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Die

Ornitholofjische Notizen
Von K. Th. Iiiebe.

W'itterung des Friihjahres

Dass ein schneereicher Winter den Bestand

unserer Standvogel sehr schadigt, zumal wenn er

viel jahe Wechsel von Thauwetter und Frost und
wenn er Eisregen bringt, das erlebt man leider

oft genug. Auch Nachwinter kommen vor, welche
die friihzeitigen Ankommlinge unter unseren Zug-
und Strichvogeln hart mitnehmen; und habe ich

selbst in meiner Jugend zweimal Gelegenheit ge-

habt, todesmatteKibitze, Feldlerchen, Haidelerchen,

Finken, Staare, Bachstelzen etc. in grosser Zahl

an den wenigen Stellen, wo auf Wiesen die Be-

rieselung schneefreie Pljitze geschafFen, mit der
Hand aufzunehmen, in einem weiten, kalten. ge-

wolbten Raume durch vorsichtige Pflege zu er-

halten und dann nach der Schneeschmelze wieder
frei zu lassen. Auch konnen Hagelschlag sowie
Ueberschwemmung und grosse Niisse, wenn auch
nur sehr lokal, im Sommer erheblichen Schaden
thun. Dass aber im Juni die Kalte ^'ogel zu

Tausenden und aber Tausenden wiirgt, wie jetzt

im Jahre i88i, das hat wohl Keiner von uns Zeit-

genossen schon erlebt — das mag ich auch nicht

wieder erleben.

Das Neujahr i88i fing mit Kalte an und diese

dauerte, obschon sie nur vom 13. bis 15. Januar
bis auf —200 stiegi bis zum 7. Marz. Nur vom
23. Februar ab folgten vier Tage mit etwas
milderem Wetter und diese brachten uns einigfe

wenige Staare, Haidelerchen und weisse Bach-
stelzen, die bald wieder verschwanden, ohne ein

Anzeichen zu hinterlassen, ob sie eingegangen
oder weggezogen. Das am 7. Marz eintretende

Thauwetter ward schnell wieder von Frost und
von starkera Schneefall abgelost, welche bis zum
22. andauerten, von wo ab bis zum 16. April bei

unausgesetztem Ostwind recht rauhes Wetter mit

Nachtfrosten die Existenz hochst unbehaglich
machte. Bis zum 30. April hatten wir nur einen
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warmen Tag im Marz und einen und zwei halbe

warme Tage (17.— 19.) im April. In dieser ganzen

Zeit trafen die zeitiger anlangenden Zugvogel
recht vereinzelt ein. Trotzdem riickten schon am
10. April die ersten Rauchschwalben (H. yustica)

ein, denen recht vereinzelt die iibrigen bis zum
8. Mai allmahlig nachfolgten.

Eigene Beobachtungen, vereinigt mit Er-

kundigungen bei zuverlassigen Bekannten, iiber-

zeugten mich, dass die Rauchschwalben keinen

Versuch machten, bei dem rauhen Wetter nach
milderen Gegenden zuriickzukehren. Diese Thiere
suchen sofort bei der Ankunft die heimische Nist-

stelle auf und halten mit so grosser Z;ihigkeit an
derselben fest, dass solche Paare, welche wegen
Kiilte und Nahrungsmangel sich etwa wieder nach
Suden zuriickgezogen hatten, dann ganz gewiss

bei Eintritt besseren Wetters die bekannten Balkan
in den gewohnten Stiillen, Schuppen und Haus-
fluren bei ihrer zweiten M'iederkehr aufgesucht

hatten. Dem war aber nicht so: ein gutes Theil

der Rauchschwalben hielt fast einen Monat lang

das schlechte Wetter tapfer aus (wahrscheinlich

die alteren Individuen") und ein Theil verschwand
wieder, nachdem es die heimathliche Niststritte 8

und mehr Tage bezogen, ohne wiederzukehren,

das heisst, es ging eben in Folge des Mangels ein.

Im Gegensatze zu den Rauchschwalben trafen

in den drei Tagen vom 7. bis zum 9. Mai die

Mehlschwalben (Chelidon tirbica) vollzahlig von
ihrer Wanderung ein, ohne vorher vereinzelte

Exemplare oder Paare als Quartiermacher vorauf-

geschickt zu haben. Ihr Bestand war daher dieses

Jahr ein recht starker, wahrend den der Rauch-
schwalben die rauhe Witterung vorher um
mindestens ein Viertel gegen das Vorjahr herab-

gemindert hatte. Ob das etwas verspatete Ein-

riicken der Mehlschwalben seine Ursache darin
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hatte, dass sie in den hoheren Luftregionen die

kalten Stroraungen bemerkten, welche das Klima
der Heimath in diesem Friihjahr so unwirthlich

machten? — Vermuthen lasst sich das — beweisen
schwerlich. —

Die Uferschwalbenf^Cc^'/i? n'pariaj zogen eben-

falls in einem sehr kurzen Zeiiraume ein: am 7. Mai
erschienen einzelne Paare und schon am 8. war
die Kolonie mit einem Bestand von etwa 25 Paaren
vollzahlig beisammen, welche an einer Dolomit-
felswand hoch oben in dem Dolomitgrus ihre

Nistlocher anzulegen pflegt. — Auch die Segler
{Cypselns apus) kamen spater wie gewohnlich, in

dem Zeitraum zwischen dem 9. und 11. Mai, in

einer Anzahl an, die gegen den Bestand in den
letzten beiden Jahren keine merkliche Differenz

zeigte.

Wie schon bemerkt, trat erst mit dem 30. April

mildere Witterung ein, allein auch nur in sehr be-

scheidener Weise und namentlich blieben die aus-

trocknenden Nord- und Ostwinde vorherrschend.

Dadurch ward die Entwickelung der Kerbthiere

gehemmt. In der Zeit vom 8. bis zum 13. Juni

hatten sich die ungunstigen Eigenschaften des

Wetters so gesteigert, dass wir auch iiber Mittag

nicht iiber 4 bis 6° R. ablesen konnten, dass die

Temperatur des Nachts bis in die Nahe des Ge-
frierpunktes sank und unausgesetzt ein heftiger,

ausserst trockener Wind aus Nord bis Nord-Ost
wehte. In Folge dieser Verhaltnisse blieben

sammtliche Insekten weit langer als gewohnlich
Larven und verharrten sie namentlich im Puppen-
zustand viel langer, so dass es an fliegenden

Kerbthieren fehlte. Die wenigen aber, welche
sich wirkHch entpuppt hatten, hielten sich bei dem
windigen und kalten Wetter tief verborgen.

Die Rauchschwalben {H. rusticd) hielten sich

in dieser schweren Zeit noch am wackersten. Es
mochte das allerdings mit daran liegen, dass

schon in der Zeit vom 10. April ab die schwacheren
(jiingeren?) Individuen den Unbilden des Wetters
erlegen und nur die kraftigeren iibrig geblieben

waren. Sodann aber fanden sie wohl auch in den
Stallen und abgeschlossenen Schuppen, wo sie

ihre Nester anzukleben pflegen, immer noch einige

Fliegen und Spinnen. Endlich aber waren sie

entschieden findiger als ihre Verwandten: ich sah

sie am 8. und 11. Juni schaarenweis in hohem,
dichten „Stangenholz" mitten im Nadelwald, wo-
hin sie sonst sich nie verirren, eifrig der Insekten-

jagd obliegen. Gleichwohl waren sie nicht im
Stande, in den nicht eben zahlreichen Nestern, wo
das Brutgeschiift schon beendet war, die Jungen
durchzubringen : letztere starben siimmtlich und
ebenso starben auch die Embryonen in den Eiern —
wenigstens die reiferen. Bei dem grossenNahrungs-
mangel mochte den briitenden Weibchen die Brut-

hitze vergangen sein. Ich habe nicht ein Nest in

Erfahrung bringen konnen, dessen Eier nicht

wahrend der Kalteperiode kalt gelegen hatten und

die wenigen Nester, in denen nach dem 13. die
Alte briitete, hatten damals wohl eben frisch ge-
legte Eier enthalten. Auch von den alten
Schwalben starben viele und zwar, wie ich das
schon friiher erfahren (Journ. f. Ornith. 1878, p. 49),
indem sie sich in ihrer Todesstunde unter diirres

Laub, unter Grasbuschel und dergl. verbargen,
Es wurden daher nur sehr wenig todte Rauc
schwalben gefunden. Zahlt man aber nach dei

Niststatten, welche nach dem 13. Juni ihre gabel
schwiinzigen Insassen verloren hatten und nach
dem Eindruck, welchen die fiir gewohnhch von
diesen Thieren belebtenPliisse und Weiher machten,
so schatzt sich die Minderung auf mindestens fiinf-

zehn Procent.

Noch weit trauriger gestaltete sich das Loos
der Mehlschwalben. Schon am 9. und 10. Juni
gaben sie das Briiten auf und sah man ihrem Plug
Mattigkeit an. Am 11. starben schon viele und
fielen von den Fenstersimsen, wo sie sonst mo-
mentan auszuruhen pflegten, herunter auf den
Boden, um nicht wieder davon zu fliegen. An
diesem Tage schon verliessen sie das engere
Heim der Niststatten und zogen sich an jenen
Oertlichkeiten zusammen, an welchen sie sich im
Spatsommer, theilweis zusammen mit den Rauch-
schwalben, zu schaaren pflegen, um die Abreise
vorzubereiten. Es sind diese Ortlichkeiten Winkel,
gebildet von der Hauserreihe oder Ortschaft und
von dem Erlen- und Weidensaum eines F'lusses

oder Baches oder gebildet von einer jahen Thal-

wand, den Gebiiuden einer Miihle und der Erlen-

umfassung eines Miihlgrabens und dergl. ruhige

Winkel mit Windschatten und milder feuchter Luft.

Erst nachdem sie hier eine Reihe von Tagen in

den spateren Nachmittagsstunden Versammlungen
abgehalten haben, betheiligen sie sich in Masse an

den Versammlungen auf den Kirchen und anderen
hochgfelegenen Punkten, die der Abreise unmittel-

bar vorhergehen und vorher durch kleine Ver-

sammlungen vorzugsweise der Rauchschwalben
eingeleitet werden.

In jene W^inkel also (wie z. B. unterhalb

Untermhaus bei Gera am Miihlgraben, an der Neu-

miihle unterhalb Greiz, hinter Mildenfurth unweit

Weida) zogen sich am 11. und noch mehr am 12.

die Mehlschwalben zuriick. War es nun derW^ander-

trieb, der Wunsch, nach dem Siiden zuriickzu-

wandern, welcher die Thiere zu solchem Thun
veranlasste? Die Moglichkeit liegt allerdings vor,

dass der Nahrungsmangel und die kalte Witterung
nach dem Absterben der Nachkommenschaft in

den Thieren den Trieb geweckt haben kann, wie

sonst im Spatsommer so diesmal schon im Juni

nach dem Siiden zu wandern. Allein, lassen wir

dabei nicht ausser Acht, dass zu der Zeit, wo die

Hauptmasse der Schwalben nach Siiden zieht, die

Tage noch sehr warm und die Nachte, wenn auch

oft frisch, doch frostfrei zu sein pflegen, dass

ferner die Insektenmenge zu dieser Zeit vielfach

es i^H[|

e^l^
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noch im Zunehmen begriffen und sicher weit aus-

reichender ist als im Fruhjahr zur Zeit des Ein-

zuges und dass endlich gar manches Schwalben-
paar durch verspatete Brut noch 4 Wochen liinger

an die Heimath gefesselt bleibt. Dadurch wird

jenes Motiv unwahrscheinlich. Vielmehr halte ich

dafiir, dass in jenen ^^'inkeln, veranlasst durch den

Windschatten und durch die feucht - milde Luft,

sich auch die Insekten in reichlicher Menge an-

sammeln und so erst Anlass werden zu den \'or-

versammlungen, welche die Schwalben vor der

Zugzeit hier abhalten. Die Erinnerung an den
grossen Reichthum an Nahrung trieb die Schwalben
dorthin und die dort trotz der Kiilte noch nicht

ganz verschwundenen fliegenden Kerbthiere fesschen

sie an die Stelle. — Am 12. trat das Hauptsterben
ein: An jenen Sammelplatzen fielen die armen
Thiere von den Dachern und Fenstersimsen ster-

bend herab in die Hofe und auf die Strasse; in-

dem sie iiber den Wasserspiegel hinflogen, um
noch ein Insekt zu erbeuten, iibermannte sie die

Mattigkeit und sie fielen auf das W'asser nieder,

um jammerlich zu ertrinken; auf den Wiesen
flatterten sie auf der Suche nach Nahrung tief im
Gras, fielen nieder, flatterten noch einigemale in

kurzen Bogen weiter und fielen nieder, um nicht

wieder aufzustehen. Der Anblick war herzbrechend.

Ein Knabe hatte gerade 100 Stiick todte Mehl-
schwalben in wenigen Minuten aufgelesen und mir
selbst wurden Mengen der kleinen Leichen ange-

boten. Die Thiere waren ausserordentlich abge-
magert, hatten eine etwas entziindete Kropfhaut,
zeigten aber keine Symptonie, welche auf eine

Epidemie hatten schliessen lassen. Die so dem
Hunger erlegenen waren vorzugsweise junge, resp.

jiingere Thiere. Alte Thiere mit vollkommen ver-

wachsenen Epiphysen und erhartetcn Bandern und
Sehnen waren sehr selten darunter und mt'igcn die

wenigen Ueberlebenden in recht alten Individuen

bestehen. Von den ^lehlschwalben ist nicht nur
die ganze erste Brut zu Grunde gegangen, sondern
auch noch mindestens 85 Procent von dem dies-

jahrigen guten Friihjahrsbestand. Auftallig ist da-

bei, dass sie, wie der Augcnschein lehrt, auf den
Dorfern noch arger dezimirt sind wie in den
grosseren Stiidten.

Die Uferschwalben sind sonst gegen das rauhe
Wetter empfindlicher wie die iibrigen Verwandten,
wenigstens nach den Schwalbenleichen zu
urtheilen, welche mir all' die Friihjahre daher
wiihrend rauher, nachwinterlicher Zeit eingeliefert

worden sind. Diesmal aber wurden sie nicht so
stark dezimirt — wenigstens nicht so stark wie die

Mehlschwalben. Schon am 9. Juni vermisste ich

an ihrem Nistplatz (sog. Sandgruben von Linden-
thai bei Gera) eine gute Anzahl, welche den
ganzen Tag iiber auf den \'^ bis ' ^ Stunde Wegs
entfernten Gewassern der Kerbthierjagd eifrig ob-
lagen. Am 11. sah man an diesen letzteren Stellen

nur noch einzelne und am 12. waren am Brutplatz,

wie es schien, nur noch drei iibrig und iiber den
erwahnten Gewassern sah man gar keine. Todte
Exemplare wurden nicht aufgelesen. Erst in den
Tagen vom 15. bis 20. Juni kehrten sie wieder
zura Nistplatz zuriick und zwar ohne so grosse

Verluste wie die Mehlschwalben. —• Wo sind diese

Thiere in der Zwischenzeit geblieben? Nach dem
Benehmen am 10. und ii. zu schliessen, wo sie

vereinzelt oder in sehr kleinen Gesellschaften bald
da bald dort iiber der Elster und den Aus-
schachtungen erschienen, glaube ich nicht, dass

sie einen Riickzug nach Suden angetreten hatten,

sondern dass sie vielmehr irgendwo in der ferneren

Umgebung sich durchzubringen suchten. Die ganze
weitere Umgebung vom nordlichen Ostthiiringen

hatte namlich im Friihjahr und namentlich im Mai
weit mehr Regen wie wir und daher auch eine

verhaltnissmassig grossere Menge von entwickel-

ten Kerbthieren. Dahin unternahmen sie nun einen

langeren Ausflug, und sie konnten das umsomehr,
als sie nicht durch Elternpflichten an die Nistsljitte

gefesselt waren. Eier oder gar Junge waren zur

Zeit der Junikalte noch nicht vorhanden: denn
einmal sah ich bis zum 8. Juni noch immer die

Weibchen viertelstundenlang unter eifriger Conver-
sation mit den Miinnchen aus dem Loche Umschau
halten, wie sie des Ausruhens halber zu thun

pflegen, so lange sie noch mit der Herstellung

der Rohren beschiiftigt sind, und dann zeigte sich

spiiter, als am 19. Juni ein kleines Stiick der
Felswand mit etwa einem halben Dutzend Riihren

nach heftigem Regen sich abloste, weder von
Jungen noch von Eiern eine Spur. \'on den Alten
kehrten etwa 50 Procent zuriick. Es ist zwar die

Moglichkeit zu beriicksichtigen, dass der ervvahnte

Einsturz von einem kleinen Theile der Felswand
die Thiere verscheucht haben konnte, allein auf

der anderen Seite lassen gerade die ITerschwalben
sich durch derartige Ereignisse gar nicht storen,

wie zahlreiche Beobachtungen festgestellt haben.

Die fehlenden konnen also schon wahrend der

Kalteperiode andere Brutpliitze aufgesucht haben
oder sie konnen eingegangen sein. In letzterem

Falle, den ich bei der grosseren Zartheit und ge-

ringeren Flugfahigkeit dieser Species fiir den
wahrscheinlichcren halte, sind die Leichen schvvcr-

lich leicht aufzufinden, denn wenn schon die Rauch-
schwalbe beim Herannahen des Endes sich in

Verstecken verkriecht , so wird dies sicher auch
die Uferschwalbe und bei ihren Gewohnheiten mit

noch besserem Erfolge thun.

Die Segler, welche sich in ungefahr derselben

Zahl wie in den beiden Vorjaiiren eingefunden
hatten, benahmen sich eigenthiimlich. Am 8., 9.

und 10. Juni hielten sie sich die meiste Zeit uber
in so hohen Luftregionen auf, dass man sie mit

unbewaffnetem Auge nicht sehen, sondern nur
horen konnte. Nur an den Abenden und sehr

fruh strichen sie niedrig durch die Strassen und
an den Hausmauern hin; den Tag iiber fiihrten
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ihnen wohl hoch oben zufliessende, wahrscheinlich

etwas warmere Luftstromungen Insekten zu. Viel

kann das aber anch nicht gewesen sein, denn am
II., 12. und 13. Juni waren nur noch sehr ver-

einzelte Exemplare zu sehen und zu horen, und
kehrten die iibrigen auch nicht einmal zu den ge-

wohnten gesellschaftlichenAbendwettfliioren zuriick.

Erst am 14. und 15. erschienen sie wieder. Bei

der ausserordentlichenLokomotionsfahigkeit dieser

Thiere, bei ihrer Gepflogenheit, taglich vielmeilen-

weite Ausfliige zu machen, von der ich mich in

Strichen uberzeugt habe, wo meilenweit in der
Runde nicht ein briitendes Paar verweilte, ist diese

Erscheinung ausserordentlich auffallig. Es wurden
zwar einige wenige vom Boden aufgelesen, allein

das ist alle Jahre geschehen, auch bei Nahrungs-
uberfluss, und waren diese Thiere audi nicht ein-

mal sehr abgemagert. Bedeutsamer scheint mir
der Umstand, dass ich und andere unmittelbar

nach der Kalteperiode innerhalb grosserWaldungen
(im Greizer Wald und im Werdauer W^ald) Leichen
von .Scglern f'anden. Einige von diesen bestanden
nur noch in den umgestiilpten Balgen, waren also

von Eichhornchen oder Siebenschliifern kunst-

gerecht angefressen und ausgeschalt worden. Ob
die Segler im Hochvvald Schutz und Nahrung ge-

sucht haben? Mir ist das recht gut denkbar, denn
ich habe die Segler in kleinen Gesellschaften oft

ganz abgelegene Waldthaler absuchen sehen, da-

bei aber nie beobachtet, dass sie in dem Wald
selbst, d. h. unter den Baumwipfeln flogen. Wes-
halb hat man sie dann aber des Morgens und
Abends nicht gesehen? Am wahrscheinlichsten

scheint mir, dass die Thiere in der That feme
Waldungen aufgesucht habtn, deren Thaler noch
ein wenig Nahrung boten, dass ein Theil dort er-

mattet zwischen die Baume hinein zu Boden fiel

und verendete, und dass die kriiftigeren bis in die

Nacht hinein nach Nahrung suchten und dann laut-

los im Dunkel mit geradestem Huge heimkehrten
und in ihre Schlupfwinkel stiirzten, wie man
letzteres bisweilen unter gewohnlichenVerhaltnissen
gewahren kann, — dass sie ferner, getrieben vom
Hunger, sehr friih aufbrachen und ebenso lautlos

und ohne Verzug den fernen Weidepliitzen zueilten,

wo sie den ganzen Tag iiber genug zu thun hatten,

um ihr Leben zu fristen. — Verloren gegangen
sind von den Seglern ungefahr 45 Procent. Ver-
schiedene Paare hatten schon Eier gelegt. Junge
hatte, wie meine eigenen Beobachtungen und Er-

kundigungen mich belehrten, noch kein Paar.

Viele Paare waren aber — jedenfalls in F'olge des
kalten Wetters schon vorher — noch gar nicht

zum Eierlegen gekommen.
Sonst haben in jener Juni - Periode noch die

Hausrothel (Riitici'lla ti'thys) gelitten. Die Alten
schlugen sich zwar durch, aber die ausgeflogenen
Jungen fand man grosstentheils in den Garten
liegen. Die wenigen noch nicht ausgeflogenen
Jungen scheinen jedoch alle durchgekommen zu

sein. — Dasselbe gilt von den Buschrotheln (R.
phoenicura)^ bei denen die Jungen noch dazu, —
wohl infolge ungeniigender Fiitterung — vielfach
zu bald ausflogen. Verschiedene derartige
Exemplare versuchte ich in der Stube voUends
aufzufiittern, aber mit schlechtem Erfolg. — Noch
schlimmer erging es den Steinschmatzern (Saxicola >

oenaiithe)^ welche sehr friihzeitig (18. April) ein-

trafen und vom ersten Gelege keine Jungen auf-

brachten. Prat, rubetya scheint sehr spat zum
Nisten geschritten zu sein.

Die sammtlichen Rohrsanger erschienen sehr
spat {A. palitstyis erst am 13. und 14 Mai) und
wurden im Brutgeschaft durch die Junikalte nicht

gestort, weil das kalte Wetter die Entwickelung
der Schilf- und Sauergraser viel zu sehr ziiriick-

gehalten hatte. Die Alten aber verstanden es

ebenso wie die Grasmiicken, in den Weidigten
und dichten Buschpartien dicht iiber dem wiirmen-
den Erdboden noch Nahrung in geniigender Menge
aufzutreiben. Dasselbe ungefahr gilt auch von
den Laubvogeln, die ebenfalls sehr spat einriickten:

Ph. ncfa erst am 12. April, Hypolais icternia vom
6. bis 16. Mai, Ph. trochilus am 14. April. Auch
die Sylvien kamen zu spat, als dass die Junikalte

hatte schaden konnen. Es trafen ein die ersten:

S". garrula am 25. April, 5'. hortensis am 7. Mai,
5". atricapilla am 30. April. Die Dorngrasmiicke
(S. cineyea) zog ihren Einmarsch sehr in die Lange
(23. April bis 12. Mai), erschien aber in so starker

Anzaht wie noch nie. Alle Grasmiicken versuchten
sich zwar im Nestbau, schritten aber nur ausnahms-
weise zum Legen, vielleicht auch deshalb mit,

weil das Buschvverk noch zu durchsichtig war.

Die ersten Ankommlinge der S. garrula bezogen
die ganz im Innern der Stadte gelegenen Garten
und durchstoberten einige Wochen lang gemcin-
sam mit den Braunellen dieGartenlauben, Schuppen,
Reisighaufen und dergleichen.

Nicht ganz so gut erging es den Drosseln.

Diejenigen Amseln, welche, angezogen durch die

Winterfiitterungen, in den Garten ihr Domizil auf-

geschlagen hatten, nisteten schon zeitig im April

und brachten — freilich zum Theil von Menschen-
hand dabei unterstiitzt — ihre Jungen recht gut

auf ; die Waldamsel aber und die iibrigen Drosseln

schritten sammtlich spater zum Nisten wie gewohn-
lich und brachten meist nur einen Theil der Brut

durch, oft nur zwei oder ein Junges. Verschiedene

liessen auch das Gelege erkalten. Ebenso erging

es den vcrschiedenen Meisenarten und Wende-
halsen. Die sonst so starken Kinderscharen, welche

diese Thiere nach dem Ausfliegen eine Zeit lang

fuhren, waren halb so zahlreich wie gewohnlich

und noch schwacher.

Die Bachstelzen (Motacilla alba) riickten zwar
zur gewohnlichen Zeit ein, trafen aber in der Mehr-
zahl keine oder wenigstens keine ernsten Anstalten

zum Nisten. Erst um den 7. Juli herum flogen

die ersten Jungen aus und zwar meist 6 Stiick
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aus einem Neste, unter denen keines in Wachsthura
und Befiederung zuriickgeblieben war, ein Zeichen,

dass nach der langen Hemmung durch die Kalte

sich die Jnsektenwelt plotzlich und recht zahlreich

entwickelte.

Nehmen wir die Haussperlinge, die Spechte,

sammtliche Raubvogel und die Mehrzahl der Wat-
und W'asservogel aus, so haben die Bestiinde der

iibrigen Vogel sammtlich mehr oder weniger ge-

litten und sogar den Rabenkrahen starben

die Jungen halbwiichsig im Horst, wohl mehr in

Folge der Kalte als des Hungers. Eine eigentliche

Riickwanderung der Zugvogel nach Siiden habe
ich aber trotz des rauhen, nahrungsarmen Friih-

jahrs nicht beobachten konnen. AUerdings sah

ich im Marz mehrere Male Fliige von Saatkrahen,

welche nachSiidsiidwest zogen (in welcher Richtung

sie bei uns im Herbst sehr hiiufig wandern), allein

das will gar nicht viel besagen, da die Saatkrahen
auf ihrem Zuge viel hin und herstreichen und ich

auch im Herbst Fliige gesehen habe, welche nord-

warts zogen. Nicht unerwahnt darf ich aber
Folgendes lassen: Die ersten Kukuke horte und
sah ich am i8., 19. und 20. April. Am 21. und
22. sah ich im siichsischen \'oigtlande im Laufe
beider Tage in ziemlich frei gelegener Gegend
5 Kukuke nach Siidwest tliegen und zwar nicht

mit dem niedrigen und unslaten, zuckend winkligen,

bald gleitenden, bald sperberartigen Fluge, der
die Thiere beim W'echseln zwischen den (ieholzen,

Baumgruppen und Alleen ihres Oebietes aus-

zeichnet, sondern mit dem stetigen, durch gleich-

massige Fliigelschlage gekennzeichneten, hohen,
gradlinigen Flug, mit dem die Thiere im August
von Etappe zu Etappe nach Siiden ziehen. Diese
Beobachtung hat zwar keine absolute Beweiskraft
fiir eine Riickwanderung nach Siiden, denn die

Kukuke sind unruhige Vogel, welche allerhand
Kreuz- und Querziige in den Gauen ihres Sommer-
aufenthaltes unternehmen und dabei sich wohl
auch ausnahmsweise der geschilderten Flugart
bedienen konnen. Fiir mittheilenswerth hielt ich

den Umstand aber doch.
Ob nun erhohte Fruchtbarkeit und zweite, resp.

dritte Bruten die bosen Liicken wieder ausfullen,

welche der winterlich rauhe Lenz und die [uni-

kiilteperiode verursacht haben, das wird die Zu-
kunft lehren. Bis jetzt hat es ganz den Anschein,
als ob ein derartiger Ausgleich sich vollziehen will.

Gera, den la. Juli 1881.

Einburgeruug der Nachtigaleu bei Coburg.
(Briefliches an Justizrath Dr. Ools.)

Ich schrieb Ihnen zuletzt iiber meinen gelun-

genen Versuch, ein eben frisch gefangenes Nachti-

gal-Paar, in kurzer Frist in einem in meinem
Garten befmdlichen Brutkiifig und darin im Tan-
nenreisig zur Brut schreiten und nachdem dasselbe

darauf in Freiheit gesetzt, in den Kafig zuruck-
kehren zu sehen. Gleichzeitig, mein geehrter
Freund, machte ich Ihnen die Mittheilung, dass

die uberwinterte Nachtigal, nachdem sie auch in

diesem Jahre in meirtem Garten im Freien junge
erbriitet und diese zu fiittern angefangen hatte,

in den n;imlichen, oben geoflfneten und ihr seit

zwei Jahren bekannten Kallg flog, in dem die

frisch gefangene Nachtigal briitete, um daselbst

von den fiir die letztere auf einem Futterbrett

stets vorrathigen Ameiseneiern oder Mehlwiirmern
zu holen und ihre Jungen damit zu fiittern.

Mogen nun der briitenden Nachtigal die sehr

hiiutig wiederholten Besuche der anderen iiber-

winterten Nachtigal in der unmittelbaren Niihe

ihres Nestes storend gewesen sein, oder mag die

letztere, wie ich mehr vermuthen mochte, aus
Eifcrsucht, weil auch ihr zweites Mannchen fort-

geblieben war und sie wie im vorigen Jahre die

Jungen allein auffuttern musste, Streit mit der
ersteren gesucht haben; jedenfalls war sie die

Veranlassung, dass die briitende Nachtigal, deren
Eier nicht mehr alle vorhanden waren, am 11. jiHii

Nachmittags das Nest und die Eier g;:inzlich ver-

liess. Die von mir darauf vorgcnominene L'nter-

suchung eines der iibrig gebliebenen Eier ergab,

dass die |ungen bereits am folgenden Tage hatten

auskommen miissen.

So wurde durch diesen sehr verdriesslichen

Zwischenfall ganz unerwartet meine Hoffnung auf

Junge Nachtigalen im ofFenen Kiifig, wo ich deren

Aufwachsen gegen alle iiussere Gefahr durch
Katzen etc. gesichert hielt, zerstort, aber wie ich

gleichzeitig erfreut hinzusetzen kann, auch iiber-

raschend schneli aufs Neue wieder belebt und
zwar in folgender Art.

Die am 1 1 . Juni vertriebene Nachtigal begab
sich unverziiglich am niimlichen Nachmittage an
diejenige hoher gelegene, etwa 20 Meter vom
Brutkiifig entfernte, ganz nahe an der oberen
Grenze meines Gartens gelegene Stelle, in deren
Nahe sich deren Mannchen seither viel aufgehalten

und geschlagen hatte. Daselbst miissen denn
zwischen beiden Vogeln die Vorbereitungen, die

ein neuer Nestbau erforderlich macht, sogleich ge-

troffen sein, denn bereits am folgenden Tage, dem
12. Juni \'ormittags, begann das Weibchen ein

anderes Nest in einem Stachelbeerstrauch zu bauen,

mit welchem Bau es am 13. Juni, besonders friih

und Vormittags, fleissig fortiuhr und denselben am
14. bis Mittag vollendete.

Darauf legte die Nachtigal — ein junges
Weibchen — am 16. Juni das erste Ei und seit

dem 19. briitet sie fest, aber wie das erste Mai,

nur auf drei Eiern. — Ich habe einen ahnlichen

schnellen Nestbau schon ein Mai im Jahre 1876
beobachtet, wo eine Nachtigal im Brutkafig auf

5 Eiern 18 Tage, also iiber die Zeit briitete.

Als ich darauf um die Mittagszeit die Eier unter-

suchte und, weil alle unbefruchtet waren, fnrtnahm,
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