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nach Trier gesendet. i860 wurde er zum Land-
rath des Kreises Ottweiler emannt, in welcher

Stellung er 6 Jahre thatig war. So lieb ihm zwar
sein neuer Berufskreis geworden war, so sehr

sehnte er sich gleichw'ohl nach seiner Heimat
zuriick und um seiner Vaterstadt Halle so nahe
als moglich zu sein, giebt er seinen bisherigen

Wirkungskreis auf und kehrt 1866 zur Regierung

nach Merseburg zuriick, nachdem ihm der rothe

Adlerorden IV. Classe als Anerkennung seiner

Verdienste zu Theil geworden. Seine Bestallung

als Konigl. Regierungsrath erfolgte im Juni 1872.

Von Jugend an zeigte der Verewigte eine

grosse Neigung fiir die Naturwissenschaften, in

deren Tiefe ihn schon der Vater einfuhrte. Thier-

zeichnungen lieferte er schon als a'jjahriger

Knabe. Es liegen mir deren einige vor aus den

Jahren 1832— 1839, woraus hervorgeht, dass der

Knabe mit guten Anlagen zum Zeichnen begabt

war. Er bildete dieselben fernerhin noch aus und
vermochte recht naturgetreue Abbildungen zu

liefern. Vor AUem war es die Vogelwek, welche
er zum Gegenstande seiner Darstellung machte.

Dabei war es ihm von jeher ganz gleichgiiltig,

ob er bei einer Vogelzeichnung mit dem Schnabel,

den Fiissen oder sonst einem Korpertheile anting.

Gezahmte Vogel hatte er schon als Knabe um
sich, denn er war durch den ersten misslungenen

Versuch, sich als lojahriger Bube in den Besitz

eines Staares zu setzen, wie er ihn uns in der

Monatsschrift (Jahrg. 1877, S. 124) drollig erzahlt,

nicht entmuthigt worden. Als Schiiler besass er

stets Kreuzschnabel, Gimpel, Hanflinge und dergl.

leicht erreichbare Sanger. Zu jener Zeit florirte

in Halle der Vogelfang bei den Halloren. An
jedem Markttage konnte man der Hauptwache
gegeniiber einen Thurm grosser und kleiner

Kafige sehen, angefuUt mit Lerchen, Stieglitzen,

Finken, Kreuzschniibeln u. s. w. Auch Wiedehopfe,
Drosseln und Amseln waren keine Seltenheit, ja

sogar junge Kukuke, Sperber und Eulen bot man
feil. Ein studirender Vogelliebhaber versaumte
deshalb nie an den genannten Tagen seinen Weg
nach oder aus dem Colleg, wenn's auch ein Ura-

weg war, iiber den Marktplatz zu nehmen, um die

offerirten Vogel zu inspiciren.

Wahrend seiner Studienzeit in Berlin gab sich

Eugen V. Schlechtendal viel mit Aufzucht junger
Vogel ab. Zu diesem behufe kaufte er Nestjunge
und fiitterte sie auf. Bei seiner Riickkehr von
Berlin brachte er cinen Kolkraben, einen Eichel-

heher, Turteltauben u. a. Vogel mit in das vater-

liche Haus zuriick. Am Ende der Universitats-

jahre unterblieb die Liebhaberei, denn der Ernst

des Lebens nahte unaufhaltsam in Gestalt gefahr-

drohender Examinatoren und das wirkt nieder-

schlagend. Auch in der ersten Zeit seiner Amts-
wirksamkeit trat die Ornithologie in den Hinter-

grund und erst als Landrath in Ottweiler umgab
er sich wieder mit seinen gefiederten Lieblingen

und von da an hat er sich nicht wieder von ihnen
getrennt bis zu seinem letzten Athemzuge. — Da
er unverheirathet war, blieben ihm auch FamiUen-
sorgen fern. Seine Vogel bildeten seine Familie.

lit ging bald von den Einheiraischen zu den
Exoten iiber, hielt und beobachtete Papageien,
Tukan's, Cardinale aller Art; vor allem aber waren
es Staarvogel, die er mit Vorliebe hielt und wovon
er eine reiche Sammlung bis zuletzt besass. Er
war ein scharfer Beobachter und wusste seine

Wahrnehmungen klar und elegant zu Papier zu
bringen. Seit dem Jahre 1870 gehorte er als

Mitglied der Deutschen Ornithologischen Gesell-

schaft zu Berlin an und zahlte auch mehrere Jahre
zu den GUedern des Ausschusses.

Sein Hauptverdienst war die Griindung und
Hebung des Deutschen Vereins zum Schutze der

Vogelwelt und die Redaction der Monatsschrift

desselben. Als namlich die aus dem Halle'schen

^Ornithologischen Centralverein" ausgeschiedenen
Vogelfreunde sich zu dem ,,Verein fiir Vogelkunde
in Halle" zusammenthaten, wurde E. v. Schlechten-

dal durch Herrn Dr. Rey, welcher damals noch
in Halle lebte, aufgefordert, das Presidium zu iiber-

nehmen. Er zeigte sich gern hierzu bereit und
wurde am 6. Januar 1875 zum 1. Vorsitzenden

genannten Vereins erwahlt. Nachdem bereits in

diesem Jahre, theils von dem Verstorbenen selbst,

theils unter dessen Leitung verfasste Flugschriften

iiber „Landescultur und Vogelschutz etc." ver-

offentlicht waren, liess der Verein vom i. Januar

1876 an seine Monatsschrift, welche Herr E. von
Schlechtendal redigirte, erscheinen und nahm bald,

als die verfolgten Zwecke in alien Liindern

Deutschlands Anhjinger fanden, auf Vorschlag
seines Priisidenten den Namen „Deutscher Verein

zum Schutze der Vogelwelt" an.

Eugen von Schlechtendal war die Seele des

Vereins, der thatigste Arbeiter an der Monats-
schrift. Sein Streben war, die im Abnehmen be-

griffene Zahl der Vogel in unseren Wiildern und
Garten wieder zum Steigen zu bringen und den
Landwirth den Nutzen, welchen die Vogel stiften,

wieder in erhohtem Maassstabe geniessen zu lassen.

In wieweit er sein Streben durch Erfolg belohnt

sah, ist noch nicht zu beurtheilen, aber die Theil-

nahme, welche Manner aus alien Standen, vom
Fiirsten bis zum Handwerker, fiir dieses Streben

gezeigt haben, bekundet, dass dasselbe ein zeit-

gemasses war.. W. Thienemann.

IJeber die Verniinderung der kleinen Yiigel in

der Provinz Neu-Vorpommern.
Von Or. Quistorp.

Wenn man, wie dies bei mir der Fall ist,

schon langer als ein halbes Jahrhundert der

interessanten Vogelwelt seine Aufmerksamkeit ge-

widmet hat, so ist man in den Stand gesetzt, einen

Vergleich anzustellen zwischen der Haufigkeit des
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Vorkommens der einzelnen Vogelarteti in jetziger

Zeit und in friiherer. Es steilt sich dabei leider

eine bedeutende Verminderung fast sammtlicher
kleinen Vogel in den letzten 4 bis 5 Jahrzehnten
unzweifelkaft heraus, bei den verschiedenen Arten
in verschiedenem Grade.

Vom waidmannischen Standpunkte aus kann
man sich nicht wundern, wenn viele jagdbare
Vogel sich innerhalb dieser Zeit in beklagens-

werthem Grade vermindert haben, denn bei der

kolossalen Vermehrung der Jager und der grossen
Verbesserung der Schiesswaffen konnte eine solche

Veranderung nicht ausbleiben, ausgenommen bei

Vogelarten, welche kunstlich geziichtet und sorg-

sam gehegt werden konnen. Darum darf man
sich iiber das starke Abnehmen an Zahl der Wald-
schnepfen, Krammetsvogel, Wachteln, Wachtel-
konige, Bekassinen etc. gar nicht wundern. Aber
dass auch die kleinen V^'igel, denen nur an einzelnen

Stellen oder in einzelnen Landern nachgestcUt und
Leid zugefiigt wird, in so beklagenswerther Weise
abnehmen an Zahl, ist immerhin befrcmdend. In

dem zwanziger jahrzehnt lebte hier in Greifswald

ein durch Knochenleiden zum Kruppel gewordener
Mann, der sich vom Vogelfange erniihrte; er be-

kam dieselben mit Lockvogeln, welche unter

Leimruthenbaume gestellt wurden. Seine Fang-
platze waren solche, uber welche notorisch viele

kleine Zugvogel im Herbste bei Tage wegzogen.
Von den Tonen der Lockvogel angezogen, fielen

die kleinen Zugvoo-el auf die Leimruthenbaume
ein und wurden so massenhaft gefangen. 12 bis

16 Dutzend solcher Vogel der verschiedensten Art
waren oft die Beute eines Tages oder vielmehr

weniger Stunden, wie ich selbst hautig mit ange-

sehen habe. Jetzt, bin ich ub;-rzeugt, wiirde es

wohl schwerlich gelingen, auch nur 1—2 Dutzend
solcher Vogel in dieser Zeit zu fangen. Dass
sammtliche Drosselarten mit Ausnahme der

Wachholderdrossel sich so sehr stark vermindert

haben, ist lediglich dem morderischen, in so

grossem Maassstabe betriebenen Fange in Dohnen
wahrenddes Herbstzuges zuzuschreiben, bei welchem
neben Drosseln auch eine grosse Menge kleiner

Zugvogel gefangen werden. Dass an dieser Ver-

minderung der Drosseln lediglich der Fang in

Dohnen die Schuld tragt, beweist eben der Um-
stand, dass die Wachholderdrossel sich nicht ver-

mindert, weil diese erst aus dem Norden zu uns

kommt, wenn der Dohnenfang schon beendet ist.

Da ein Abnehmen fast sammtlicher kleinen Vogel
in unserer Provinz zu beklagen ist, so will ich der

Kiirze halber nur diejenigen Vogel nennen, bei

welchen diese Verminderung am grossten und auf-

fallendsten ist, sowie diejenigen, bei denen eine

solche nicht zu bemerken ist. Zu den letzteren

gehoren Sperlinge, Schwalben aller Art, die Mauer-
segler und zum Gliicke auch die Staare, diese so

uberaus niitzlichen Vogel, die ebenso wie die Saat-

krahen derLandwirthschaft ausserordentlich grossen

Nutzen bringen und dennoch oft wegen kleiner,

nicht in Betracht kommender Schadlichkeiten ganz
unverdient angefeindet werden. Ausser oben ge-
nannten vier Vogelarten wiisste ich in der That
keine einzige anzufiihren, welche nicht eine mehr
oder weniger grosse Verminderung bemerken
liesse. Sehr aulTallend ist dieselbe nach meinen
Beobachtungen bei folgenden Vogeln: Der roth-

riickige Wiirger, auch Neuntodter genannt, war
friiher iiberall sehr zahlreich, wo Dornengebiisch
reichlich vorhanden; jetzt ist er sehr sparlich an-

zutreffen. Von Meisen haben sich besonders
Schwanz- und Blaumeise sehr vermindert. Von
Ammern besonders Grauammer, weniger derGold-
ammer. Von den Finken besonders der Buchfink,

weniger der Griinflnk. Auch Feldlerchen und
Haubenlerchen sind lange nicht so zahlreich als

in friiheren Jahren, obgleich die cultivirte Acker-
flache an Ausdehnung bedeutend zugenommen hat.

Der Nachwinter im Miirz 1879, welcher 3 Wochen
lang mit Frost und Schnee anhielt, als die Lerchen
bereits angekommen waren, hat viele derselben
hinvveggerafft. Hanflinge, Stieglitze, Zeisige, Dom-
pfaffen, Baumlaufer, gelbe Bachstelzen, Gold-
hahnchen, sind alle an Zahl sehr vermindert; weniger
ist das der Fall bei Sprosser, Monch, Bastard-

nachtigal, Gartengrasmiicke und dem grauen
Fliegenschnapper, dem Rohrsanger und Wiesen-
pieper. Flachsflnken und gelbschnablige Finken
sieht man fast gar nicht mehr, Bergfinken nur noch
hochst selten, desgleichen Schneeammern. Stein-

und Wiesenschmatzer sieht man noch iiberall, doch
auch in geringer Zahl. Desgleichen die meisten

Bachstelzen und Spechte, namentlich die kleineren

Arten der Spechte. Rothkehlchen, Haus- und
Gartenrothschwanz sind ebenfalls lange nicht mehr
so zahlreich als friiher, besonders die letzteren

Arten. Pirole und Kernbeisser haben sicli nicht

zu sehr vermindert. Wenn die Verminderung
mancher Vogelart auch auf Rechnung der be-

standig zunehmenden Kultur der Felder zu setzea

ist, namentlich dem Ausroden vieler kleinen Feld-

holzer, demTrockenlegen vieler teuchten,sump(igen

Stellen, dem Flaniren der Wiesen zuzuschreiben

ist, so beobachtet man doch andererseits dieselbe

Abnahme auch bei Vogeln, fiir v^^elche die Lebens-

bedingungen einschliesslich des Brutgeschaftes

noch ganz ebenso giinstig liegen als friiher. Wir
haben im letzten Jahrzehnt freilich viele Friihlinge

erlebt, in denen gerade warend der Zugzeit der

kleinen Vogel eine hochst ungiinstige, oft fiir die-

selben geradezu morderische Witterung herrschte

und es unterliegt keinem Zweifel, dass auch dieser

Umstand nicht wenig zur Decimirung der kleinen

Wanderer beigetragen hat. Hoffen wir, dass noch

einstmals wieder Zeiten kommen werden, in denen

die lieblichen kleinen Vogel in ebenso grosser

Anzahl vorhanden sind als fruher.

Zum grossen Theile ist aber auch wohl der

barbarische Massenmord der kleinen Zugvogel in
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den Landern jenseits der Alpen und Pyrenaen,

Italien und Spanien schuld an der so bedeutenden

Abnahme vieler Arten der kleinen Zugvogel. Die

Zahl der namentlich von den italienischen Vogel-

fangern vvjihrend der Zugzeit gefangenen und dann

als Bratvogel verkauften kleinen Vogel ist nach

glaubwiirdigsten Berichten eine wahrhaft schauder-

erregende und die grosste Schonung und Hege
derselben in anderen Landern kann einen solchen

Verlust nimmermehr ersetzen. Erst wtnn eine

Schonung und Hege der kleinen Zugvogel mit

giinstigen W'itterungsverhaltnissen wahrend des

Zuges und der Brutzeit sich vereinigen, womoglich
eine lange Reihe von Jahren hindurch, kann mit

Recht auf eine wieder sich einstellende bedeutende

Vermehrung der kleinen lieblichen Vogel gerechnet

werden. Hoffen wir, dass recht bald solche er-

freulichen Zustiinde eintreten mogen.

Greifsvvald, im Marz 1881.

Einigo Beobaehtiiusen

iiber den Segler, in Vei-ftloich mit den von J. F.

Naumaun veroffentlichten.

Von C. Saohse.

Der Mauersegler koinmt in Altenkirchen ge-

wohnlich zwischen dem 20. und 26. April an und
verlJisst uns Ende Juli:

1876 Ank. 20. April, i. Ei 1. Juni, Abz. 27. Juli.

1877 „ 26. „ I. Ei 21. Mai, „ 27.-30. „

1878 „ 21. „ I. Ei 18. „ „ 27. „

1879 „ 16. „ I. Ei 23. „ ,. ?

1880 „ 25. ,, I. Ei 25. „ „ 26. „

Es befinden sich hierorts nur zwei Brutcolonien,

die eine am Gefangnisshause, die andere an meinem
Hause, beide Gebaude sind in den 50er und 60 er

Jahren massiv von Bruchsteinen erbaut und bieten

unter den Fensterbanken und den Dachsparren
recht willkommene Brutstritten. .Ausserdem nistet

der Mauersegler hier in den hohlen Aesten alter

dichtbestandener Eichenwiilder, nie unter 10 Mtr.

hoch. Er ist ein vvahrer Dammerungsvogel, der

sein Nachtquartier mit Anbruch des Tages ver-

lasst und erst, sobald es dunkel wird — im hohen
Sommer erst nach 9 Uhr — zu Raste geht.

Einen einzelnen Mauersegler sieht man hochst

selten fliegen, die ganze Colonic ist vielmehr stets

in einem Zuge vereint, falls ein einzelner \^ogel

einmal eine verkehrte Abschwenkung machte, so

beeilt er sich, wieder zu den anderen zu kommen,
der Vogel hat eben einen grossen Hang zur Ge-
selligkeit. Streit um die Niststatte habe ich hier

selten beobachtet, ebenso selten in der Luft; es

kommt jedoch auch zuweilen vor, dass sie sich

gar arg raufen. — So purzelten am 25. Mai 1880
zwei Vogel, welche sich fest in einander verkrallt

batten, hoch aus der Luft in meinen Hausgarten,

sie lagen da mit ausgebreiteten Fliigeln auf der

Erde und liessen mir Zeit genug, hinunter zu gehen,

um sie aufzunehmen; der eine hatte sich in den
anderen mit beiden Fiissen, sein Gegner mit einem
Fusse festgekrallt. Letzterer hakte sich beim
Aufnehmen mit dem freien Fusse an meinem Finger

fest; die kleinen, scharfen Krallen drangen so tief

in das Fleisch, dass der Finger tuchtig blutete.

Wohl eine Viertelstunde lang hielten sie sich so

fest gepackt — jedenfalls wohl nur aus Angst —
als ich sie dann auseinander nahm, konnten sie

anfangs nicht fliegen, ich setzte beide auf einen

Gartentisch, um zu beobachten, ob sie sich leicht

von demselben erheben konnten, die eine flog

dann nach einiger Zeit schwerfallig gerade aus,

dann aber stieg sie hoch in die Luft. Die andere

fiel bei einem Flugversuche vom Tische auf die

Erde. Nach weiteren 5 Minuten warf ich sie in

die Hohe, worauf sie dann ebenfalls erst gerade

aus flog und dann, in die Hohe steigend, das

Weite suchte. Oft habe ich beobachtet, wie diese

Segler die an dem Mauerwerk sitzcnden Fliegen

wegschnappen. ich horte dann deutlich das Zu-

klappen des Schnabels.

Beide Gatten benutzten die Nisthohle als

Schlafstelle; das iiber den Eiern sitzende Q ist

so zutraulich, dass man es mit der Hand auf die

Seite schieben kann, um nach den Eicrn zu sehen.

Die Zahl derselben betragt gewohnlich zwei,

seltener drei Stiick, vier habe ich noch nie ge-

funden. — Naumann sagt, dass sie ihre Jungen,

sobald diese ausgeflogen sind, einige Tage noch

in der Luft futtern. Dies habe ich hier niemals

beobachtet, die Jungen bleiben vielmehr bis einige

Stunden vor ihrer Abreise im Neste; geht es zur

Abreise, so verlassen sie erst einige Stunden vor-

her dasselbe. Alte wie Jungc umfliegen dann drei

bis vier Stunden lang das Haus und ziehen dann,

gewohnlich Nachmittags zwischen 3 und 5 Uhr,

ab. Einem Parchen, welche.% im vorigen Jahre

ungewohnlich kleine Eier gelegt hatte, nahm ich

diese; das Q. legte bald wieder zwei Eier in das-

selbe Nest (dieses besteht nur aus wenigen Stroh-

halmen); die Alten flogen mit den Jungen erst am
6. August ab, wahrend alle iibrigen mein Haus
schon am 28. Juli verlassen hatten, einige Stunden
vorher hatten sie den Jungen das Futter noch in's

Nest getragen.

Notizen.

Die nasse, kalte Witterung gegen Mitte des

vergangenen Juni ist den Schwalben und Seglern

ausserordentlich verderbenbringend gewesen. Wir
erhielten folgende diesbezugliche Zuschriften:

„Seit dem dritten Pfingstfeiertage herrscht

hier nasskalte Witterung (Nordwest-Wind). Die

Schwalben leiden, wegen Mangel an Insekten,

grossen Hunger. Man findet zu Hunderten Hirundo
rustica und urbica an den Ufern der Persante und
Leitnitz, theils todt, theils in mattem Zustande

neben einander hockend, um bald darauf eine Beute
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