Nest gesehen, welches kaum i M. vom Erd-
boden entfernt, an dem Ende eines schwankenden
Fichtenastes erbaut war. Dieser Ast ragte soweit
iiber einen Feldweg hinweg, dass jeder Vorbei-
fahrende Wagen daranstossen konnte. Trotzdem
hat das Weibchen die voile Anzahl der Eier ge-

legt. Warum der Vogel sich gerade diesen Ort
zum Nisten ausgewahlt hat, ist mir um so unklarer,

da es doch in der Nahe genug Obst- und Linden-
baume gab, welche ja von anderen Finken be-

wolint wurden.
Ich will noch eines Falles erwahnen, welchen

man gerade nicht als abnorm bezeichnen kann, der
aber doch originell ist und auf das Urtheilsver-

mogen der Vogel schliessen lasst.

Beide Rothschwanzarten (Riiticilla phoemcura-
und tithys) sind als grosse Liebhaber der Bienen
bekannt. Besonders schadlich werden sie den
Bienenziichtern , wenn sie Junge haben, sobald es

also sechs bis acht hungrig-e Schnabelchen zu

stopfen giebt. Auch in Kunzendorf hiesigen Kreises

haben sich die Vogel dem Bienenziichter Herrn
Rector Baumert gegeniiber als sehr schadlich ge-

zeigt und werden deshalb von demselben durch
consequentes Nesterzerstoren verfolgt. Der Gar-
tenrothschwanz, welcher, wie gewohnlich, auch
in Kunzendorf haufiger auftritt als sein Vetter,

legt in der Regel seine Nester in den Lochern
der nahen Kirchhofmauer oder in hohlen Baumen
an, und es werden jahrlich drei oder vier von
seinen Bruten zurstort; der Hausrothschwanz (R.

tithys) hat, so viel mir bekannt, erst einmal da-

selbst seine Wohnung aufgeschlagen. Im Mai 1877
beobachtete der Sohn des Herrn Baumert diesen

Vogel, als er Material zu einem Neste zusammen-
trug. Dasselbe wurde, um die Nahrung fur die
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erhofFte fresslustige Nachkommenschaft in der Nahe
zu haben, unter dem Dache eines bewohnten Bie-

nenstockes angelegt, wohin der Vogel durch eine

Oeffnung gelangen konnte. Obwohl der Stock tag-

lich von Menschen besucht wurde, so liessen sich

die Thiere doch nicht von ihrer Arbeit abhalten

und bald lagen in der fertigen Kinderwiege funf

reinweisse Eier. Dann aber wurde das Gliick des

Parchens vernichtet ; das Nest wurde namlich sammt
dem Inhalte entfernt, um die Bienen vor den Nach-

stellungen der Vogel zu schutzen.
Paul Kollibay.

Ornithologische Bemerkungen

iiber die Gegend zwischen den Stadten Griin-

berg, Rothenburg, Sagan, Sprottau, Prim-
kenau, Glogau, Fraustadt, Schlawa, Karge,
Ziillichau. — Mittelpunkt Saabor.

Von Louis Tobias.

(Fortsetzung.)

26. Ottis brachyotus, Sumpfohreule. Einmal
aus dem Bruche bei Prittag ein Gelege erhalten;

das Nest stand auf einer Kaupe. Im Herbste oft

in Masse durchziehend.

27. O^'^w OT^^ffrzir, Waldrohreule. Gemein, brii-

tend.

28. Lanius excubitor, grosser Wiirger. Bei

Quaritz briitend, im Winter nicht selten.

29. Lanius minor. Schwarzstirniger Wiirger.

Dieser Wiirger war in den Jahren von 1850—1860
sehr haufig, nahm aber von da auffallend ab, so

dass er selten wurde.

30. Lanius r2^i?^^5',rothk6pfigerWiirger. Nicht

sehr haufig briitend.

3 1

.

Lanizis collurio, rothriickiger Wiirger. Sehr
haufig. Zerstort sehr viele Singvogelnester, ein

hochst schadlicher Vogel. Sein Gesang ist ange-

nehm.
32. Corvus glandarius. Eichelhaher. Gemein.

Er ist ebenso schadlich, wie der Wiirger, durch-

sucht alle Straucher nach Nesteni, nimmt auch
im Dohnenstrich die Voorel aus. Gesang sehr leise

und zwitschernd.

33. Corvus pica, Elster. Nimmt immer mehr
ab. Ist sehr schlau. Eine Elster hatte ein Nest
auf einer Eiche bei einem Gehofte. Sie stahl die

kleinen Hiihner, Enten und Ganse, daher der Be-

wohner des Gutes mich bat, den Vogel zu schiessen.

Mehrmals stellte ich mich an, doch der schlaue

Vogel Hess sich nicht beikommen. Einmal flog die

Elster vom Neste ab und setzte sich auf die andere
Eiche. Ich nahm meine Flinte als Stab und hinkte

hinzu; die Elster sah erstaunt herab. Als ich

schon unter dem Baume durchgegangen war, legte

ich schnell an, der Schuss krachte und der Rauber
fiel zu meinen Fiissen herab.

34. Corvus corax, Rabe. In einzelnen Exem-
plaren briitend.

35. Corvus comix, gemeine Krahe. Sehr hjiufig

und gemeinschadlich. Die Jagdeigenthiimer sollten

im Friihjahre 50 Pf Schussgeld geben, denn diese

Rauber zerstoren mehr Bruten als alle Eiersammler
in vielen Jahren, selbst als alle Raubvogel zu-

sammen.
36. Corvus ;no7ieduia,T>o)\\&. Haufig auf Kirch-

thiirmen, Schlossern und selbst in hohlen Buamen
briitend.

3 7. Corvusfrugilegus, Saatkrahe. Nie hier brii-

tend gefunden. Im Herbste und Winter haufie.

38. Caryocatactes nucifragtis, gemeiner Nuss-
knacker. Bei Neusalz einmal briitend, sonst in inan-

chen Herbsten hautig durchziehend, z.B. 1864 haufig

hatten viele Kafer und Rhamnusbeeren g-efressen

39. Sturntis varius, gemeiner Staar. Bei Saa-
bor friiher briitend in Eichenwaldern gemein, aber
nie in Staarkasten gehend, jetzt bei Mangel an
hohlen Baumen die Kastchen annehmend. Grosse
Heerden besuchen die Weinberge. Hat sich in der

Jetztzeit sehr stark vermehrt, und muss in dieser

Gegend des Weines wegen vermindert werden.

40. Tui^dus viscivorus, Misteldrossel. Nur im
Herbste.

41. Turdus mtisictis, Smgdross&\, haufig, aber
abnehmend.

42. Turdris iliacus, Weindrossel. Im Herbste
und Friihjahre in Heerden durchziehend.

43. Turdzispilaris, Wachholderdrossel. In den
Jahren 1S40— 1860 in Gesellschaften haufig briitend,

jetzt sehr abnehmend.

44. Turdus torquatus , Ringdrossel. Selten

durchziehend.

45. Turdtts mertila, Amsel. Nicht sehr haufig

briitend.

46. Saxicola oenanthe, Steinschmatzer. In Wein-
bergen gemein, briitend.

47. Saxicola rubetra, Wiesenschmiitzer, Haufig.

48. Ruticilla tithys, Hausrothschwanz. Gemein.

49. Rtiticilla phonicurus, Gartenrothschwanz,
haufig in Kopfweiden briitend.

50. Sylvia s?cecica Blaukehlchen. Aeusserst
haufig an der Oder, an bewachsenen Grabenran-
dern, in Siimpfen. Briitet gern an einem kleinen

Abhange, oder auf einer Kaupe, an einein grossen
Rasen, so dass das Nest in einer Hohle ganz ver-

deckt steht. 6 Eier, die in 2 Reihen mit den
Spitzen an einander stossend im Neste liegen. Das
Kehlchen ohne weissen Stern singt nicht so schon
als jenes. Ob zwei Arten?

51. Sylvia rubecula, Rothkehlchen. Nicht so

haufig briitend, als jenes.

52. Sylvia luscinia, Nachtigall. Dieser Sanger
ist sehr haufig, fast in jedem grosseren Gebiisch.

Gewiss viele blanke Mannchen; denn die Nester
sind nicht so leicht zu finden. Sie schlagt bis 10 Uhr,
pausirt bis 2 Uhr und fangt dann wieder an. Ge-
sang besonders angenehm in den Friihstunden.
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