
Z a u n k ö n ig  seinen schmetternden G esang  hören u n d  fesselt u n d  er f reu t  den N a t u r -  
u n d  Voge l f reund .  Alle T a g e  kommen n u n  neue Gäste .  A m  16.  M ä r z  hörte  
ich in  meinem G a r t e n  den ersten Finkenschlag,  es w a r  ein Zweischal ler ,  der den 
schönen langen  „ B r ä u t i g a m "  u n d  den „Rei te roff iz ie r"  schlug. D e r ' F i n k  erkor 
sich ein Weibchen, welches jetzt auf  einem B i r n b a u m  brü te t ,  w äh ren d  d a s  M ä n n c h e n  
bis  heute ,  2 0 .  J u n i ,  herrlich schlägt. A m  18.  M ä r z  kam die Heckenbraunelle 

m o c k u l a r M ,  die sonst im m er  erst Ende M ä r z  erscheint. M is te l -  u n d  
S in g d ro s s e l  (Rurcku8  v l 8 o i v o r u 8  u n d  D. i r iu 8 io u 8 )  sangen berei ts  seit M i t t e  M ä r z  
ihre  herrlichen, abwechselungsreichen T o u r e n ,  desgleichen unsere G e b i rg sa m s e l  ihr  
k lagendes ,  melodisches Lied. A n fa n g  A p r i l  kamen F i t i s -  u n d  W a ld la u b v o g e l  
( ? 1 i M o 8 0 o x u 8  t ro o1 i i1u 8  und  ?1 i .  8 id11^ tor ) .  Auch die Bekassine ( O u 1 1 in a § o  
o'LtlliQAAo) ließ sich hören.  A m  8. A p r i l  t ra fen  die ersten S c h w a l b e n ,  sowie 
B l a u -  u n d  Rotkehlchen, sowie die Z a u n g ra s m ü c k e  ( L ^ l v i a  o u r r u o a )  ein. A m
2 0 .  A p r i l  der  M ö n c h ,  welcher sonst nicht v o r  dem 2 6 .  b is  3 0 .  A p r i l  ankommt.  
D ie  W iesenra l le  ( O r o x  o r o x )  hörte ich a m .  2 5 .  A p r i l ,  den Kuckuck am 
folgenden T a g e ,  u n d  am  2 8 .  A p r i l  sah  ich einen W iedehopf  a n  der W a ld s t raß e  
nach O b e rm i t tw e id a ,  desgleichen Spech tmeisen  am  2 8 .  A p r i l  im  M i t t w e id a e r  T h a le .

A m  3. M a i  kam der Ge lbspö t te r  (8 v x o 1 u Ü 8  M i l o  i n  s i n h , a m  5. M a i  die 
G ar teng rasm ü ck e  ( 8 ^ 1 v i a  8 i m x l 6 x ) ,  beide berei ts  im  vollen G esang .  D e n  
Wiesenschmätzer (kruckinoolH r u d o l r a )  hörte  ich am  6. M a i  u n d  den ersten 
Wachtelschlag am  8. M a i .  D e n  Steinschmätzer  ( L a x i o o l a  o o o ^ n t d o )  beobachtete 
ich am 10.  M a i  a u f  unserem Scheibenberg  a m  B a s a l tb r u c h ,  woselbst er in  zwei 
Pä rchen  ver t re ten  w ar .  E i n  vom vor igen  J a h r e  s tammendes ,  noch u n a u s g e f ä r b t e s  
M ä n n c h e n  P i r o l  sah ich am 16.  M a i ,  ohne jedoch seinen R u f  gehör t  zu haben 
D a n n  sah ich R o tk op fw ü rg e r  in  drei Köpfen auf  Weißdorngebüsch  in  der N äh e  
S c h l e t t a u s  u n d  etliche T a g e  später  h in te r  meinem G a r t e n  einen rotrückigen W ü r g e r ,  
welcher V oge l  indessen in diesem J a h r e  ü be ra l l ,  an  a l len  m i t  W e i ß d o r n  be
wachsenen Hecken, in  m ehre ren  P a a r e n  zu treffen ist.

Z u r  Nistzeit  h ab en  dieses J a h r  die V ö g e l  vorzügliches W e t te r ,  es ist w a r m ,  
u nd  d as  F o r tp f lanzu ng sg esch äf t  geht vorzüglich von statten. D i e  S t a r e ,  f ü r  die 
ich zwölf Nistkästen in  meinem G a r t e n  au fhäng te ,  sind bereits  bei  der zweiten B r u t .

Scheibenberg ,  2 0 .  J u n i  1 8 9 8 .

Ober das Misten der Meljtschwalöe in Gebäuden.
Von R o b e r t  Be r g e .

M a n  hegte f rüh e r  w ohl  a l lgemein  die Ansicht, daß die M ehlschw albe  
( O l i o l l c k o n a r i a  u r d i o a )  beim A n b r i n g e n  ih r e r  Nester  a n  G e b ä u d e n  n u r  deren 
Außenseite benutze, sich aber  im  I n n e r n  nicht ansiedele. Diese M e i n u n g  ist bis
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in die neuere Z e i t  festgehalten worden und  findet sich u. a. noch vertreten in 
Fr ider ichs  Naturgeschichte der deutschen Vögel ,  4 .  Ausl.  1 8 9 1 ,  B r e h m s  T ie r leb en ,
3. Ausl.  1 8 9 1 ,  R u ß ,  H an d b u ch  fü r  V o ge l l i ebh abe r ,  -Züchte r  u n d  - H ä n d le r ,
3. Ausl.  1 8 9 2 .  D i e  E in r ich tung  der Nes te r ,  die bekanntlich b is  au f  ein kleines 
Flugloch  zugebaut  s ind ,  m u ß  in der T h a t  geeignet erscheinen, den Schutz, 
welchen die J n n e n r ä u m e  von G e b ä u d e n  g e w ä h r e n ,  entbehrlich zu machen. D e n n  
ist n u r  d a s  E inf lugs loch  von  oben gedeckt, so verm ag  die volle R u n d u n g  der 
Nestwand schon allein etwaigen R e g e n  u n d  r a u h e  Lust  oder g lühende S o n n e n 
strahlen von der ju n g e n  B r u t  wirksam abzuha l ten .  D i e  u nveränder te  Anlage  
in n e rh a lb  der G ebäude  w ü rde  also anscheinend einen ganz u n n ö t ig en  A u f w a n d  von 
B a u m a t e r i a l  u n d  Arbe i t  bei der N es tan fe r t igung  bedeuten.  H ie r  genüg t  die oben 
offene N a p f f o r m ,  wie sie z. B .  die Rauchschwalbe ( H i ru n c k o  r u 8 t 1 e u )  anwendet .  
D a s  Ansetzen des Mehlschwalbennestes  an  den Außenflächen kann somit jedenfal ls  
a l s  die ursprüngliche,  p r im ä re  Nistweise au fg e faß t  werden.  S i e  ist aber nicht die 
alleinige. D e r  sekundäre Nestbau dieser S ch w a lb e  im G e b ä u d e in n e rn  n u n  hat  
n eu e rd ing s  im m er  m ehr  B ea c h tu n g  e r fah ren ,  sodaß es vielleicht nicht ohne In te re sse  
ist, denselben insbesondere nach seiner V e rb re i tu n g  zum  Gegens tände  einer kurzen 
Besprechung zu nehmen.  .

Noch 1 8 7 4  bezeichnete z. B .  P r o f .  G .  J ä g e r  d a s  B r ü t e n  der M e h l 
schwalbe in  den G e b ä u d e n  a l s  „äußers t  sel ten",  ih r  Nes t  sei fast im m er  a n  den 
A u ß e n w ä n d e n  (D eu tsch land s  T i e r w e l t ,  II.). P r o f .  L a n d o i s  veröffentlichte im 
X X III. J a h r g a n g e  des Z o o lo g .  G a r t e n s ,  1 8 8 2 ,  u n te r  der Überschrift :  „Allerlei  
S o n d e rb a rke i ten  a u s  dem Vogelleben W es t fa len s"  eine B eo b ach tu n g ,  nach welcher 
auf  der  T en ne  eines in westfälischer B a u a r t  ausgeführ ten  W ir tschaf t sgebäudes  
zwischen zahlreichen Ranchschwalbennestern auch etwa zwanzig  Mehlschwalbennester  
angebracht  w a re n ,  und  z w a r  an  den B a lk en  der  Decke. L a n d o i s  drückt hierüber  
seine V e r w u n d e r u n g  a u s  u nd  stellt die A n f ra g e ,  ob auch an d e rsw o  schon ein 
Neststand der H a u ssch w a lb e ,  die doch sonst im m er  a uß e rha lb  an  hohen S t e i n 
gebäuden niste,  i n  einem G eb ä u d e  w ah rg e n o m m e n  wurde .  D e r  F a l l  sei um  so 
m erkw ürd iger ,  a l s  nach A u s sa g e  des Hofbesitzers die Tiere  in f rüh e ren  J a h r e n  
au ß e rh a lb  a n  dem S te in g ieb e l  des H a u se s  sich angesiedelt hat ten  u n d  erst in den 
letzten J a h r e n  ihr  Q u a r t i e r  au f  der T en n e  aufschlugen. I n  dem gleichen J a h r e  
zählen die G ebr .  A d o l f  u nd  K a r l  M ü l l e r  i n . i h re m  B u ch e :  „T ie re  der H e i m a t " ,  I ,  
bei den Nists tät ten der  M ehlschwalbe  u. a. auch Ba lken  u n te r  einem T h orw ege  
mit  auf.

P r o f .  L i e b e  kommt in einem Aussatze über  die „Veränderlichkeit  im Nest
b a u  der einzelnen V o g e la r te n "  ( O rn i th o lo g .  M o n a t s s c h r i f t  1 8 8 5 )  aus  die M i t 
te i lung  von L a n d o i s  u n d  bemerkt dazu ,  nach seinen Beobachtungen geschehe d a s
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Nis ten  der Mehlschwalbe in geschlossenen R a u m e n ,  R e m is e n ,  S p e ic h e rn  re. in 
O s t th ü r in g e n  g a r  nicht sel ten,  u n d  zw ar  in neuerer  Z e i t  weit  öfter wie früher.  
D ie  Ursache dieser veränder ten  G epf logenhe i t  sei jedenfa l ls  d a r i n  zu suchen, daß 
die ländl ichen Holzblockhäuser ganz geschwunden seien, u n d  daß  auch die Häuser  
n n d  S c h u p p e n  mit  Holzblockwerk allmählich sehr selten w ü rd e n .  A n  den g la t t  
abgeputzten A u ß e n w ä n d e n  der neu en ts tandenen  G eb äud e  hafte aber nicht n u r  d a s  
k lammernde Füßchen  der M ehlschwalbe  schlecht, sondern  auch d a s  Nest. D ie  
klugen T ie re  wähl ten  daher in der Neuze i t  ( im Gegensatz zu f rüher)  abgeschlossene 
R ä u m e  zu ih rem  Heim.

N u r  noch zwei B eo b ach tu n g en  seien angezogen. W ie  bekannt ,  sah H e r r  
K. W e n z e l  in  der H a u s f l u r  e ines  G as th o fes  in  Hal le  a. S .  eine K o lon ie  von 
u n g e fä h r  achtzehn Mehlschwalbennestern  a n  den starken B a lk en  der Decke; die 
H a u s f l u r  w u rde  aben ds  durch ein T h o r  verschlossen ( O r n i t h o l o g .  M o n a ts s ch r i f t  
1 8 9 5 ,  N r .  6).  U n d  A l e x a n d e r  v o n  H o m e  h e r  berichtet in  N r .  2  der „ O r n i t h o lo g .  
M o n a ts b e r i c h te "  von 1 8 9 7 ,  daß in R a n z i n  in  N e u - V o r p o m m e r n  u r d l e a ,  nachdem 
ihre Nester der V e r u n r e i n i g u n g  wegen wiederholt  vom  herrschaftl ichen W o h n -  
hause abgestoßen w o rd e n  w a r e n ,  ih ren  E in z u g  in  den Bockstall der S t a m m 
S ch äfe re i  und  später  auch in  den S t a t t  der  Mutterschafe  h ie l t ,  wobei sie 
ihre Vollnester  genau  so a n  den B a lken  bau te ,  wie r u 8 t i e ^  ihre  offenen 
Nester. E r  bemerkt dab e i :  „ D a ß  unsere H ausschw albe  ( u r b i e a )  auch ih r  Nest  
an  Felsen klebt, wie z. B .  an  die Kreidefelsen von S t u b b e n k a m m e r  ( R ü g e n  
und  I n s e l  M o e n ) ,  an  die G ra n i t f e l s e n  der I n s e l  B o r n h o l m ,  ist bekann t ,  daß 
sie aber  i n  die Viehställe geht u nd  dort  wie H i r u n c k o  r u 8 t i e ^  nistet ,  dürf te  
neu  sein."

Diese  Beispiele ,  welche keineswegs erschöpfend sein sol len,  m ögen  f ü r  den 
i n s  Auge  gefaß ten  Zweck genügen.

F ü r  d a s  Königreich S achsen  findet sich in  den die J a h r e  1 8 8 5 — 9 4  u m 
fassenden zehn Jah re sb e r ic h te n  der „ O r n i t h o lo g .  B e o b a c h t u n g s s t a t i o n e n " ,  wo d as  
Nisten  der Mehlschwalbe e rw äh n t  w i rd ,  stets d a s  A u ß e n b rü te n  verzeichnet, u nd  
n u r  in einem F a l l e  steht eine gegenteilige Angabe .  I n  Schmiedefeld unsern  
S t o l p e n  bau te  ein M eh lsch w a lb en p aa r  a n  den B a lk e n  eines S c h u p p e n s ,  ein anderes  
in einen Kuhsta l l  und  ein d r i t te s  aus eine G a rd in e n s ta n g e  in  einem W o h n h a u s e  
(V I .  J a h r e s b e r i c h t ,  1 8 9 0 ) .  D a s  letztere hat te  v ie r  J u n g e  u nd  n a h m ,  wie m i r  
der E in sen d e r ,  H e r r  Kirchschullehrer L i e b e r s ,  freundlichst m i t t e i l t e /  seinen W eg  
durch eine zerbrochene Fensterscheibe. H e r r  L i e b e r s  gab m i r  auch ausdrücklich 
dah in  A u s k u n f t ,  daß  es sich nach genauer  Untersuchung  wirklich u m  die M e h l -  
fchwalbe (u i -d le^ )  u nd  nicht u m  die Rauchschwalbe handle .  -

I c h  e r laube  m ir  n u n  zur  V erv o l l s tän d igu ng  der sächsischen F u n d o r t e  meine
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namentl ich in der Umgegend von Zwickau gesammelten B eob ach tun gen  mitzuteilen. 
H ie r  ist u r b l e a  zu r  Dorsschwalbe  geworden.  S i e  meidet  die S t ä d t e  u n d  großen 
F ab r ikdörse r ,  j edenfa l ls  hauptsächlich desha lb ,  weil die neuere B a u a r t  der H äu se r  ih r  
die Nistgelegenheit  en tz ieh t ;  sie ve rm ag  i h r  Nest weder außen  noch innen  m ehr  
a n z u m a u e rn .  D a g e g e n  ist sie fast übera l l  in  Ackerbaudörfern verbrei te t ,  wenn 
auch nicht so häuf ig  wie r u Z t l e a .  D ab e i  nistet sie vielfach in n e rh a lb  der G e 
bäu de :  in  S ch u p p en ,  Th orw egen ,  Sch eu nen ten nen  u. s. w. S o  entdeckte ich z. B .  
im  F r ü h j a h r  1 8 9 7  an  den Deckenbalken einer meist geschlossenen T en n e  M e h l 
schwalbennester, zu welchen die S c h w a l b e n  durch ein kleines Giebelsenster ge lang ten ,  
das  der Besitzer fü r  sie offen ließ. A uf  einer ande ren  T e n n e  derselben Scheune ,  
wo sie ebenfalls  b rü te te ,  f logen die T ie re  durch d a s  gewöhnlich e tw a s  geöffnete 
T h o r  a u s  und  ein. Diese  T en n e  diente a l s  Lagerpla tz  fü r  d a s  G r ü n f u t t e r  u n d  
wurde  daher  beständig benutzt ;  u u d ie n .  l ieß sich indessen hierdurch nicht stören, 
sondern t ru g  unverkennbar  V e r t r a u e n  aus  ihre S icherhe i t  zur  S c h a u .  D i e  S ch eu ne  
w a r  ü b r i g e n s  neu u n d  bot a n  den äußeren  Flächen keine passenden Stü tzpunkte  
dar .  D ie  A n nah m e ,  d aß  dies die Ursache der Ansiedelung im I n n e r n  w a r ,  liegt 
somit sehr nahe.  Doch sei noch auf  einen Umstand aufmerksam gemacht. I c h  fand  
die Nester nicht selten auch in J n n e n r ä u m e n  ä l t e r e r  B a u e rn g e b ä u d e ,  welche seit vielen 
J a h r z e h n t e n  keine wesentliche bauliche V e r ä n d e r u n g  e rha l ten  u nd  mit  dem städtischen 
B a u s t i l  nichts gemein hal ten .  Dieselbe Erscheinung t r a f  ich auch in  anderen  
Gegenden an. I n  dem S t ä d tch e n  F r o h b u r g  unwei t  B o r n a  z. B . ,  wo  die M e h l 
schwalbe mehrfach in T h o r w e g e n ,  S c h u p p e n  u n d  S t a l l r ä u m e n ,  b rü te t ,  w aren  die 
betreffenden G e b ä u d e  gleichfalls nicht n e u ,  sondern zum  T e i l  ziemlich a lt .  A u s  
diesen W a h r n e h m u n g e n  gew ann  ich den Eindruck, daß jene Bru tw eise  der M e h l 
schwalbe im allgemeinen nicht vollständig neu  sein k a n n ,  sondern  f rüher  wohl  
übersehen worden  ist, wie es noch jetzt an  verschiedenen O r t e n  geschehen mag.  
E ine  Z u n a h m e  derselben soll d am i t  na tür l ich  keineswegs in  Abrede gestellt werden;  
sie scheint v ielmehr,  soweit  es sich b i s  jetzt erkennen läß t ,  thatsächlich zu bestehen. 
Ü b r ig ens  veränderte  auch in  diesen F ä l l e n  die Mehlschwalbe  lediglich den Nistplatz, 
nicht aber  die Nestgestalt,  letztere blieb dieselbe. D ie  lange  G e w o h n h e i t ,  welche 
bei einer so Hoch entwickelten Nes tfo rm  gewaltet  h a t ,  b ehaup te t  bei i h r  die H e r r 
schaft. B e i  dem H a u s s p e r l in g  (k .  ckolli68tl6U8) z. B .  ist d a s  bekanntlich ande rs .  
D i e  Kunstlosigkeit  seiner Nester scheint ihn  in  den S t a n d  zu setzen, sich den V e r 
hältnissen m ehr  anzubequem en:  während  er au f  B ä u m e n ,  in  großen offenen M a u e r 
nischen u .  s. w. sein Nest  zum Schutze f ü r  die B r u t  m i t  Vor l iebe  zu überwölben  
pflegt, spar t  er diese M ü h e ,  sobald die gewählte S te l le  von  selbst eine Überdachung 
bietet, u n d  l ä ß t  es oben offen.

Schließlich bemerke ich, d aß  nach meinem D a f ü r h a l t e n  d a s  B r ü t e n  der
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Mehlschwalbe  in  den G e b ä u d e n  gegenwärt ig  wahrscheinlich wei ter  verbreitet  ist, a l s  
m a n  g la u b t ,  u n d  daß  der alte S a t z ,  u r d l e a  niste n u r  a n  der Außensei te ,  in  
Z u k u n f t  doch wohl  aufgegeben werden möchte.

Kaöen Aögel KesHnmA? (Nachdruck verboten)

Von R u d o l f  H e r m a n n .

U n ter  den S in n e sw erk z e u g en  der V ö g e l ,  deren sie, wie alle höheren Lebe
wesen, fünf  besitzen, spielen, wenn  w i r  v o n  dem allen T i e r e n  eigenen G e fü h l s s in n  
absehen,  d a s  Gesicht u n d  d a s  G e h ö r  eine wichtige Rolle .  D e n n  im V e r h ä l t n i s  
zu seinen übr ig en  O r g a n e n  sind A uge  u n d  O h r  des V o g e l s ,  obschon bezüglich der 
E inr ich tung  des letzteren im einzelnen merkliche Unterschiede insofern  bestehen, a l s  
z. B .  die E u le n  ein wei t  schärferes G e h ö r  haben  a l s  viele R a u b v ö g e l ,  in hohem 
G r a d e  entwickelt. D i e s  ist eine weise E in r ich tun g  der S c h ö p fu n g ,  welche dadurch 
dem wichtigsten M o m e n te  im Leben  des V o g e l s ,  dem S e l b s t e r h a l tu n g s t r i e b e ,  
R echnung  t r ä g t .  U m  diesen befriedigen zu können, ha t  der V o ge l  gerade in  jenen 
O r g a n e n  vorzügliche G ebrauchsm i t te l  e rha l ten ,  welche fü r  ihn  nicht m in d e r  
bedeu tungsvo l l  sind a l s  f ü r  andere  Lebewesen d e r  G e ru c h s -  u n d  Geschmackssinn 
oder d a s  sich in  T as to rg a n e n  konzentrierende,  oft  äußers t  feine G e fü h l .

N u r  der Geschmackssinn der V ö g e l  w i rd  im  a l lgemeinen  a l s  schwach oder  
weniger  a l s  bei höher stehenden Wesen entwickelt bezeichnet u n d  diese E rsche inung  
d a ra u f  zurückgeführt,  d aß  nicht alle V ö g e l  eine fleischige, v ie lmehr  vielfach eine 
h a r t e ,  h o r n a r t i g e ,  m i t  P a p i l l e n  nicht versehene Z u n g e  besitzen, welche m ehr  dazu 
dient,  die F u n k t io n  des Schluckens a u s z u ü b e n ,  a l s  einen Geschmack w a h rzu n eh m en .

Diese E r k l ä r u n g  l ä ß t  die F r a g e  nach dem V o rh a n d e n se in  eines  Geschmacks
sinnes bei Vöge ln ,  ohne ihn  letzteren ganz u n d  gar  abzusprechen, f ü r  B eo b ach tu n g en  
offen,  welche entsprechende F o lg e ru n g e n  auf  einen nicht n u r  schwach entwickelten 
Geschmack zulassen. I s t  es n u n  a n  sich schwierig, h ie r fü r  ausre ichendes  B e w e i s 
m a te r i a l ,  besonders soweit f re i lebende V öge l  in  B e t r a c h t  kommen,  beizubr ingen ,  
so ist es auch nicht m ind er  g ew a g t ,  a u s  einem Einzelfal le  einen S c h l u ß  au f  die 
Allgemeinheit  ziehen zu wollen.  D e r  S ch e in  t r ü g t  n u r  zu o f t ,  u n d  durch 
Hypothesen  w ird  nichts  bewiesen. V o n  solchen Gesichtspunkten a u s g e h e n d ,  will  
ich m i r  e r l a u b e n ,  nachstehend die Aufmerksamkeit  des  geneigten Lesers  auf  einige 
besonders  stark hervor t re tende  Z ü g e  a u s  dem Vogelleben zu lenken, welche m ir  
wohl  f ü r  d a s  V o rh an d en se in  eines m anchm al  recht gu ten  Geschmacks bei V ö g e ln  
zu  sprechen scheinen, indem ich m i r  a l l e rd in g s  bew ußt  bin, daß  m a n  m i r  Beweise 
des G eg e n te i l s  v o rh a l ten  u n d  über  unsere F r a g e  verschiedener M e i n u n g  sein kann.

Vermöchte m a n ,  gerade w a s  die V ö g e l  der F re ih e i t  a n b e la n g t ,  ü be ra l l
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