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liitcrai'ische Berichte.

Ueber die Fliigel der Vogel.

Von

C. J. Snndevall.

(Aua dtn Kongl. Veteaskaps-Acadciiiieaa Handlingar, 1813, S. 303 — 384)

(Hierzu Taf. I.)

[Vorbemerkung-. Die naclifolgende , vorlrefTliche Arbeit Sundevall's

geliort in Bezug auf Systemalik der Ornithologie iinbestreilliar zu den her-

vorragendsten Leislungen unserer Zeit. Ohne Benutzung und Kortentwicke-

lung der plerylogiapliischen oder plilograpbisehen , durih Sundevall's For-

schungen erUngten Resnitate werden alle Bemuhiingcn , in der Ornithologie

zu einem n a tiirl i che n Sysleme zu gelungen, den richligen Weg verfelilen.

Uni so nielir wird es dalier befreniden niiissen, dass diese, bereils vor

einem Jahrzelinte, (freilicb in scbnedischer Sprache) gedrutkle Abhandlung,

welche docli einige Jalire spaler aiich in der »lsis" wiedergegeben worden

isl, hisher allem Anscheiiie nach von den Ornilhologen fast ganzlich unbe-

rucksichtigt geblieben isl Wenigstens isl der, 'zuerst durch Nilzsch's

IrefTliche Unlersucluingen (Sjsleni der Pterylographie von Ch. L. Nilzsch.

Nach seinen bandschrifllicii aufbewalirlen Untersiichungen verl'asst von H. Bur-

meister. Halle, 1840 bei Ed. Anton.) angebalinte und vou Sundevall mil

grosseni Erfolge weiter verfolgte Weg nicbt ferner betreten worden. Der

Unlerzeichnele hat sich Iruber gleichralls niebrfacli mit Untersiichungen auf

diesem Felde be^chaftigt, und hat danials , bei Abfassung seiner nOrnitho-

logischen Notizen" (fur VViegmann's Archiv, Jahrg. 1847,) in Folge Un-

bekannlschaft mit der schwedischen Sprache den Mangel einer deutschen

Ueberselzung schmerzlicb empfundcn.

Die grosse Wichligkeit von Sundevall's Arbeit fiir eine wahrhaft
,naturliche Systematik ,' und der Wunsch , dieselbe den Ornitbologen

allgemeiner bekaniit und leichter zuganglich zu machen , hat ihm daher den

hier lolgendeu vollslandigen Abdruck derselben noch jetzt als driogendes

Bediirfniss ersclieinen lassen. Die correcle Wiedergabe der deutschen

Ueberselzung hat Hr. Preni. Lieut, v. Zitzewitz mit Sorgfalt fiberwachl.

Der Herausgeber.]

EliiDeitiiiiK-

Da sich heraus^estellt hat, dass die Befiederung der Vogelfliigel

von der ciUergrosslen Bedeulung fiir die syslematische Aufstellung dieser

Klasse isl, welche friiher so wenige. oder fast gar keine sicheren Kenn-

zeichen fiir ihre grosseren Abllieilungen darzubielen schieii; so mochte

eine elwas ausfiihrlichere Beschreibung derselben von nicht ganz gerin-

gem Interesse sein. Man scheint es nicht geahnt zu haben , oder nicht

haben glauben wollen, dass dem Ansehen nach so accessorische Theile,

wie die Federn, sichere Kennzeichen fiir die innere Organisation der

verschiedenen natiirlichen Viigelgruppen enthallen und somit die Cha-
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m
ractere liefern konnten, welche man verseblich in anderen Oi'ganen

suchte. Wenigstens kann man es auf anjere Weise kauni erklaren,

dass die hochst nierkwiirdigen Verschiedenheiten in der Bilduiig der

Fliigel so lange iibersehen worden sind, da sie docli zu den ajleierslen

gehciren, welche beim blossen ausseren Betraciiten der Vcigel in's Auge
fallen mussten. Es ist indess eine Wahrheit, dass jeder beiiebige

aussere Theil eines Thiers ein sicheres Kennzeichen von Verwandtschalt

Oder Verschiedenheit der Arten darbieten kann, wie ein innerer Kiirper-

Iheil, und dass man in dieser Hinsicht im Voraus keine Rangordnung

zwischen den Organen feststellen kann. Ein Charakler hat bless dess-

halb weil er aus dem Verhalten der inneren Theile enlnommen, keinen

grOsseren Werlh . woven die vielen hochst unnaliirlichen , aber auf so-

genannle anatomische Charaktere gegrlindelen , sysleraatischen Einthei-

iungen, deulliche Beweise sind. *) Das Characteristische kann nanilich

eben so leicht bei den inneren, wie bei den ausseren Theilen iibersehen

werden; abcr fasst man es richtig auf, so licl'ert jeder Theil der Ober-

flache Oder der Bedeckung eines Thieres, gleich sichere Charaktere fiir

die Verwandtschal't des Thieres, wie die der inneren, sogenannlen edle-

ren Theile. Denn die schon im Eie vorausbestinimie Ursache , welche

macht, dass ein Thier der einen oder der anderen Klasse, Ordnung,

Familie, Art u. s. w. angehbrl, hat wiihrend der ganzen Enlwickelung

ununlerbrochen auf jeden Punkt des Thierkorpers, sowohl des ausseren,

wie des inneren, fortgewirkt und nothwendig ein Geprage hinterlassen,

welches man von alien andern unterscheiden kann. Da aber verschie-

dene Ursachen verschiedene Wirkungen haben, ist es desshalb nicht

moglich , dass irgend ein einzelner Theil eines Thieres einem Theile

eines anderen Thieres aus einer anderen Ordnung, Gallung u. s. w. voll-

kommen gleich sein konne. In physiologischer }linsicht konnen freilich

die inneren Theile wichliger, als die ausseren genannt werden: aber in

bloss zoographischer Hinsicht behaupten die ausseren einen eben so

grossen oder noch grosseren Werth , da die von ihnen enlnommenen
Charactere an den gewohnlichen Exemplaren von Nalurproduclen leicht

erkannt und unlersucht werden konnen, welches niit den. von den inne-

ren Theilen enlnommenen, nicht der Fall ist. Ich wage zu behaupten,

dass nur aussere Formcharaclcre in zoographischen Diagnosen za be-

nut/.en sind. so wie, dass die ausseren Theile nur solclie darbieten, welche

ill voller Klarlieit der Ausdruck der VerwandlschafI der Arten sind;

ob zwar diese Charactere nicht jederzeit fiir eine oberllachliche For-
schuug zur Hand liegen. Die Fliigell'edern konnen also eben so wich-

tige Charactere , wie irgend ein anderer Theil des Vogelkorpers liefern,

und eine genaue Kennlniss derselben kann vom grossten Werthe fur die

Ornithologie sein.

Die Gcschichte dieser Kenntniss ist von keinem grossen Umfange.

Im Anfange wurde dieselbe in der von Linne angciiomnienen Teriui-

nologie zusamiiiengefasst, welche sich melhodisch im Jahre 1748 im

*) Z. B. die (Icr Araclniiden nach den Athmungsoi-gunen ; die Soudorungen
10 dor Classc der Wiirmcr iiacli den Verscliicdenheitcn im Ncrvensystcme, die Ein-
Iheilang der Gastcropoden nach den Kiemcn u. a. w.
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Systema Naturae, Ed. X., p. 79 dargestellt findet, und elwas ausfuhrlicher

1766 in der Ed. XII, p. 1 10— 111 *), befindet.

Diese Terminologie vvurde vonllliger, in dessen bekannter Ter-

minologie, erweiteit und verbessert 1798 herausgegeben, (ins schwedische

iibersetzt duich Marklin) und wbrtlich abgeschrieben in seinem _Prodro-

raus systematis mammalium et avium 1811" wiedergegeben. Es war

hier von nichls Anderem die Rede, als von einer Terminologie, wess-

haib kaum irgend Etwas hinzugefiigt wurde, welches eigenllich dazu

gedienl halte, die Kenntniss von der Zusanimensetzung des Fliigels zu

erweilern; nur eine Menge neuer Namen wurde angenommen, als Pte-

romala, Ptila, Campterium, u. s. w. Illiger verfuhr nichl haustiallerisch

mil neuen Ausdriicken, und nahm ohne Zweifel zu den nothigen, welche

fiir immer beizubehalten sind, eine grosse Menge solcher an, welche

man nichl nothig liat, weshalb ich sie als iiberflii.'^sig ansehen muss. Von

den sicli auf die Fliigel beziehenden werde ich im Folgenden sprechen. **)

Einige spater gemachle Versuche behandein eigenllich nichl den

Federbau des Fliigels in seiner Ganzheit. Zu ihnen gehort die, von Is.

GeolTroy zuletzt in seinem „Essais de Zool. generale, Paris 1841," pu-

blicirle Abhandlung, in welcher die Ausdriicke obtuse und aigue (stumpf

und spitzig) , mil beigefiiglen naheren Bestimmungen der Parlikein sur

und sub angenommen werden, um anzudeulen dass die Isle, 2te u. s. w.

Feder die langsle sei. Diese Annahme von Ausdriicken, stall Definilio-

nen, kann oflmals wichlig und niitzlich sein , scheint mir aber nichl

nolhwendig; denn da, wo es sich um Genauigkeit handelt, muss man

doch immer sagen z. B. die IsleFeder isl die langste, oder die

2te Feder isl die langsle, u. s. w., welches slels deutlicher isl,

als wenn man sagt: der Fliigel isl sehr spitzig (suraigue, acu-

tissima), oder bloss spitzig (aigue, acuta).

Nitzsch's ausgezeichnete Arbeit „System der Plerylographie",

verbreitel freilich ein neues Lichl Uber die Federbekleidung der Vogel

im Allgemeinen; aber fiir die Zusammensetzung des Fliigels lindel man
in demselben kaum andere Angaben, als iiber Zahl und Structur der

Schwungfedern. Die Deckfedern werden nur an wenigen Stellen ge-

nannt, und die Anzahl oder Beschalfenheit ihrer Reihen, deren Gegen-

•) „Alae . . tectae penDis, demum tectricibus primis secundisque, postice

ciliatae remigibus" etc. — ,,Remiges priores X: 1—4 digiti , 5— 10 meta-

carpi; secundarii 10—20 s.28cubiti; nulli vero brachii ; at Alul a spuria pennis

3 s. 5 pollici insidet." — Eine ebon so deutlicbe und voUstandige Beschreibung in

kiirzeren Worten zusammenzufassen, ist unmuglich.
•*) Es kann iibrigcns nicht meine Absicht sein, die von dem ausgezeichneten

Manne in acht classischem Geiste abgefasste Terminologie zu tadeln, aber man muss

so viel, als nioglich, vermeiden, die Terminologie zu einem Studiura zu raacben, wel-

ches das Gediicbtniss bcscUwert, und desswegcn nur da, wo der allgcmeine Sprach-

gebrauch mit seinem allmdchtigen Beispiele vorangegangen ist , Termini tcchni(i fur

Theile oder Begriffe annehmen , welche nie oder selten in der Diagnostik angewandt

werden, oder bei deren Benennung man sich sehr leicht durch die gewohnlichen

mathematischen Termini
,

(welche nothwendig in ihrer eigentlichen Bedeutung an-

zuwenden sind,) oder durch andere allgemein gekannte und angenommene (z. B.

Marge alae statt Campterium 111.) helfen kann.
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wart Oder Abwesenheit, Zwischenraume u. s. w. wird nierkwiirdig genug

mil keinem einzigen Worte erwahnt.

Am allerwenissten liaben diejenigen, welche im Vogelfliigel bloss

eine Flugmaschiiie geseheii , und ilin in dieser Hinsicht studirt haben,

Einfluss auf unsere Kenntniss gehabl. Man muss bemerken , dass sich

der Fliigel jederzeit bei den V'ogeln findet, aber nicht jederzeit ein

Flugorgan ist.

Duich eine in der Weihnachlszeil 1830 angestellle Vergleichung

der Fliigel einer eben geschossenen Strix Bubo, mil denen der Embe-
riza cilrinella. erhielt ich zuerst einen BegrifT von den bedeulenden

Verschiedenbeiten , welche sich zwischen den Organen bei diesen ver-

schiedenen Gallungen finden. Die umgekehrte Lage inehrerer Feder-

reihen , und die bedeutende Verschiedenheit in der Anzahl und Lange

der Deckfedern, fesselten besonders meine Aufmerksamkeit. *) — Kine

fortgesetzle Untersuchung zeigle bald, dass diese Verschiedenheilen voii

der grosslen Wichtigkeit als aussere Charactere fiir die Hauptabthei-

lungen der Classe seien, und als solche wurden sie denn auch inmeinem,

im Jahre 1834 abgefassten und 1835 in den Yet. Acad. Handl. ge-

druckten Ornilhologischen Systeme hervorgehoben. Dennoch hatte ich

damals nicht die ganze Wichtigkeit dieser Charactere als aussere Un-
terschiede zwischen d e n Vijgeln, welche am unteren Laryn.v Singniuskeln

besitzen oder nicht aufgefasst; denn ich glaubte Ausnahmen in den

Gallungen Picus, Upiipa und Memira zu finden. Spatere Beobachlungen

haben gezeigt. dass diese Gallungen von dem gewohnlichen Verhalten

nicht abweichen, und dass die Gegenwart oder Abwesenheit des soge-

nannlen Singapparales, ohne Ausnahme. durch 2 verschiedene Bildungen

des Fliigels angedeulet wird. Nach dem Jahre 1834 nahmen andere

Sludien meine Zeit ein, so dass dieser Gegensland nicht eher wieder

zur Untersuchung kam, bis der Bericht von Key ser ling's und Bla-
8ius' Angabe des, ihrer Meinung nach, ersten positiven iiusseren Cha-
racters fiir die Singvijgel, Anlass zur Wiederaufnahme in dem zoologi-

8chen Jahresberichle der Academic der Wiss., gedruckt 1811 , S. 126,

gab. Da ich kurz darauf, in demselben Jahre, eine Reise in's Ausland

unlernahm , Iheilte ich das Verhalten mehreren einzelnen Zoologen so-

wohl, wie auch der Gesellschaft der Naturforscher auf der Versammlung
lu Braunschweig tnit. In die Verhandlungen der Versammlung ist jedoch

uicht mehr aufgenommen worden, als schon im Jahre IS3o durch den

Druck bekannt gemaclit wurde. Eine elwas umslandlichere Darstellung

dieses Gegenstandes wurde erst bei dei' Versammlung der scand. Natur-

forscher in Slockholm 1842 bekannt gemacht, und findet sich in den

Verhandlungen, S. 085, abgedruckt. lliermit eriaube ich mir nun, eine

im Einzelnen etwas mehr ausgefuhrte Beschreibung des Vogelfliigels zu

gebeo.

•) Es ist iiicr anr.nfiihicn, dass Ilr. W. v. Wri{:jht ungcfalir zu dersclben Zeit

fait dassetbc Veriialtcn bei den Vogclfliigcln bcoljtichtct bat, wovoii seine ausge-

Keicbnet correcten Kiguren des Kupici-wcriccs „Scaiidinuviciis Foglar" Zcugniss ab-

legcn Wir wussten aber von unscrea gegenseitigen EntdeckuDgen erst einige Jahre
•pater.
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Erstes Capitel.

Allgemeine Uebersicht.'O

Der Vogelflugel besleht aus den folgenden Theilen:

1) der vordereii Exireniitat, namlich : dcm Humerus (Oberarm),

fig. 1, 2, etc. a), dem C u b i tus CUnterarm, b) und der Hand (Manus
,

c), welche wieder aus dem Carpus (der Handwurzel, v), dem Me-
tacarpus (der Millelhand, c), dem ersten Fingergliede (yj und dem
zweiten (z) und dem Daumen (PoUex, d) besleht.

Obgleich es nicht Absicht ist, hier elwas anderes, als die Ober-

flache und ihre Bedeckungen zu besclireiben, kann doch im Vorbeigehen

erwahnt vverden , dass die beiden Unterarniknochen, die Ulna (fig. 1,

g) und der Radius (b), bei den Vogeln stets getrennt sind, und er-

stere die slarkste isl. Uer Carpus hat nur 2 ganz kleine, freie Kno-
chen (v, \v); die iibrigen scheinen ganz verschwuuden oder mit den

folgenden Theilen (bei .\) vervvachsen zu sein. Das grosse Os meta-

carpi (c) , dem einzigen ausgebildelen Finger angehorend, hat an der

Basis einen grossen HOcker (x), welcher die Verwachsung mit einem

Theile des Carpus und dem Metacarpus des Daumens anzudeuten scheint.

Dieser Hocker ist bei einigen Vogeln zu einem hornbekleideten Sporn

verlangert und triigt immer an der vorderen (Radial-) Seite den klei-

nen, nur aus einem Gliede beslehenden Daumen (d). Aussen an der

hinteren (Ulnar-) Seite liegt ein Os mclacarpi (zwischen f u. v) zu

einem 3ten Finger; es ist aber an beiden Endcn mit dem ersteren ver-

wachsen und tragi an dor Spitze blofs ein kleines, unler der Haul ver-

borgenes Fingerglied (f). Die Z wi s chenlinger bestehen aus 2 Glie-

dern (y und z).

Der Humerus (Oberarniknochen) ist an der Basis (h) mehr oder

weniger zvvischen den Muskein eingeschlossen , so dass er nichl ganz

und gar, wie beim Menschen doch theiiweise ('-3—'/.)) aus der Run-
dung der Flache des eigenllichen Kiirpers hervorspringl. DerCubitus
(Unlerarm) und die Hand, welche die eigenllichen Fliigelfedern tragen,

sind stark zusHmmengedriickl und abgeplattel, sowohl in Folge der Form
der Knochcn als auch der Lage der Muskein und der Bildung der Haul.

In dem Winkel hinler dem Oberarniknochen bilden die Muskein

und die Haul, wie beim Menschen, 2 mehr oder weniger deutliche Fal-

len, welche die Achselgrube (axilla, fig. 2, i) b^granzen; die vor-

dere Falle wird von den Bruslmuskein, die hintere vom Riicken und

dem Rande der Scapularmuskeln, gebildet.

Im vorderen Winkel, zwischen dcm Ober- und Unterarme, liegt die

Haul nicht wie gewuhnlich, dicht an den Muskein und Knochen, son-

dern bildet dort eine grosse Falle (e), die vordere Armfalte (Plica

antebrachialis). Wenn derFliigel zusammengelegt wird, so wiirde dieser

schlaff herabhiingen, wie ein Beutel, wenn er nichl durch eine sehr

merkwiirdig gebildete elastische Sehne zusanimengezogen wUrde, welche

von einem Muskel in der Schulter (vor h) neben dem M. deltoideus,
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ausgeht und in den ganzen vorderen Rand der Falte bis znm Carpus hin-

einlauft, wo sie sich ausbreilet und in der Haul endigt.

Langs des hinteren Randes des Unlerarmes und der Hand bildet die

Haul ebenfalls cine grosse , aber fesle und liarle Faile ( f, g,) in wel-

cher die grossen Scliwungfedern sitzen. Die Haul ist namlich gerade

durch die bedeutende Enlwickelung der Federn in die Form einer Falte

ausgezogen, welche die VVurzeln der Feder unigicbt.

Die Verschiedeuheilen derLange der einzelnen Fliigelglieder werden

weiterhin bei den Remiges cubitales erwalint werden.

2) Beslelit der Fliigel aus den Federn, welclie die vordere E.xlre-

mitat bekleiden, in deren Haul sie in Reihen (series^ geordnet sitzen,

welche den Knoclien und dem hinteren Rande eines jeden einzelnen

Gliedes parallel slehen.

Die Federn liegen im Allgemeinen nach hinten gerichtet, so dass

jede Reihe die zunachsl hinter ihr liegende (oder vvenigstens deren

Wurzel) bedeckt. Ueberhaupt giebt es ungefahr gleich viele Federn in

jeder Reihe, denn sie sitzen im Quincunx geordnet, so dass jede Feder

mitten in eineni Zwischenraume der nachsteii beiden Reihen sitzt, Ihre

Befesligungsstellen konnen also auf 3 vcrschiedene Weisen Reihen bilden

(s. fig 2, 6 1. Aber die Federn selbst bilden nur auf eine Weise Rei-

hen, well alle die, welche in derselben Reihe sitzen, einigermaassen von

gleicher Grosse und BeschalTenheit sind. Diejenigen in verschiedenen

Reihen aber , weichen meislens bedeutend unter einander ab (s. fig. 3,

4, 7, 8.) Die kleinsten und weichslen sitzen vorn, gegen den hinteren

Flugelrand, nehmen dagegen die Federn an Grosse und Festigkeit zu,

so dass die (Schwung-)Federn, welche den hintern Rand einnehmen,

die grosslen von alien sind. Beim Aufzahien der Reihen muss man
also nolhwendig bei den Schwungfedern beginnen, und sie die erste

Reihe nennen ; die 2te, 3le u. s. w. folgen in der Ordnung nach vorn.

Die vorderslen Reihen sind so klein und wcnig deullich , dass man sie

schwerlich ausmilteln kann , wenn man nicht in der Ordnung von den

hinteren an zahlt.

In jeder Reihe miissen diejenigen Federn auss ere (e.xlernae) heissen,

welche der Fliigelspitze naher sitzen. und diejenigen innere (internae),

welche naher an der Flijgelbasis und dem Korper liegen. Da die aus-

sersten immer am leichlesten zu finden sind , so miissen die Ord-
nungsnummern (I. 2, 3 u. s. w.) von ihnen anl'angen.

Bei Aplenodyles , welche Vogelform, wenigstens hinsichtlich der

Federbekleidung, bestimmt die niedrigsle von Alien ist, sind alle FlU-

gclfedern selir klein und hart, und haben eine aussere Aehnlichkeit mil

Schuppen. welche am Hande zu einer Faline gcspallcn sind. Aehnlich,

wie die Korperfedern derselben Gallung, bedockten sie die Oberfiache

glcichmiissig, ohne Zwischenraume, gleich den Schuppen der Fische und

Amphibien, und bilden auf beiden Seilen 25 bis 30 Reihen, ohne

anderen Unterschied als den, dass sie gegen die Schwungfederkanlc des

Fliigels etwas grosser werden, so dass sie dcullicher die niichsten Reihen

an der vVurzel bedecken.

Bei alien anderen YOgeln ist die Anzahl der Reihen weit geringer
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(hbchstens 12 an jeder Seite,) und hinlerlassen bedeutende Zwischen-

raume, sind auch von selir ungleiclier Bescliaffenheit.

Rucksichlich der verscliiedenen Reihen konnen wir folgende Aiten

von Fliigelfedern annehmen:

t) Schwungfedern (Pennae alares, Remiges L. et IlligO sind

bloss eine einzige Reilie, welclie in dem iiinteren FlUgelrande sitzen,

und die grossten von alien sind. Die saniralliclien iilirigen pflegt man

Deckfedern (Tectrices) zu nennen.

2) Grosse Deckfedern, (Tectrices inajores, Pleiomata Iliig.,)

eine Reihe von Federn, welclie diclit an der Wurzel der Schwung-

federn, in der Haul liinler der Muskelschiclit befestigl, liegen.

3) Deckfedern der '2 ten Reilie, welclie auch in der Haut-

falte hinter dem eigentlichen Arme oder der Hand sitzen. Sie haben

oft das Eigene, dass sie umgekehrt gegen die vorigen liegen, woriiber

unlen mehr.

4) Klein e Fl ii geld eckfe dem, (Plumae oder Tectrices mino-

res, brachiales, cubitales, digilales, je nach ihrem Sitze zu benennen.)

Sie bilden 3 bis 5 Reihen und sitzen auf dem Theile der Haut, wel-

cher die Knocheii und Muskeln der Extremilateii einschliesst. Sie feh-

len auf dem Unlerarme bei alien Vogein, wclche Singmuskein am uii-

leren Kehlkopfe baben, finden sich aber bei alien anderen Vogein.

5) Ann f a 1 ten fed ern oder vordere Fliigelfederchen
,

(Plumae

antecubitales oder Tectrices minimae,) sitzen in mehrereii Reihen auf

der Hautfalte vor dem Arme.

Ob ere, (superiores,) welche auf der oberen Seite des Fliigels,

und Untere, (inferiores.) welche auf dessen unteren Seite sitzen; fer-

ner nach den verschiedenen Theilen des Armes:

Ob erarmf edern, (huinerales,) auf dem Oberarme,

Unterarni- oder schlechweg Armfedern (cubitales) auf dem
Unterarr.ie,

Handfedern (primores L.) auf der Hand.

Ueber diese Terniinologie werden wir vveiterhin etwas mehr sagen.

Nur auf dem Unlerarme konnen alle die verschiedenen Arten von Flu-

gelfedern zusammen vorkonimen.

Die Structur der Federn braucht hier nichl beschrieben zu

werden; sie gehiirt nicht zu uiiserem Gegenslande, und isl in Nitzsch's

System der Pterylographie ausfiihrlich beschrieben. Dennoch wiirde eine

Terminologie der iiusseren Federstruktiir hier nicht uberfliissig sein,

wobei es Gelegenheit giebt, einige kleine Veranderungeu in den von

Nitzsch angewendeten Ausdriicken vorzuschlagen.

Die ausseren Theile der Federn sind folgende:

1) Die Federrohre, (Calamus, Fig. 12a.,) der durchsichtige, horn-

arlige Theil, welcher in der Haut befestigl ist.

2) Der Schaft, (Rhachis, b ,) der mil weissem Marke gefiillte Theil,

welcher die Fahne tragt. Er ist an der ganzen ausseren Seite (der

rechten Seite) durch eine unmitlelbare Fortsetzuiig vom Calamus, in der

Form einer scharfbegranzlen Hornlamelle bekleidet. Diese ganze Seite

ist etwas convex oder platt, ohne Eindruck , und kaum iiber die Fahne
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erhoht. Dagegen ist die iiinere (unrechte,) Seite bedeutend fiber die

Fahne erhiilil, mit einer besoiideien, diinneren und schaifbegianzlen Horn-
lamelle bekleidet, und besitzt feinej- eine der Lange nach laufende ein-

gedriickle Linie, welche sicli in den Nabel, (Umbilicus, d,) oder die

Oeffnung in die Htihiung der Rohre endigt. Diese OelFnung ist selir

fein, und wild duich eine vorspringende Spilze der liaularligen, in der

Rohre zuiiickgebliebenen , vertrockneten Theile geschlossen. (Fig. 12
zeigl eine kleine Feder, von der unrechten Seite angesehen.)

Federspule (Scapus) nennen Illiger und Nitzsch den Calamus

und die Rhachis zusammen.

3) Die Fa linenstr allien, (Radii oder Radii primarii,) welche

zu beiden Seiten vom Schafte, dicht an der Hornlamelle, und von der

oberen Seite ausgehen. Zusammen bilden sie die Fahne (Pogonium).

Diese sind im Allgemeinen fein, fadenartig, fast drehrund; aber bei den

grossen (Schwung-) Federn sind sie in der Form schmaler Lamellen

abgeplaltet, welche jedoch etwas prismalisch sind, fast wie eine Mes-
serklinge, so, dass die diinnere, ganzrandige Kante gegen die unrechte

Seite der Feder gekehrt ist. Die aussere, etwas dickere Kante, ist an

beiden Seiten, oben und unten, mit einer secundaren Fahne (s. Nr. 4)
versehen. — Nitzsch nennt die Fahnenstrahlen Aeste, Rami, wel-

cher Name weit weniger passend , als die lange vorher von Illiger
angenommene Benennung Radii, ist.

4) Die secundaren Fahnenstrahlen, Falinen der 2. Ord-
nung, (R. secundarii,) gehen beiderseits vom iiusseren Rande der R.

primarii aus, und eben so von deren iiusseren Seite, wie diese von der

des Schaftes. Nitzsch nennt sie Radii, Illiger Radioli , (Termi-

nol., 12()9, b;) der von mir angewandle Name (indet sich schon friiher

in R. Wagner's Lehrb. der vergl. Anat., S. 676.

5) Die Wimpern (Ciliae, Nitzsch) gehen eben so von den

Rad. secund. aus und sind ausserst fein, haariihnlich, einfach, kurz.

Mitten auf der einen Seile der Rad. sec. , sind sie an den meisten Fe-
dern gekriimnit, oder hakenformig, (hamatae, dann werdeii sie von
Nitzsch Hami genannt,) um (est in die Kanten der R, secundarii des

nSchstliegenden Strahles einzugreifen. Diess ist die Ursache der Kraft,

mit der die Fahne an den nieislen Federn zusammcrihangt. An den
Federn, welche keine zusammenhangende Fahne habeu, sind die Wim-
pern nichl hakenformig.

6) Die lieifeder*) ( Plumula accessoria, c) ist ein kleiner Schaft

mit seiner Fahne, gebildet wie der grosse Schaft und Fahne, welche

von der Kante der Rohre unter dem Nabel ausgeht, an den meisten

kleinen Federn, wie eine kleine Verdoppelnng Sie ist wie ein An-
hang, oder wie eine kleine, auf der grOsseren gewachsene Feder an-
gesehen worden; aber man niochte sie ehcr aus einem anderen Ge-
sichtspunkte, als von ganz gleichem Range mit der grosseren Rhachis,

•) Nitzsch nennt sic Hyporhachis (Untcrschaft,) wclcher Name jedoch nur
•of den Sclmft der Beifcder Bczug habeu kann. Ehcr kunnte man sie Hypoptilium
nennen. Der Name PI. access, setzt voraus, dass deren Theilo Rhachis, Pogonium
etc. accessoria geuaunt werden miissen.
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obgleich wahrend der Entwickelung in ihrem Waclislhume gehemmt,

betraclilen. Von jeder Federrohre wiirden dieser Ansicht zufolge 2
solche fahnentragende Schafle ausgehen, und wiiklich finden wir das

Verliallen so bei den Casuarien, bei denen die Beifeder eben so

gross und eben so gebildet ist. wie der aussere Schaft und seine Fahne.

Auf dem Kurper des Lagopus ist die Beifeder '.j, auf Fatco palum-
bariiis lialb so lang, wie der aussere Schaft; aber bei beiden ist die

Fahne dunenahnlich , nicht zusammenhangcnd. In alien diesen Fallen

sieht man deutlicli, dass der Nabel zwischen den beiden Schaften liegt,

und dass diese auf den entgegengesetzten Seiten erhoht und gefurcht

sind, 90, dass die Fiirche von beiden sich im Nabel endigt und gleich-

sam eine zuriicUgebliebene Spur von diesem ist. Die rechte Seile der

Beifeder liegt also dem Korper zugekehrt; sie ist mit einer scharfbe-

granzten Fortselzung der Federrohre selbst, wie der aussere Schaft,

versehen. Die Fahne der beiden Schafte macht eine einzige ununter-

brochene Reihe, und, im Falle, dass die Beifeder fehit, wie bei den

Schwungfedern , so folgt die Fahne dem ganzen Rande urn den Nabel,

wie ein Kranz An den am hochsten ausgebildclen Federn , den

Schwung- und den grossen DecUfedern, fehlt die Beifeder immer, und

einigen Vijgeln fehlt sie im ganzen Federkleide. Diese sind nach

Nitzsch Sirix L. , Pandion, Columba, und ein grosser Theil der

Coccyges, Plerocles, Anas L. und Steyanopodes. Bei den Singvogeln

und Aptenodytes ist die Beifeder sehr klein, duneniihnlich oder rudi-

mentar. Bei den Federn der letzteren ist der eigenlliche Schaft sehr

dick.

Zweltes Capitel.

Besondere Besclireibung der verschiedenen Arten

der Fliigelfedern.

A. Die Schwungfedern. (Pennae alares s. Remiges.)

Sie zeichnen sich, wie frUher gesagt, vor alien anderen Federn

durch ihre Grosse und Festigkeit aus. Sie silzen langs des ganzen hin-

teren Randes des Unterarmes und der Hand in der Haul befestigl; aber

auf dem Oberarme finden sich keine eigentliclien Schwungfedern. Diese

gehoren beslimml der oberen (ausseren) Oherflache des Flugels an;

denn sie liegen stets mil den Wurzelenden an der ausseren Seite des

Knochens und der Muskeln. Sie haben nie Beifedern.

1) Die Remiges primores,*) (Fig. 3, 4, 7, 8: fi welche auf der

Hand silzen. machen den wichligsten Theil des Flugorgans aus, und

iibertrelTen alle anderen an Grosse, Fesligkeit, Grosse der Federrohre

und Kijrze und Elaslicilat der Fahne. Sie liegen mit den Federrohren

*) In Eiinangclung eincs besseren , welcher ihre Lage ausdriickte , bediene

ich mich dieses von Linne angenommenen Namens , da die Ausdriicke B. ma-

nns, Oder digiti , oder digitales nicht wohl anzuwenden sind, und manuales gar

nicht passt. S. iibrigens die Anm. vorn bei R. cubitales.
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in schiefer Richtung;, slark befestigt an der beinalie ganzen Breite der

Fliigelknochen , und haben dem zufolce eine heichst unbedeulende Be-
weglichkeit. Sie sind gewohnlich 10 an der Zahl , so dass die erste

am aussertlen ('2ten) Finsergliede , namlich iangs dessen hinlerer (Ul-

nar-) Seile, minder deiitlich nach aussen, als die folgendcn, befestigt

sitzt. Die '2le, 3le und 4te silzl auf dem ersten Fingergliede, und die

6 iibrigeu auf der Handuurzel
,

(vergl. Fig. I.) Die lelzle von ilinen

i?l elwas langer, als die erslen Armschwungfedern. QPartts catidatus

machl hiervon die einzige niir bekannte Ausnahnie.)

Die Anzahl diescr Federn variirl wenig, nur zwischen 9— 11. Es

sind ihrer namlich 9 nur bei einigen Singvijgeln dadurcli, dass die erste

Feder vcrschwindet. (woriiber unlen nichr.) und 1 1 bei den Galtungen

Podicipes, (alle schwedische Arten. P. dominicensis und P. philippen-

sis J Phoenicopterns , Anastomus . Tantalus, Ciconia , (nach Nitzsch

auch C. Mycteria, aber nicht C. Aryalu,) Musnphaga und Corythaix,

(aber nicht bei Schizorliis Wael ) *)

Um so mehr variiren sie in der Grosse, Proportion und Form, denn

in irgend einer dieser Beziehungen sind sie fast bei jeder Gatlung, und

ofl bei Arten derselben Gatlung, besonders unter den Landvogeln, ver-

schieden. Diese Verschicdenheiten liefern gute Kennzeichen, und gehu-
ren der systemalischen Darstellung der Ornilhologie an; abt-r wir kon-

ncn doch hier die folgenden allgemelneren Verliiillnisse benierken. Die

typische Form sclieint d i e zu sein. dass alle 10 Federn gleich lang

sind, da, in Folge der Art und Weise, auf welchc sie an der Hand
befestigt sind, die erste Feder iibcr die folgenden hinweg wachst, so-

mit die langste zu sein scheint, die folgenden aber slufenweise kurzer

zu sein schcinen; der Fliigel ist dann vollkommen spitzig. Diese Flu-

gelform kommt allgcmcin unter den niederen Vogeln vor, iiiimlich beim

grosseren Theile der Wa sservogel, (alien Pygopoden und Lpngipen-

nen, den Tubinaren ausser Thalassidroma , Mergiis , Fvligula , einem

Theile der Steganopoden,) mehr als die Halfte der Grallae, (den Cha-
radrii, Strcpsitas. etc..) fast alien Tringariae

, iScolopacinae , doch

Ist hier oft I ='i,) aber nur bei sehr wenigen der iibrigen , namlich

Plerocles nur unter den Hiihnern, und Trnchilus. Bei Cypseltis ist die

2te Feder etwas langer Bei keinem einzigen Singvogel ist die erste

Schwungfeder die liingsle.

Bei einer hoheren Ausbildung des Fliigels ist es sonst eine der

folgenden Schwungfedern, Kr. 2 - 4, welche die langste wird, wahrend

sich die Iste etwas verkiirzt. Bei denen , welche ausgezeichnel rasch

flifgen , ist gevvohnlich die 'te Feder die langste , z B. bei liirundo,

Ocypienis, Falco, Merops ; bei anderen wird der Fliigel gerundet und

breit, dadurch, dass die 3le, 4le , sogar die 5te oder 6te Feder, doch

diese lelzle nur bei kurzen Fliigeln, die langste ist. Die Viigel , deren

FlUgel so gerundet und zugleich bedeutend lang sind , haben auch sehr

•) Bei den Meer-Entcn fA. ghcialis etc.) findet sich ein sehr Itlciocs 3tes

Fingcrglied, welchea cine rundimcntire l»te Schwungfeder mit ihrer kleincn Deck-
fedcr lint. Eben so bei Uria Trude uud AUc, aber nicht bei Grijlle noch bei

Alca tarda.
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lange Cubitalfedern und flegen ausgezeiclinet gut und stetig, i. B. F«f-

Uir, Aquila, Ciconia. — Nur bei weiiigen Wasservogelii ist die 2te

Feder die langste, (Thalassidroma, Anas, Bernicla,) und nicht meh-
rere besitzen geruudele Fliigel, (Anser, Cygnus, Carbo , PelecanusJ

Bei den Sumpfvogein sind die beiden Verlialtnisse gevvohniicher; ge-

rundete Fliigel kouimen bei Vanellus , Rallidae , (mil FulicaJ alien

Ciconinae. Gnts, Otis , Ardea vor. Bei den Landvijgeln ist letzteres

das gemeinste Verhaltniss.

Bei den Singvbgein ist ohne Ausnahme die ersle Schwinge ver-

kleinert In etwas hoherem Grade geschieht diess auf zwei verschie-

dene Weisen. Bei eineni Theile sind einige, die vorderen, Federn stu-

fenweise verkiirzt, wodurch der Fliigel kurz und gerundet, und die

Isle Feder etwas kiirzer, als die "ile, wird, (z. B. Garruliis, Regulus,

Timaliae. Myiothera.) Dicse Vogel fliegen gewbhnliih sclilecht, halten

sich viel auf der Erde auf und ziehen nicht weit. Bei anderen sind die

Schwungfedern des ersten Fingergliedes (No. 2—I) massig lang, und

Uberwaclisen die iibrigen; Iritt diess aber bei den Singvcigeln ein, so

ist es gewohnlich, dass die ersle Feder an Grosse so reducirt wird,

dass sie entweder als ein kleines Rudiment dasteht, oder ganz ver-

schwindel, und in diesem lelzteren Falle finden sieli nur 9 Handfedern.

(Fig. 8.) Diese Reduction der ersten Feder ist nur den Singvogeln

eigen, aber bei ihnen selir gewohnlich. Man kann namlich annehmen,

dass '
1 der hekannten Arlen die erste Feder fehlt; '4 haben sie ru-

dimentar; '4 haben kurze gerundele Fliigel niit 10 Schwungfedern, und

das letzte ',4 hat ziemlich lange Fliigel, deren Iste Feder kiirzer ist,

als die folgenden, (z. B. Corvus, die e.\otischen Muscicapae, etc.) Es

scheint also, als ob ein Gegensatz bei den Singvogeln zwischen der

Ausbildung der Federn des Isten und 2ten Fingergliedes Stall fande,

so dass die Zunahme der lelzleren Federn oft eine Verkleinerung der

ersten mit sich fiihrt.

Die Isle Feder fehlt besonders bei vielen amerikanischen Arten,

niimlich den amerikanischen Sylvien und deren Verwandlen, den Tana-

grae, Euphotie, Hirundo und alien amerikanischen Sturninen, sammt den

Passeres. Auf dem alien Contijiente fehlt sie bei Antlms , Motacilla,

Hirundo und ungefahr der Halite der Passeres.

Rudimenlar findel sich die Isle Schwungfeder in Amerika kaum

anders, als bei den Turdi, aber auf dem alien Continenle bei den Turdi

und Sylviac, u. m. verwandlen, den Lanii, (zuni Theile,) Graculinae,

Cinmjrinae, Alaudae und den Plnceini unler den Passeres.

Pas Abnehmen der ausseren Schwungfedern an Grosse, oder gleich-

sam ihr Verschwinden, wird man im Allgemeinen mehr bei dem voll-

ausgebildelen Kleide und bei Mannchen , als bei der Winterlracht und

bei Weibchen und Jungen, gewahr. Hierher gehoren die sogenannten

pfriemahnlichen, oder sabelformigen , oder lief eiiigeschnillenen , auch

im Allgemeinen die spilzigen Federn, welche nur unler den ersten (Nr.

1—3 bis 4) vorkommen. Bei ihnen scheint die Fahne am Wachsthume

verhindert worden zu sein; aber bei Weibchen sind solche Federn stets

weniger schmal oder spilzig, als bei den Mannchen.
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Die langslen Rem. primores kommen bei einigen stark fliegenden,

vorher angefiihrleii Galluiigen vor, namlich bei Sterna, Lams, Gla-

reola, Pterocles, Falcn , (ypselus , Trochilvs , Caprimiilyus und Hi-

rvndo , bei welchen im Allgenieinen der gebogene Flugel doppell so

lang, als der Kumpf von der Brust bis zur Basis des Schwanzes ist.

Es kann bei dieser Gelegeiiheit erwahnl werdeii . dass die Vogel

millelmassig lange Halsfedern liaben , bei denen der zusammengelegte

Flugel '5— 1 liinter die Schwanzwurzel reicbl, z. B. bei Turdus.

Rudimenlare Schwungfedern im ganzen Fliigel giebt es mir bei

2 bekannten Formen , Apteiiodyles (und Atca impennis) unler den

Schwimmvogeln , und den Straussen, (wehsl Apteryx uni ?Didus,} unler

den Wadvugelfnrmen, aber bei keiner in den hijlieren Vogelordnungen.

2) Die Remiges cubitales, Oder Fennae cubilaies, Arm-
fed ern, *) sind in der Haulfalle, langs der liinleren Seite der Ulna,

befestigt, so dass die Wurzelenden stels gegen die iiussere Seite des

Knochens gestiitzt liegen. Sie sind inimer etwas anders geslallet. als

die Federn der Hand, stumpfer und gebogener, audi besonders weniger

dick und steif, so dass sie sich mebr den gewohnlichen Korperfedern in

der F'orm nahern, und ilire kiirzeren Federroliren sind weit weniger

stark befestigt, wessbalb sie einen etwas hiiheren Grad der Beweglicli-

keit besitzen. Die meisten von ihnen sind einigermaassen gleich gross

und gleich gebildet, so dass die inneren bei zusamniengelegten Fliigein

gewoliiilich die aussere stufenweise iiberragen ; aber einige wenige, die

jnnersten 2 — 5, (Fig. 3, Nr. 14—17. u. Fig. 8, Nr. 8, 9.) sind immer
slufenweise stark in der Grosse abnehniend, und haben oft eine andere

Farbe und Structur, als die iibrigen. Sie sind niinilicli in diesem Falle

weicher, gespilzter u. s. w. , und gleichen an Form und Farbe den

Ruckenfedern. Diese liat man tertiare Schwungfedern genannt, wel-
ches jedocli kaum als richlig anzunehmen ist. da sie gewohnlich auf

dem Unterarme, wie die iibrigen Cubitalfedern sitzen, von denen sie

bei vielen Vogein nur durch die abneliniende Grosse unterschieden wer-
den konnen , und einen dcutlichen Uebergang zu ihnen in Form und
Lage zeigen. Doch selzl sich die Reihe iiber das Glied liinweg fort,

so dass einige der lelzten auf dem Oberarme bei den meisten Raub-
vogeln, Hijhnern und Wasserviigeln sitzen. Sie sind ganz einfach die

innerslen linlerriae) oder abweichenden (difTormes), da sie in Form
nnd Farbe von den iibrigen abweichen, — zu nennen. Das Letztere

ist zwar immer in gewisser Hinsicht mil einem Paare der inneren

Federn der Fall, aber eine bedeutende Abweichung bemerkl man nur-

bei einigen wenigen Gallungen zerstreuter Ordnungen, z. B. einigen

Anales, ausgezeichnel bei alien Tringaceen und Charadriaceen , auch
Grus; weniger bedeulend bei einigen Rallinen, Friiigilla und Embe-
riza L., und in geringerem Grade bei den Syivien und nalier verwandten,

*) Sie wcrden auch R. sccundariae , odcr R. minores , oder 2di oidinis ge-
nannt; aber dicse Namen schcincn mir weit weniger riclitig zu scin, als der obigc,
weicher ihrc Lagc am Unterarme angiebt. Die Bencnnungcn priraariac und sc-
cundariae odcr Imi ct 2di urdini.s wiirdcn weit [jasscndur scin, um die vcrschic-
dcnen Ueihcn der iSehwungfedern zu bczeidinen.

Jeuni. f. Oioilh., III. J>hr|., Nr. M, M4rs 1835. Q
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(aber kaum merklich bei den Turdi,) ferner besonders bei Motacilla,

Antlnis und Alatida, welclie hierdurch und durch melirere andere Aehn-
lichkeiten vieie Aiialogie mil den Tringaceen zeigen.

In der Zahl variiren die Cubitalfedern bedeutend, namlich zwischen

6, (bei Trochihis,) und 36—40 (bei Diomedea exiilans.)

Ich flige eine Tabelle bei, welche das Verhallniss nalier eriaulert,

und zeigt: dass die Anzalil im Allgemeinen am giosslen bei Wasser-
vogeln , einem Tlieile der Wadvdgel (Ardea , Ciconiae,) und Raub-
vogel, (VvUurinae,) die Mittelzahl bei den iibrigen Raubvogeln, Hiih-

nern und Wadvogeln, 15 — 16 ist, und auch bei vielen Wasservogein
vorkommt, dass die meisten Coccyges 10— 13 haben, die Anzahl bei

ihnen aber, wie bei alien vorgenannlen Ordnungen variirt, selbsl bei

Arten einer und derselben Galtnng. Nur die Singvogel haben die

fast conslante Anzalil von 9, die kleinsle allgemein vorkommende. Nur
Trocliihis und Cypselus unter den Coccyges haben noch wenigere

Die Zahl der Armfedern richtel sich nach der Lange des Un-
ter arm es, auf welchem sie sitzen, und dessen Lange steht wieder im

Verhaltnisse zur Lange des Oberarmes. Wir haben also diese Theile

zu belrachten. Aus dem Gesagten erhellt, dass alle Vogel, welche

viele Armfedern haben, ebenfalls lange Fliigelknocheu, und daher lange

Fliigel bcsitzen. Wir haben eben von den Fliigeln geredet, welche

zufolge der Liinge der Handfedern lang sind; diese haben meistens

kiirzere Fliigelknocheu.

Die Laiige der Flugelknochen lasst sich nur durch die Verglei-

chung mil den. Runipfe beslimmen, und diesen muss man von der

Scliuller an bis zum letzten Wirbelbeine des Schwanzes, (der Schwanz-

wurzel.) auf welchem die Rectrices befestigt sind, rechnen. Die Schul-

ter wird durch das am meisten hervorstehende Ende (oder Fortsalz)

des Os coracoideum bezeichnet, welches die Clavicula (Furcula) auf-

nimmt unil deullich unler der Haul, zunachsl vor dem Oberarmbeine,

zu fiihlen ist. Das Gelenk des Oberarmes liegt gleich hinler diesem

Hocker , am vorderen Theile des Rumpfes selbst. Der ersle Bestim-

mungsgrund wird also der, zu messen, wie weit die hintere Fliigelfalle

(der Armbogen oder das hintere Ende des Ober- und Unterarmes,) am
Rumpfe liinreichl. weim der Fliigel zusammengelegt ist Von alien

Vogein hat Diomedea exulans , welche die meisten Armfedern hat,

auch die liingsten Fliigelknocheu. Diese reichen niimlich bedeutend (mit

>/,3 oder 32 Millim.) uber das hintere Ende des Korpers hinweg. Am
kiirzeslen sind sie bei Trochihis und Cypselus, bei welchen sie nicht

veil '/j des Rumpfes erreichen. Im Allgemeinen sind sie am langsten

bei Wasser-, Wad- und Raubvogeln. Sie reichen namlich bei

Diomedea (alien Arten) elwas iiber die Schwanzwurzel, bei Pelecanus

und Fregata bis beinahe zum Ende des Korpers (J/g ?), bei Carbo

elwas Uber 'o, (bei Dypsorus viel weiter.)

Unler den Gaviae reichen sie bei Larus bis *;,; bei Sterna bis

± ^/s; bei den Procellariae variiren sie von '
j

(bei Thatassi-

droma') bis ^,3.
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Bei Ctjgnus und Anser reichen sie bis '/s; aber bei den Entcn

(Anas, Fuligula, Mergus) nur wenig iiber ^j^.

Ebenso bei den Pygopoden. niimlich bis '5 bei Colymbvs und

Podiceps , aber wenig Uber '
., bei Alca, Uria etc.

Unter den Wadern sind die Fliigelitnochen am langsten bei den

grosseien Ardeae , bei welchen sie wenig kiirzer sind , als der Rumpf,

('/8 oder dariibei:) bei den Ciconiae reichen sie bis elwa *;,. (Sie

scheinen nocli langer bei Phoenicopterus zu sein.)

Bei Grus und Otis bis zu -3; bei den Tringaceen und Charadri-

nen bis elwas liber '
., , und bei den Rallinen nebst Fiilka nicht voll

bis 'o.

Die Fliigelknochen der HUhner reichen gewbhnlich nicht voll bis

zur halben Korperlange. (Bei Lagopus bis - j.)

Die Raubvogel haben sie wieder liinger, und es isl inerkwiirdig

dass diejenigen, welche von Aas und Fischen und am Wasser leben,

in dieser Hinsicht voranslehen.

Bei den Vulturinae scheinen die Fliigelknochen im Allgemeinen

nahe bis zu Ende des Runipfes zu reichen.

Bei Pandion bis =(;, Aq. albicilla bis * 5, A. chrysaetos bei-

nahe ^
j. Btileo bis -3; etwas kiirzer sind die bei Astvr u s w.

Bei den eigentliches Falcones kaum iiber ''o-

Die Eulen zeichnen sich durch lange Extremilaten und grossen

Kopf gegen den kleinen Korper aus. Die Fliigelknochen reichen ge-
wiihnlich bis elwa '5, (Bubo, Aluco, UUirala etc ;) aber bis * ^ bei

Sir. Oliis, dagegen nur bis -3 bei Str. nisoria, und '/., bej passerina

L. (Tageulen.)

Die Coccyges scheinen keine Form mil langen Fliigelknochen zu

enlhallen. Gewiihnlich reichen sie bei ihnen bis zur lialben Liinge des

Korpers, etwas mehr oder weniger, (Columba, Cticidi , Psitlaci, Al-
cedo, etc.; I etwas langer sind sie bei Coracias und Caprimvlgiis ; bei

Picus und Uptipa, welche in so Vielem mil Singvijgein iibereinstim-

men , sind sie etwas kiirzer. Trochihis und Cypsehis sind wegen ihrer

ausserst kurzen Fliigelknochen schon erwalint worden.

Bei alien bisher aufgezahllen Formen variirt die Lange elwas bei

den hier angegebenen Millelzahlen, audi bei Arlen ein und derselben

naliirlichen Gallung, gleich wie die Anzahl der Federn; aber diose Va-
riation hort bei den S'ngvogein fast auf, bei denen die Fliigelkno-

chen im Allgemeinen die Halfle des Korpers erreichen , oder etwas

kiirzer sind, (z. B. bei Panis und Aen I'asseres.) Am liingsleii schei-

nen sie bei Corvus zu sein, bei welchem sie ein wenig iiber die Halfte

des Korpers reichen, am kiirzeslen bei llirundo und Certhia, (und ver-

mulhllch mehreren der Iropischen , kurzfliigeligen Formen.) bei denen

sie nur bis '
3 reichen. Es ist zu bemerken, dass gcrade diese , wel-

che die kiirzeslen Fliigelknochen besilzen, die beslen und die schlech-

lesten Flieger der ganzen Ordnung sind.

Zwci besondcre osleologische Veihiillnisse machen einige, obgleich

seilen bedeulende Aenderungen in dem oben angefiihrlen Maasse. Es
ist aber im Voraus zu bemerken, dass diese, wie alle Formen im Ske-

9»
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leltbaue tier Vogel, zahlreiche Ausnahmen erleiden, und bei weitem nicht

init der Sicliciheit, wie die iiussere Federbekleidung, die Verwandlschaft

der Alien zeigen. Diess vvird demnach mehr desslialb aiigef'iihrt, urn

einen deutliclien Begriff von der BeschafTenheit und den Maassen dieser

Tlieile zu geben, als urn beslimmle Characleie zu liefern. - Das eine

Verhalten bestelil in der BeschafTenheit der Schulter. Bei den Sing-
vogeln ist im Allgemeinen des Os coracoideum schnial und springt mil

eincm kurzen, elwas einvvarts gerichtelen Forlsalze vor die Gelenkflache

des Os humeri vor. Der Oberarinknoclien sitzl folglich zuvorderst am
Rumpfe belesligt, und ragt fast eben so viel, als der eigentliche Schul-

terhociicr (voni Os coracoid.,) vor. Das Os hum. ist also hier wenig

kiirzer, als die eben erwahnte Ausmessung es zeigt, oder fast der

Halfte des Korpers gleich. — Bei den Wasservogein, Wadern,
Raubvogeln und Hiihncrn, wie auch zum grosseren Theile bei den

Coccyges ist dagegen das Os corac. im Allgemeinen dicker, und springt

mit eiiiem sehr grossen Scliulterhocker, gleichwie mit einem etwas lan-

geren Sliicke desselben Knochens
,
gerade vor die Gelenkflache des Os

hum. vor. Dieses silzt also elwas weit hinler dem Schullerhijcker befesligt

und vcrlierl elwas mehr von der angegebenen Liinge. — Ausserdem
geht der grosse obere Rand des Os hum. zum Ansalze der Schulter-

rauskeln, (cnlsprechend dem Tuberc. majus humeri,) bei den Singvogein

gleich von der Gelenkflache horizontal gerade heraus nach der Seite,

wodurch es an seiner Basis sehr stark quer herauszustehen kommt, und

zwar in der Form eines Hookers, welcher bei lebenden oder eben ge-

schossenen VOgeln oft den Schullerhocker zu verdecken scheint. Wenn
man sonach an ihnen das Muas nimmt, so bekommt man nur die eigene

Liinge des Os hum., aber nicht die Liinge vom Schullerhocker an. Die

Coccyges zeigen mehrere bedeutende Verschiedenheilen in dieser Hin-

sicht, und niihern sich theils den Singvogein, Iheils den Huhnern und

Raubvogeln. Bei den iibrigen genannlen Ordnungen ist derselbe Rand

oft aufvvarts gerichlet oder nach hinlen gedriingt, wie bei Cohimba. Er

maciit desshalb die Basis des Os hum. nicht so breit herausslehend, und

verbirgt den eigenllichen Schullerhocker an frischen Vogeln nicht, son-

dern dieser liisst sich immer von aussen
,

gleich vor dem Schulterge-

lenke , fiihlen.

Auch die Lange des Unterarmes ist besonders zu erwahnen. Bei

den ihre Jungen fiitternden und eine stulzende Hinterzehe besilzenden

Vogeln (Aces allrices , Neslhocker Oken; Oscines , Coccyges, Acci-

pitresj ist der Unlcrarm liinger, als der Oberarm, so dass sein Vor-

derende (mil dem Carpus) in gleicher Linie mit oder etwas vor der

Schuller und der BrusI sleht. Bei den iibrigen dagegen, welche einen

aufgehubenen Daumen habcn, u. s. w.
,
(Aves praecoces , Neslfliichter

Okcn; Gallinae , Grallae , Aiiseres,) ist er im Allgemeinen kiirzer,

sogar kiirzer, als der Oberarm. Diess Verhaltniss vvird indessen da-

durcli modificirt, dass bei alien Vijgeln, welche stark Hiegen , und

besonders bei alien , welche lange Handfedern haben , der Unterarm

langer wird, um den dickeren oder zahlreicheren Pennae cubitales

Platz zu verschalfen , wodurch der Carpus vor der Brust weiter vor-

springt. Das Gegentheil trifft bei schlechten Fliegern eio.
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Wir selien demnacli bei den niedrip;sten Wasservo^eln, den

Pygopodes, audi bei Mergiis , dass der Unlerarm viel kiirzer ist, als

der Uberarm , bei Anas und bei Cygnus gibbiis , von gleiclier Lana;e

mil ihni bei C. inusiciis und Anser cinereus ; ehvas vorspriiigend bei

den Ideinen Anser- Artcn , aber der Carpus stelit docli hinler dem
Schulterhocker. Ebenso bei Carbo, ProceUaria, Dinmedea. Aber bei

Sterna und Lams steht der Carpus elwas vor dem ScliulterlicJcker.

Die Wader sind im Allsteineinen gule Flieger, und bei den meisten

von iiinen steht der Carpus gleich mit der Schulter; aber bei Ardea,

Cicnnia, Grits u. m. , welchc die grossten Fliigel liaben, steht er vor;

bei den Ralliden dagegen ist der Unterarni kiirzer, als der Oberarm.

Bei den Huhnern IriITt gewohnlich diess ietztcre Verhiillniss ein.

Bei alien Raubvogein reicht der Unterarm bis vor die Schulter; bei

einigen wenigen fast um ',5 seiner eigenen Lange, (z. B. Pandion.)

Die Coccyges variiren in dieseni, wie in vielen Fallen; aber am
gewohnlichslen steht der Carpus vor der Schulter vor, (Columba, Psit-

tacus u m. ; weiter vor bei Coracias; nicht vor bei Pirns.)

Bei den Oscines ist diess letztere Verhalten das gewohnlichste.

Ich kenne nur eine einzige Gattung: Cinclus, bei welcher der Unterarm

so kurz ist, dass der Carpus nicht vor die Schulter vorspringt. Diess

Vorspringen wird bei den stark lliegenden elwas bedeulender. lUrundo
scheini, so wie f'ypselns, in dem Unterarme Ersatz fiir die Kiirze des

Oberarmes erhalten zu haben; denn der erstere ist ungefahr doppelt so

lang, wie der letztere, so dass der Carpus etwa um '
g der Liinge des

ganzen Rumpfes vor der Schulter, vorsleht.

i\ach dieser Abschweifung von der Darslellung der Armfedern des

Fliigels iniissen wir zu diesen zuriickkehren , um von ihrer Grosse zu

reden, einem Gegenstande von vieler Wichligkeit in systemalischer

llinsicht, wekher bis jetzt ganz iibersehen worden ist. Die Lange

dieser Federn kann, wie die der Fliigelknochen, nur durch Vergleichung

mit dem Korper selbst gemesscn werden , niimlich durch ihre Ausdeh-
nung nach hinlen, wenn der Fliigel zusammengelcgt worden ist.

Aber da die auf dem hinteren Theile des Unterarmes sitzendcn

danii nolhwendig hinter diese hinaus vorspringen miissen, wenn sic nichi

viel kiirzer, als die vorderen sind: so geben sie kein sicheres Maass,

sondern dieses ist stels von den allervordersten , der Hand zuniichst

sitzenden Federn zu nehnnm. Bei den meislen Vogeln nehmen die

Federn nach hinten elwas weniger, mehr oder minder, an absoluter

(eigenen Liinge ah; und es gehort zu den sellenen Ausnahmen , wenn
cin Paar der hinleren eine grijssere absolute Liinge , als die vorderen

besilzl, (z. B. bei den Alaudinae, Tringariae.) Es konimt der syste-

matischen Ornilholugie zu , diess auszumilteln. Will man cine genaue
Bestiminung ihrer Lange haben, so ist die eben ervviihnle verschiedene

Ausdchnung des Unlerarmes nach vorn dazu in Celraclilung zu Ziehen.

Die bcsle Art der Vergleichung ist, die Liinge des Kiirpers und die

vom Carpus bis zur Spiize der crsten Armfeder anzugeben.

Am kiirzesten sind die Cubilalfedcrn bei Wasscrviigeln und Wa-
dern, besonders denjenigen, bei welchen die crste Schwungl'eder die
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langere isl. Aptetwdytes und AIca impennis iiicht milgerechnet , bei

denen alle Scliwungfedern rudiineiilar sind, reiclien die voideren Arm-
federn nur bis zur Halfte des Rumpfes bei den Pygopoden im Allge-

meinen, obgleich der Llnlerarm nacli vorn sicli liinter der Schulter

endigt. Bei Dioiiiedea leichen sic niclit bis ',o, bei den Aiiotes (nebst

Anser und (.'yymis) bis elwa '•',3, bei Carbo bis Ysj Procellaria yla-

cialis bis -3; bei Sterna dagegen fast bis zum Ende des Korpers und

bei Lams ein wenig dariiber.

Bei den Wad em ist es ein gewohnliches Verhallen , dass die

vorderen Armfedern bis etwa '^'3 •''4 des Korpers reichen; so bei den

Ti-inyariae, Churadrinae und RaUinae. Aber bei den grossfliigeligen

Formen , Vanellvs , Cicotiia , Griis , reichen sie ungefahr bis zur

Schwanzwurzel, und bei Ardea elwas iiber sie liinweg.

Die Hii liner zeigen die Eigenheilen, dass die 1. Feder sehr kurz

ist, nur -,3— ^ 1 der folgcnden. Die lelztere reiclit bis -3 — ^/) des

Rumpfes, welches auch fiir das Mannchen von Pavo gill, bei welchem
die lelzlen Armfedern so ausgezeichnet verlangcrt sind. (Von Aryus
habe ich kcin hinreichend vollstiindiges Exemplar zur Untersuchung.)

Bei alien Raubvogein reicht die I. Armfeder bedeutend iiber

die Sch«anzwurzel hinweg, ausser bei Faico, bei welchem sie ungefahr

bis gerade zu ihr hinreicht. Am liingsten sind die Armfedern bei den

Nachleulen, bei wclchen die vorderen bis beinahe zur doppellen Lange

des Korpers reichen, (z. B. bei Sir. lapponica bis V,^, Sir. lilturata

1^/3, Sir. Otus P •„ Bvbo I';) Bei Adiern uiid Geiern reichen sie

gewiihnlich bis elwa I'/a-

Bei den Coccyges isl die ersle Armfeder oft ungefahr gleicli mil

dem Anfange des Schwanzes, (Colmnba, Coracias , Caprimulyus , die

meisten Psillaci , Picvs viridis, Jynx,) sellen elwas kiirzer, (Alcedo,

Platycerciis und einige andere auslralische Psillaci,) aber oft etwa '/4

langer, (Cvcuivs, Pici varii el nigri ;^ viel kiirzer (bis ^/4) nur bei

Trochilus und Cypsehis , bei denen diese Federn in jeder Hinsicht so

eigenthiimlich gebildet sind.

Bei den Oscines Ireifen wir , wie gewohnlich , weniger Verschie-

denheit an. Nur bei einer einzigen Form, Cinclus , fand ich die vor-

deren Armfedern nichl bis zur Scliwanzwurzel reichcnd; sie erreichen

bei ihr nur ^^ des Rumpfes. Bei Hirundo und Slurmis erstrecken

sie sieh gerade bis zum Ende des Rumpfes, bei Turdiis und den Frin-

gillae gewohnlich um ein Weniges iiber dasselbe hinweg, lum ''5 oder

weniger;) bei den meisten mit etwa '

',
, und bei einigen, z. B. den

Corvi, Garrvli, Pari, noch weiler (ungefahr ' .3) iiber das Kiirperende

hiniiber Es scheinl, als ob sie bei Paradisea apoda mil fast'., iiber

den KOrper (d. i. bis gegen die doppelle Liinge des KiJrpers,) hinausgingen;

aber ich habe nur ausgeslopfte Exemplare dieser Gatlung gesehen.

Aus dem oben Angefiihrten erhellet. dass die Lange dieser Federn,

und damit die Breile des FlUgels in hohem Grade nach der Gattungs-

form, welcher sie angehiiren, variire; aber sie variirl ebenfalls elwas

unler den nahestehenden Arlen. Eine sehr geringe Verschiedenheit in

ihrer Lange, die nur durch eine kleine Eahl auszudriicken isl, von der
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man glauben sollte, dass sie von keinem Belange sei , (z. B. '/,[, der

Lange, 3—5 Millim. bei eineni Vogel von dei' Grosse eines Sperlinges,)

giebl doch eine anselinliche Vermehrung oder Veiminderung in der

ganzen Oberflache des Schirmes, welclien alle Cubilalfedern zusammen
bilden, die sowohl voni Auge leicht aufgefasst werden vvird , ais

auch Einduss auf das Flugvermogen haben lianii. Aber ungeachlet der

Variation nach den Arten scheint es, dass diese Federn im Allgemeinen

am grossten bei den Singvogeln seien, stufenweise durch die iibrigen

Ordnungen hindurch abnehmen, und am kleinsten hei den Wasservogeln

werden. Es verdienl auch bemerkt zu werden, dass die Lange der

Cubilalfedern bei jungen Vogein , weit vveniger den Varialionen unter-

worfen ist, ais die der spat hervorwachsenden Handfedern.

Wir haben gesehen, dass viele schwach fliegende Vijgel lange

Armfedern , und somit breite Fliigel haben, (z B. Pants, Sylvia etc.,)

und dass sie bei anderen kurz sind; ferner, dass dieselbe Verschieden-

heil bei den stark fliegenden Statt findet. Sie zeigen sich solcherge-

stalt ais der minderwichtige Theil des Flugorganes, aber gewiss dienen

sie mchr, ais die primores, dazu , den Flug zu modificiren. Es scheint

z. B. deulllch zu sein, dass die am besten fliegenden Vcigel, welche

mit ruhenden Fliiffeln schweben , oder gleichsam in der Luft vorwarts

segeln, gewohnlich in grossen Kreisen und bis zu ciner ungeheueren

Hohe, hierzu das VermOgen nur durch die grosse Oberflache besitzen,

welche von langen und zahlreichen Armfedern gebildet wird, z. B.

Vtiltiir, Aqvila, Milviis, Ciconia. Grus. Diese Art des Fluges ist die

schbnste von alien, und diirfte ais die am hochsten ausgebildete anzu-

sehen sein; denn Iheils konnen diese Vogel ihren Flug am langsten

forlselzen , wenn es nolhig ist, theils eben so schnell , ais die besten

iibrigen fliegen, aus der ansehnlichsten Hohe pfeilschiiell hinabschies-

sen, u. s w. - Kiii-zere Schwungfedern, und somit etwas schmalere

Fliigel, schelnen dagegen Ini Allgemeinen den hurlig, gerade vorwarts

fliegenden Vogein anzugehoren. Sind diese Fliigel zugleich stark ge-

baut und mittels der Liinge der Handfedern lang, so verleihen sie dem
Vogel das Vermiigen stark zu fliegen, nebst dem, sich hurtig innerhalb

eines kleinen Raumes herum zu werfen und zu wenden; z. B. Faico,

Jlirundo. Cypseliis, Cohnnba, Cvciiliis. Dieser Art des Fliegens be-
dienl sich eben so sehr der Baubvogel, ais der, welcher seinem Feinde

auszuweichen hat. Die mit kurzen Fliigeln versehenen Vogel fliegen

stets mit schneller Fliigelbewegung, unausgesetzt, wenn der Fliigel

schmal ist, z. B. die Pygopoden, Anas, die GaUinae, und slossweise,

wenn er breil ist, z. B. ein grosser Theil der Osciiies, Piciis n. s w.

Wir haben noch einige Worte iiber die Befestigujig der Aiinfedern

zu sagcn. Bei alien Siiigviigeln ruhen sie mit der Fedenolire auf der

ganzen Seite der Ulna, s. Fig. 1. g,) an welcher sie stark und dicht

befestigt sind. Bei den etwas sliirker gebauten Formen sind die Fe-
dcrrohren aussenlem so dick, dass sie wenigen Zvvischenraum la.ssen

und mit den Wurzelenden iiber die Ulna weggehen, etwas vorne gegen
den Radius zu; aber bei alien sind sie gross genug, (z. B. selbst bei

Pants ,) um sogar die grossten Deckfedern wegzudiiingen , welche an
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den Rohren der Scliwungfedern wie festgewachsen liegen. Dasselbe

findet man niehr oder weniger bei alien den Vogeln vvieder, welche

breite Fliigel und jornit grosse Arnifedern haben; vergleicht man aber

Singvogel mit andcreii Vogeln , bei denen diese Federn eben so gross

sind , z. B. Corvus , Tardus, liinmdo und Cinchis mit Strix oder

Aqiiila, Lams, Falco und Anas; so wird man ininier linden, dass bei

den ersteren die Schwungfedern im Vergleiche zu ihrer Grosse mil

einem grosseren Theile auf der Ulna ruhen , und sonach audi fester

mit ilir , die Deckfedern aber fester mil den Schwungfedern, verbunden

sind. Bei den Wasservogeln und im Allgemeinon bei denen, welche

kurze Schwungfedern haben, sitzen diese fast hinler deni Flugelknochen,

so lose befestigt, dass sie eine bedeutende Beweglichkeit besilzen, und

die Deckfedern liegen als eine eigene Reihe von den Schwungfedern

gelrennt , weil die Federrohren diinn sind^und bedeutende Zwischen-

raume lassen. Picus nahert sich in diesem, wie in so vielen anderen

Fallen, den Singvogeln.

B. Die kleineren Federn der ob eren Fliigelsei te.

Diese Federn sind slels am meisten auf dem Unterarme ausge-

bildet, und dort am leichtesten zu sehen und zu untersuchen, wesshalb

wir von diesem Theile ausgehen. Gewohnlich hat man sie sammtlich

mit dom gemeinschafllichcn Namen der Deckfedern bezeichnet. Es sind

ihrer I'olgende Arten:

1) Tectrices majores, (grosse Fliigeldeckfedern,) Pteromata

lllig., *;) (Fig- 3, 7: k, 1,) bilden eine einzige Reihe, welche stels zu-

nachst nach innen an der Wurzel der Schwungfedern liegt. Sie be-

halten slets viele Aehnlichkeit mil den ihnen enlsprechenden Schwung-

federn in der Form , Festigkeil und Farbe , erniangeln slets der Bei-

federn , so wie diese. Sie sind nach ihren Schwungfedern zu benennen,

so dass die auf der Hand teclr. primores oder manus (grosse Hand-

deckfedern,) und die auf dem Unlerarnie cubitales (grosse Armdeck-

federn) heissen miissen. Die ersteren sitzen bestandig in der Haul

selbiger Rolire der ihnen enlsprechenden Schwungfedern fest, und so

dicht an dieser, dass sie mil einander verwaclisen zu sein scheinen.

Eben diess ist das Vcrhallniss mit denen auf dem Unterarme bei alien

den Vogeln, welche grosse Cubilalfedern besilzen , wie vorher erwahnt

worden ist.

Die grossen Handdeckfedern (T. majores primores) sind von der-

selbcn Anzahl, wie die Schwungfedern. Die ausserslen nehmen immer

starker an Lange ab, als die Schwungfedern, so dass die ersle und

zweite kiirzer sind, als die folgenden, wenn z. B. bloss die ersle

Schvvungfeder clwas kiirzer ist. Meislens sind sie einfarbig, dunkel,

hochst sellen gefleckt.

Von den T. cubitales giebt es immer 1 - 2 mehr, als von den

enlsprechenden Schwungfedern; es findet sich namlich aussen slets eine

*) Icli seize dieiien Namen ilesshalb niclil vornn , weil er nie allgemein

angenoinmen worden ist, und man die Anzahl der Ausdriicke nicht vermehren

rauss, als wenn es durchaus unvermeidlich oder bestimmt vorlheilhaft ist.
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kleine uberzahlige (1. Nr. 1). Eigentlicli miissten ihrer eben so viele

seia, da die Federn liier, wie iiberali, im Quincunx silzen (Rt'ihen aDf

drei verschiedene Arten), welches eine Fortsetzung ihrer Anordnung

auf der Hand ausmacht. Die iiberziihlige Deckfeder scheint mir dem-

nach zu beweisen, dass eine Schwungl'eder, wclche mitten in der Flii-

gelfalte sitzen niiisste. nicht enlwickelt worden ist. Diese Deckfedern

scheinen im Allgemeinen nach einwarts an Liinge zuzunehmcn, weil die

inneren cinen grossern Theil der ilinen enlsprechenden Schwungfeder

bedecken, als die aussern ; aber dies ruhrt gewOhniich davon her, dass

die Schwungfedern nach einwarts etwas an Lange abnehnien , wahrend

die Deckfedern dies nicht Ihun. Bei den Singvogein sind sie so kurz,

dass sie die halbe Lange der Schwungfeder niclit erreiclien, wenn nicht

nach einwiirls, bei einigen Galtungen, aber in alien andern Ordnungen

sind sie grosser, so dass sie bis Uber die Halfte der ihnen enlspre-

chenden Schwungfeder reichen. Auch die ausserslen (s. fig. 7 und 10 1.

von einem Singvogel, fig. 3 und 1 1 1. von einer andern Ordnung ) Nur

verschiedene Pici und Upupa machen hiervon eine Ausnahme; denn

sie verhaiten sich in dieser Hinsichl wie die Singvogel.

Diess riihrl nicht bloss von der grijssern Lange der Schwungfedern

bei den Singvogein her, sondern wirklich auch von einer grossern Lange

der Deckfedern im Verhallniss zum Korper bei den iibrigen Ordnungen,

welches deutlich daraus hervorgeht, dass bei den Raubvogein , Ardeae,

Ciconiae und alien andern Vogein, deren Armfedern verhaltnissmassig

eben so lang sind, wie die der Singvogel. die Deckfedern iiber deren

Mitte hinwegreichen. Cincbis , welcher kiirzere Armfedern, als andere

Singvogel hat, behalt doch die Proportionen dieser Ordnung, und eine

directe Vergleichung zwischen einigermaassen gleicb grossen und iibri-

gens ahnlichen Arten, zeigt es deutlich, z. B. Hirnndo. Twdus, Cornis

verglichen niit Cypsehis , Cvcvlns , (oracias (s. fig. 10, Tvrdns,

fig. II, Ciicnhis.) Bei einigen Wasservogeln und kleinen Wadern sind

die grossen Cubitaldcckfcdern wcnig kiirzer, als die Schwungfedern.

Sie zeigen ubrigens viele Eigenlhiimliehkeiten, z. B. bei Gallus!

Wird diese Verschicdenheit in der Grosse der Deckfedern mit der

wciler unten (unlcr Nr. 3) zu erwiihncndcn Verschicdenheit zusanimen-

gercchnel, so wird diess der am leiclilcslen in die Augen fallende und

allgemeinste aller nocli bekannten aussereii Charactere, durch welche sich

die Singvogein von den iibrigen Ordnungen unlersclieiden.

2) Teclrices 'jdae seriei (Deckfedern '.'ter Reihe, m, n,")

wclche unniillclbar auf den irrossen Deckfedern liegen, gleichen mei-

slens den gewuhnlichen Korpcrfedern. Die deni Unterarme angehijrenden

haben gewolinlicli das Kigene, dass sie verkchrl gesen die grossen Deck-
federn und Schwungfedern liegen, so dass der innere (gegen den Ober-
arm gekelirtej Hand einer jedcn Feder I'rci liegt, und den iiussern Rand
der zunachst licgenden bedcckt. Doch liabo ich sie immcr recht liegend

bei Trocliilus , Coracias, Cvciilus , ('nitimba , (lalliis. I^eslris, Lams,
Sterna, Uria u. m. . so wie bei jungen Singvogein im ersten Kleide

gefunden. *) Sie silzen entweder zunacfcst hinter der Muskelschicht,

*) Ilr. W. V. \V Wight hat mir Hie von ihrn {jemachto Beobachtting milge-
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zwisclien den Wurzeln der Schwung- und grossen Deckfedern , oder

nach iiinen an der Muskelschicht, dichi an deren hinterer Grenze , in

der Haul befestigt. (Das Leiztere bei den Oscines , z. B. Parus.) Bei

den Oscines fallen sie am meislen in die Augen, zufolge des Fehlens

der nachstfolgenden, und sind sehr kurz, vveich und gewiJiinlich durch

eine eigene Farbenzeichnung unterscliieden ; z. B. weiss an den Spitzen

bei vielen , so dass sie ein Querband iiber den Fiiigel bilden. (Fast

noch (jfter wird eine Querbinde auf den Fliigeln durch die Spitzen der

grossen Deckfedern gebiliiet, welcbe bei den Singvogein oft weiss,

gelb oder blasser gefarbt sind.)

Diese Federn seheinen wenig bemeikt worden zu sein. Nach der

Definition in Illigers Terminoiogie machen sie seine Plila aus, welche

nach innen zuniicbst auf die Pteromata folgen sollen; aber der Mangel

eines besonderen Namens fiir alle folgenden kleineren Federn , scheint

zu erweisen, dass llliger auch diese unter dem Namen Plila um-
fasste. Bei den Singvogein, bei welchen sie allcin verkehrt slehen,

konnen sie diesen Namen (perversae) erhalten; aber am richtigsten

diinkt es mich zu sein, die obige Benennung anzuwenden, welche immer

riehtig ist. Falls man sich niclit an eine ganz audere Bedeutung

bei den Namen primariae et secundariae gewcihnl halle; so wurden

diese Ausdrlicke sich ohne Widerrede am besleu fiir diese beiden , die

ersten und zweilen Deckfederreihen, geschickt haben

3) Der Tec trices minores cubili vel miinus (kieine Fliigel-

deckfedern, fig- 2, 3, b) sind mehrere ("2-6) Beihen, welche in der

Haul auf den Knochen und Muskein des Arms oder der Hand selbst

sllzen. In der Form weichen sie nicht oder wenig von den Kiirper-

deckfedern ab und in der Lage slimmen sie mit den nachst vorher-

gehenden Reihen iiberein. indem die Kiinder einander auf die derjenigen

der Schwungfedern enlgegcngeselzte Weise bedecken. Sie liegen aber

solchergeslalt verkehrt auch bei den Vijgein, bei welchen die '2te Reihe

nicht verkehrt liegt (Coracias, CiicvUis etc.)

Bei den Singviigeln sollten diese Federn eigenllich 3 Reihen auf

dem Unterarme bjiden, aber sie zeigen die merkwiirdige Eigenthiim-

lichkeit, dass sie nie vijllig aussebildet vvcrden. Nur bei den Jungen

im ersten Kloide, und in der Winlerlrachl, linden sich einige von ihnen,

aber niemals alle, in der Form von Dunen oder sehr kleinen, ausge-

bildelen und von den nachstfolgenden vollig bedeckten Federrudimenten.

Bei allercn Vogein in der Sommerlracbt erscheint gewiJlinlich kaum eine

Spur von ihnen.

Diese merkwiirdige Bildung ist den Vogein, bei denen der untere

Kehlkopf von 5 Paar Muskein bedeckt ist, so eigenlhiimlich, dass ich

keine andere Form, als Cypselus, babe finden konnen, welche ihnen

darin gleicht: aber sie kommt audi ohne bekannte Ausnahmen ihnen

sammtlich zu und macht sonach ein sicheres Kennzeichen fiir sie aus. *)

Iheilt, dass einige von diesen, welche liinlen auf dem Unlerarme liegen, nebst

den entspreclienden von den nachstfolgenden Federn (3) die rechlc Lage wieder
annelinien (gleich niit den Schwungfedern) bei alien lluhnern und Wasser-
vogeln (s. iig. 3 m, n.)

*) Ich liatte kiirzlich Gelegenheit, einen aiifgeweichlen Balg von flfetiwa
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An jedem Singvogel, selbsl wenn er mil zusammengeleglen Flii-

geln sitzl , iind bei ausgcslopflen E.xemplaien erkennt man auf den

eislen Blick diesen Mangel, welclier maclil, das dessen Flilgel nur cine

geringe Anzahl Deckfedern besilzt uiid dass diese einen unbedeutenden

Raum im Verhallniss zu denen an den Fliigcln der Arten einnebnien,

welche anderen Ordnungen angelioren (fig. 10 u. II.)

Bei alien andern Vijgein sind diese Federn ausgebildet. Bei Piciis

und Upvpa, welclie sich am nieisten von alien, welche keine Singmus-

keln besilzen, dem Typus der Singviigel iialiern, und den eigentlichen

Uebergang zu diesen auszumachen sclieinen, sind die 2te und 3le Reihe

vollig ausgebildet. die ersle aber ist unvollstiindig, so dass sie bless aus

einigen wenigen Federn gegen den Carpus zu bestelil, und alle sind so

kurz, dass sie iiber die niiclislfolgenden venig vorspringen und sonach

an gelrockneten Exenipl. leicht zu ubersehen sind. Ausser diesen kenne

ich keine Form, bei welchen sie weniger deutlich odcr vollslandig

waren. Drci Reilien linden sich bei den Psillaci , alien Raubvogeln,

den meislen kleinen Wadern u. Anas, 4 bei Coracias, Cucuhis , Gal-
limila, Lii/iosa, Leslris, Fviigvia, 6 bei Colvmba, Telrao, Nvmenius,

Podicipes, Colymbtts, Lariis; ebenso bei Carbo, bei wekhem sie dun-

kel gekanntet sind. Bin specielleres Sludium derselben wird obne Zwei-

fel die Miihe , welche es verursachi belohnen , ist aber von mir ver-

saumt worden. Es lasst sich nur bei eben gelodleten Vogein vor-

nehmen.

Auf der Hand sclzen sich diese Federn mit 2 bis 3 Reihen fort,

welche auf keine Weise von der zweiten Deckfederreihe in der Bil-

dung abweichen und nebst ilir, den von den grosscn Deckfedern nicht

bekleideten kleinen Theil der Hand bcdecken. Sie sind gewohnlich von

den Schwungl'cdern des Dauniens uberdeckl und liegen immer recht, d. h.

nicht verkehrt, wie auf dein Unterarme.

4) Die Tec trices mini ma e s. aniecubitales (kleinste oder vor-

derste Deckfedern fig. 3 u. 7, e) sitzen in mchreren Reilien auf der

Haulfalle vor dem Unterarme. Sie sind rechtliegcnd , nicht verkehrt,

wie die auf dem Unterarme sclbst. Doch findet man oft eine dieser

Reihen verkehrt, in Uebercinslimmung mit den vorhergehendcn , z. B.

bei den Huhnern, den Tag- und Nachl-Raubvogeln u m. Die Feder-

reihen, welche parallel mit den vorhergehendcn geziihlt werden , laufen

schief gegen den vordern Rand der llaulfalte (lig. VJ, 3, 0, 7); aber

bei einigen Wadern, Liinis und besonders den niederen Wasservogeln

(Pyyopodes , Procellririnae) ist die llautl'alte selir schmal vor dem
Unterarme und nur von 2 (bis 3) vollstiindigen Reihen von Federn be-

deckt. Bei einigen Psillaci und einigen weuigen anderen Vogein haben

die zunachst dem Rande silzenden Federn einige leuchtende Farbcn.

lyra zu unter^uclieri iintl (iher/.euf^te iiiicli, dass dieser Vogel aiich in dieser Riick-

siclit mit den Sintvu^eln \ollig lilterciiistiniiiil ; er inaclilc also nicIil melir eine

vermulhelf Aiisiiiilinic, wif clten so woiiiy die liciilen iilirijieii. Pints und Upitpa

von dencn icli frlitu'r ouic solclie aiiiutliin. l)a;.'e;;en fiirid ich spaler, dass bei

Ct/pscius diese Feilerii sic-li (,'nn/. wie liei (Icii Siii;jvo;;elii verhiillen, welches
vorhcr ziilalli^cr Weise, \eriiiu(liticli wegeii dur Grusse der Ueckledern iiberseheo

worden war.
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Dieser Rand wird von Illi ger Campterium genannt Ich sollle glauben,

man tliale besser, ihn ganz einfach Margo alae cubitalis, carpi etc. je

nach den Umstiinden, zu nennen.

C. Untere Fliigelfedern.

1. Tec trices aversae s. inferiores primae (verkchrte Federn,

fig. 4 und 8, 0. p.) sitzen zunachst an der Wurzel der Schwungfedern,

hinter der Muskelschicht des Fiugels. Sie liaben ohne Zueifel die

sonderbarste Slellung von alien Federn am Vogelkorper; denn obgleich

sie der Unlerseite des Fliigels angeliijren, so ist doch ihre Lage eine

solcbe wie die der Schwungfedern, so dass sie, den Fliigel von der

Unterseite betrachtel, ilire verkelirte Seite (mit erhohtcni
,

gefurclilem

Schafte, u. s. vf. vergl oben Federslruct. 2",) zeigen. Die reclite Seite

liegt nacli innen gegen die Schwungfedern gewendet Der innere Ast,

welcher bei alien andern Federn Beifeder wird, scheint also an diesen

voilig ausgebildet worden zu scin , wiihrend der aussere Ast ganz ver-

schwunden ist, denn dieser fehit voilig und ist nicht einmal in der Ge-

stalt einer Beifeder iibrig geblieben. Diese Federn machen 2 Reihen

aus (von denen jedoch eine oft verschwindet ,1 welche als den oberen

erslen und zweiten Deckfederreihen (oder moglichcrweise den Schwung-

federn und grossen Deckfedern der Oberseile!) entsprechend anzusehen

sein diirflen. Sie behallen oft eine Rigidilat und Geradheit, wie auch

eine aussere Form, welche ihnen einige Aehnlichkeit mit den Schwung-

federn verleihen.

Auf dem Unterarme silzen die Federn in der erslen dieser 2 Reihen

fest, und ganz so wie die Schwungfedern, mit dem inneren (hinteren) Rande

frei, den iiusseren (vorderen) Rand der niichst liegenden bedeckend; aber

in der 2ten Reihe sind sie beweglicli und konnen mehr, als alle anderen

Fliigelfedern, niedergelegt werden, licgen auch mit den Randern auf

entgegengesetzle Art gegen die erslern, so dass der aussere Rand jeder

Feder frei ist und den inneren Rand der niichstliegenden bedeckt.

Dies ist so constant, dass ich niemals cine Ausnahme davon gefunden

habe , und wenn die eine der beiden Reihen voilig fehll, so erkennt

man an der Lage der Rander, welche diejenige ist. die zuriickblieb.

Auf die Hand setzen sich die beiden Reihen fort, sind aber doch auf

dieser oft abgebrochen oder abweichend. Bei den Vogein, bei welchen

die Armschwungfedern sich iiber das Gelenk nach dem Oberarme fort-

setzen (Hiihner, Wasservogel , Wader und Raubvogcl), setzt sich die

2te Reihe verkehrler Federn auf dicselbe VVeise fort, aber nicht die

Iste (fig. 4, 0, 1 und 2).

Bei alien Singvijgein fchit die ganze Reihe so vollstandig, dass

sich von ihr auch keine Spur findet. Die 2tc Reihe besteht gewohn-
lich aus kleinen , am Rande dunenahnlichen Federn, welche durch die

nachstfolgenden verborgen werden; aber bei Corvus . Garrulus , Tro-

glodytes, Cinchis. sind sie grosser und fester; bei Ampelis , Garrvhis

und einigen Passeres (z. B. Pyrrlmla) sind sie iiberall verborgen,

ausser auf dem mittleren Theile der Hand , wo sie iiber die nachslfol-

genden vorspringen.
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Bei alien iibrigen Ordnungeii sclieint sich dagegen immer die Iste

Reilie zu linden, und wenn eine von ilinen fehlt oder rudimenlar ist, so

ist es die 2te. Nur Pictis slimmt init den Singvogeln uberein. Cypse-

his , Trochihts liaben die Iste Reihe ganz ausgebildet , die 2te scheint

aber ganz zu feblen. Bei Psitlacns ochroccpliulus Wagl., welcher die

Iste Reilie ebenfalls gross hat, findel sich die 2te , aber ganz rudi-

menlar und von der folgenden verborgen. Dasselbe Verhiillniss findet

nur bei Coracias und Ciiculus Stall Bei Columba ist dagegen die

Isle Reihe klein, von der "ilen verborgen, aber auf der Hand erst ab-

gebrochen, dann wieder fortlaufend und grosser; die Federn der 2len

Reihe sind auf dem Unterarme sehr gross; horen aber auf der Hand

bald auf, auf welcher sie eine einzige Reihe mil der Islen auszu-

machen scheinen.

Bei der Accipitres diurni und bei den Gallinae (lig. 4, o, 1, 2)

ist die erste Reihe ziemlich gross und die 2le sehr klein. und von der

niichslfolgenden verborgen, oder ganz rudimentiir. Bei Falco svbbuteo

schien sie niir dureliaus zu fehlen, und die Iste war von der 3ten ver-

borgen. Bei den Eulen sind dagegen die beiden Reihen gross; aber

bei Sir. nisoria isl die Iste von der 2ten verborgen und am Rande

dunenahnlich, bei Sir. Ahico ist die Isle die grosste.

Unler den Grallae scheinen bei den Ballidae diese Reihen denen

der Hiihner und Tagraubvijgel zu gleichen. Bei den Tringariae

CScotopax, Niinieiiiiis) isl die Isle die grtissle und auf die Hand fort-

laufend; die 2te horl auf der Hand bald auf, und wird liinten auf dem
Unterarme so hoch, dass sie die letzlen Federn der Isten Reihe ver-

birgl. Bei Gnis und Cicnnia isl die Iste Reihe ungewohnlich gross,

besonders nacli einwarts, und die 2te niitlelmassig.

Bei den Wasservogeln, Anas, den Pygopodes, Sterna isl die

Iste Reihe ganz gross; sie reichl bis zu elwa '/) der Schvvungfedern

und lault bis zum Ende des Fliigels fort, die 2le isl kleiner und hiJrl

etwas vor der Fingcrspilze auf. Bei Carbo isl die 2te klein. verborgen.

Bei Larus sind beide sehr gross und ungefahr gleich, so dass die ersle

gleichmassig von der 2len verdeckt wird, ausgenommen hinlen. wo sie

weiler vorspringl. Bei Uria Grylte ist die Isle gross, die 2te klein,

verborgen. aber ganz rechtliegend , mit der rechten Seite von der FlU-

gelflache abgewendel. Bei alien Niclil-Singvogeln, bei denen die Federn

dieser Reihe klein sind, zeigl sich ein deulliches Streben, sie unler

gewissen Verhaltnissen recht richlen zu kiinnen.

2. Tectr. in frabra chiales s. pluniae infracubitales etc. (unlere

Armfedern, lig. 4 und H, q) silzen auf der untern Seite des Arms, der

Hand u s. w. , und wcnden ihre unrechte Seite gcgen den Theil, auf

welchem sie silzen, wie die Federn gewohnlich zu thun pHegen. Aber

die Riinder derjenigen auf dem Unterarme haben eine umgekehrle Lage,

so dass sie, obgleich der Unlerseile des Fliigels angehorend , doch wie

die Bander der Schwungfedern liegen. Uiess isl besonders bemerkens-

werlh, da eine solche gegen die andern Federn umgekehrle Lage, auch

denen zukomnil, welclie die aussere Seite des Unlcrarmes bekleiden.

Diese Federn scheinen mir mekrere Verscliiedenbeiten in der An-
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zahl, GrOsse, Lage u. s. w., als die iibrigen, zu zeigen; die tolgenden

wenigen Bemeikungen sind nur als Beispiele zu belracliten. Um iiire

Lage genauer zu beslimmen , kann man, wenn es nolliig isl, zwisclien

radiales, ulnares und poslulnaies unterscheideii, je naclidem sie iiber

dem eineii oder anderen Fliigelknochen oder ganz hinten, bei den vor-

hergelienden, hinler der grossen Sehne (fascia lendinea, s. weiter unten)

des Unteramies, silzen, welches Letztere das allergewolinlicliste ist; denn

die dort liegende Iste Reilie findel sich bei alien Vijgeln und oft ganz

ailein. Es ist zu bemerken, dass wir hier bloss von Reihen sprechen,

welche aus wirklichen Fedein bestehen, deien es wenige gibt, gewohn-
lich nur 1 — 3; aber bei den meislen Vogeln, ausser den Singvogeln,

findet sich eine Menge von Dunen.

Die mil Singapparaten versehenen Vogel haben ini Allgemeinen

nur eine einzige Reilie unterer Cubitalfedern, welche hinter der fascia

ulnaiis sitzen, lang und weich sind, und die vorhergehenden bedecken

(fig. 8, q). Bei ('onus beflndel sich jedoch noch eine kleine Reihe

dicht hinler der ersten.

Bei Picus und Cypselus ist auch nur die Iste Reihe ausgebildel,

aber nicht so lang; die 2te ist rudimentar. Columba hat eine mittel-

miissige und eine kleine Reihe an der Ulnarseite, darnach Dunen und

nach diesen 2 kleine, fast rudimenlare , Radialserien. Bei Psillacus

a7nazonicus finden sich 2 zienilich grosse Postulnarreihen, dann 3 kleine

Reihen vor der fascia tend, des Armes (bei Psitt. magniis L. silzt die

erste von diesen auf der fascia selbst.)

Die Raub vogel haben oftmals 3 Reihen, die an der Ulnarseite

liegen; die Iste besleht aus grossen, die letzte aus ganz kleinen oder

geradezu rudinienliiren Federn. Bei Sirix lilurala und Falco subbu-
teo fand ich jedoch bloss eine grosse und eine fast rudimenlare Reihe.

Unter den Hiihnern haben die Telraonen 3 beslimml ausgebildete

Ulnarreihen (fig. 4, q: 1,2, 3,) und 2 oder 3 fast dunenahnliche, kleine

Radialreihen.

Fiilica hat nur die 3 Reihen an der Ulnarseite
,

gebildel wie bei

Tetrao; Ciconia nigra kauni mehr als 2. Numeniiis und Scolopax

haben an der Ulnarseite eine miltelmassige und eine sehr kleine, gegen

die Radialseite aber eine kleine und eine rudimentiire Reihe.

Bei den Fidigvlae (speclabilis
,

glacialis) linden sich 3 Reihen

hinter der fascia, nanilich eine miltelmassige. dicht an den verkehrten

Federn, darnach 2 Reihen ganz kleiner Federn, welche wechselweise,

aber so dicht beisammen sitzen, dass sie fast wie eine aussehen, schliess-

lich 3 deutliche Radialseiten vor der fascia. Sterna hirundo hat nur

die 3 erstgenannten. Bei Podicipes fand sich nur eine Reihe hinter

und eine vor der fascia, bei Vria Orylle dagegen eine ziemlich grosse

hinler und 2 kleine vor derselben.

Auf der Unterseite der Hand liegen 3—4 unregelmassige Reihen

von kurzen. gerundelen und angedriickten Federn, welche diesen Theil

diehl bedecken, wie auf der aussern Seite (fig. 4 und 8 r.)

3. Teclrices an I ecubi la les inferiores vel inframargi-
nales, die unteren Randfedern des Fliigels (s), bekleiden die untern
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Seilen der grossen Haulfalle zwischen dem Ober- und Unterarme. Im
Allgemeinen bilden sie nur 2 3 Reihen, uiiter dem Rande gelegen, so

dass dem grosseren Theile der Haulfalte die Federn fehleii oder dieser

nur Dunen tragi. Bei alien Vogeln sind sie in jeder Hiiisiclit reclit oder

den Sclnvungfedern entgegengeselzt liegend. Sie zeigen namlicli die reclite

Seile und bedecken niit ihrem ausseren Rande die niiclistliegende. Vor
dem Oberarme nehnien sie bisweilen eine andere Geslall an.

Bei den Sing V o g e 1 n gibt es nur 2 Reihen diclil unter dem Haul-

rande, welclie ohne Veriinderung bis zur Basis des Oberarms fortlaufen.

Sie sind gewbhnlich weicli , mit gclrennten , haaralinlichen Stralilen , so

dass sie keinen beslinimlen Umriss (contour) zeigen. Die in der aus-

seren Reihe sind klein, die in der inneren aber sehr lang und gebogen

und bedecken die gauze untere Flache des Armas. Bei Corvus und

Cittclvs sind sie indessen plait und haben eine bestimmtere Form.

Unter den Coccyges sind bei Picvs major u. martins diese Federn

fast wie bei den Singvogein, aber nicht so lang und von mehr beslimm-

ter Form; Pic. viridis hat, wie die Psiltaci 3 Reihen, deren keine

recht lange Federn hat. Columba zeigt sich deutlich abweichend; die

Haulfalle ist niimlich von 3 v^'eiter gelreiinlen Reihen bekleidet, von

denen bloss eine den Rand einnimmt, die andere die Milte und eine den

innern Theil der Haulfalle, ohne eine Daunenreihe. Uie Federn sind

ziemlich kurz, gerundel und gebogen.

Sirix hat '2 Reihen, von denen die innere millelmassig lange,

weiche und wenig gebogene Federn hat, am Korper sind diese grosser.

Bei Aquila, Biiteo, Pernis, Aslur, Falco, linden sich 4— 6 Reihen

unter dem Rande, weiche einen bedeutenden Theil der Breile der Haul-

falle einnelimen, aber docli Dunenreihen zunachsl dem Unterarme Raum
lassen. Die innersten sind von millelmiissiger Lange, die iibrigen kurz,

alle fest, von besliinnUer Form und wenig gebogen.

Bei Teirao gleichen diese Federn vollkommen denen der Tagraub-

vogel.

Fulica hat 3 Reihen, von denen die inneren lang und sehr

weich sind. Bei Numenivs, Scolopax a. Ciconia finden sich ebenfalls

3, aber ziemlich fesl und von beslimmler Form; die innere ist millel-

massig, die 2 aussern sehr klein.

Bei Anas L. linden sich nur 2 Reihen kurzer, langlicher , kaum
gebogener Federn dichi unler dem Rande, am Korper werden sie

langer; ebenso bei Podtcipes , Colijmbus , Aha, Uria. Bei Lestris

kommt eine 3te sehr kleine Reihe auf dem Rande hinzu. Larus hat

eine mittelmassige, gleichmiissige . und eine kleine Reihe.

D. Uebrige FlUg elfed ern

auf dem Daumen und dem Oberarme (sammt denen auf den Fltigel-

gpornen.)

1. Plumae pollicis, alula s. ala spuria, Daumenfedern (d), sitzen

auf dem Daumen. Es sind ihrer gewohnlich 2—4 grossere , weiche

das Ansehen und die Festigkeit wirklicher Schwungfedern haben und

etwai liber das Cndc der kleinen Handdcckfedurn reichen. Eigentlich
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scheinen ihrer 4 zu sein; aber die 2 unteren, oder auch nur eine, sind

oft weich und gleiclien ganz den kleinen Handdeckfedern.

Bei den Singvogein kanii man im Allgemeinen nur 2 Daumen-
federn zahleri, oder 3, wo dann die eine Deckfeder eine etwas be-

stimmtere Gestalt annimmt. Eben so bei Picus. Genau bestimmt 3

sind es bei den iibrigen Coccyges, den Tringaceae, Anser, und 4 bei

Raubvogeln,Huhnern,den iibrigen WadernundWasservogeln,
bei denen alle Federn des Daumens Scliwungfederform annehmen.

Der Daumen ist bei den Singvogein bis zur Halfte oder nahe an

der Wurzel frei; aber bei den VVasservogeln (Anas, den Pygopoden,

Larus, Carbo) ist er durch die Haul lose an die Hand, bis zur Spilze

gebunden, und bei Aptenodytes ist ausserlich keine Spur von ihm

sichlbar. Unter den Wadern ist er allezeit bei Ciconia gebunden, hat

aber eine Ireie Spit/.e bei den Tringarien. Bei den Huhnern, Raub-

vogeln und Psillaci ist er bis beinahe zur Halfte frei. Bei Cypselvs

erschien er ganz und gar gebunden.

Bei den Benennungen Alula und Ala spuria ist zu bemerken, dass

ich keinen sonderliclien Vorliieil in der Anwendurig, statt der weit

naturgemiisseren Pluniae pollicis sehe, ferner dass dieselben in alleren

und ueueren Vogelbeschrcibungen, z. B. in W a g 1 er"s Schriflen, wo sie

meistens die grossen Deckfedern der Hand bezeichnen . gar sehr miss-

braucht worden sind.

An der Spilze des Daumens fiiidet sich ein kleiner Sporn (Klaue

oder Nagel) bei vielen Vogelformen, vermuthlich alien, ausser den

Singvijgeln , Pici und Eulen. Er ist selir lang, slark und hakenformig

bei Siriitllio; lang, gerade, spitzig bei Ciconia und Sterna; cylmdrisch,

stumpf, wenig gebogen bei Cypseliis , eben so, aber klein bei Falco

palumbariiis; sehr klein, plait, fast wie die Nagel des Menschen ge-

formt bei Coliimba, den Huhnern, Anales u. s. w. Bei Striitliio (Ca-
mehis et Casiiariiis) lindet sich ausserdem ein Sporn an der Spilze

des grossen Fliigelfingers.

2. Pennae hn me rales (Schwungfedern des Oberarnis, fig. 2, 3,

6, 7, t.) So kann man, ob zwar nichl rechl eigentlich, ;J— Gkleine, fast

immer verborgene Federn nenrien , vvelche von der oberen Seite des

Oberarmes, nahe bei seiner Spilze, ausgehen. Sie zeichnen sich, wenn

sie enlwickelt sind, durch einige Formenahnlichkeit mil den Regimes

cubilales aus, und haben meistens eine andere Farbe, als die Riicken-

und Deckfedern: folgt man aber der Reihe welche sie bilden, so findet

man, dass sie in einer Fortselzung der Teclr. min. cubitales bestehen.

Die mitllere oder die millleren sind stels die grosslen.

Bei den Singvogein sind sie sehr klein, weich und am Rande dunen-

ahnlich, audi desshalb schwer zu unlerscheiden. Doch sind sie bei Frin-

gilla u. Pyrrhiila deutlich zu erkennen.

Piciis hat 3 sehr kleine, aber deutliche, Psillacus 4, Coracias

dagegen 6 wohlausgebildele; bei Cohimba u. Cypseltis aber sind sie

schwer zu unlerscheiden. Bei den Accipitres giebt es immer 3 — 4

deutliche, aber sehr kleine und in der Form bedeulend verschiedene.

So aucb bei den Gatlinae.
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Bei den Scolopax , Numenius , Totanvs u. ni. kleiiieren Wadeiii

habe ich 5 reclil deutliclie geziililt. Eben so bei Fiilignla: 6 bei f'y-

giius, Leslris uiid Cnli/mbii.t, mid 8 bei Podicipes riibricollis. Lams
hat 2 zieiiilich larige uiid ein Paar ganz kleine.

Auf diese Federreilie folgl vorn eiiie uiid die andere Reilie von

Federn , welche nur Teclrices huinei'alt's bcnaiiiit werden koniieii. Sie

haben ganz das Anselin von Deck- oder Riickcnledein

Nitzsch neniit diese Fedein Parapterum , welcber Name dagegen

von Illiger fiir sie, die infiahumerales iiiid die scapulares gemeinscliafllith

angewendel wild. Mir scheint dicser Ausdiuck mil Reclil ganz ein-

gelien zu konneii und zu niiisseii

3 Pluniae i n f ra li uni e la I es (unlere Federn d. Uberarnies,) an

der unlern Seile. den vorigeii gegeniiber. Einige von ilinen. welche an

der vordern Seite des Aiines silzen (fig. 5. n. fig. 4 n,) sind bei

Wasservogein und Wadern sehr stark ausgebildet, nieistens selir lang,

schmal, grade, etwas slump!'. Die niilllern sind slets die liingslen. Es
sind ihrer 7 — 9. Ganz eben so bei den Hiilinern und Tagraubvogein,

aber nur 7 oder 6. Bei den Eulen sind sie kieiner und unbedeullicher.

Cohimba liat 5 plalle. ziemlich grosse. Bei Coraciax sind sie sehr

gross, bei (.'uciiliis deullich. aber nichi gross. Bei den nieisten Psil-

taci sind sie selii' kleiii, undeullich ; aber Psitlaciis amazuniciis liat

2 sehr lange.

Bei Piciis und alien Oscines felill diese Reihe von Federn, welche

bei alien vorher erwahnlen gross werden, und es lindel sicli bei ihnen

bioss eine Reihe kieiner Federn an der hinlern Seite des .Arnies (^lig, 9,

u.) welche sich bei den voriijen nnter dem Oberarnie lindet.

Diese Federreihen scheincn Forlselzung der Teclr. infracubitaies

auszuniaclien. Unter alien Viigcln sind sie bei den Tringarien (I\iiiiic-

tiiiis etc.) am au.sgebildelslen ; bei ihnen sclzt sich niiinlich die Reilie

mit 3 (i Federn fort, welche recht auf dem llypocliondriuni zu silzen

scheinen.

Der von Nitzsch angenonimene Name Hypo|ileruni isl meiner

Meinung nach , ans den oben angefiihrlen Grijnden
, liier nur als uber-

fliissiges Synonym zu erwalinen.

4 In unmiltelbarer Folge der "2 zulelzt abgehandelten Federarleii

diirfte hier nocli einer Federsortc erwahnt werden. welche zwar nicht

dem Fliigel angehorl . aber in iiahein Zusammenhange mit ihin stehl,

namlich die Pluniae scapulares (Scliullerfedern, fig. 2, 3, fi , 7 h.)

welche eine gewohnlicli mehrlache Reilie auf dem Korper, qner iiber

dem obern Ende des Oberarmes bilden, also gleich aussen an der Sca-
pula und mit ihr parallel: sie machi Nilzsch's Pleryla scapularis aus

tfig. "i, <i, h). Oline Zweifel war der Name Parapleron urspiiiimJich

flir diese Fedein gebiliiel. Spiiler sind sie Palliuin u. s w. gcnannl
worden. Ihrc Arizalil iind Grosse isl sehr verscliieden, weshalb sic oft

gute Galtungs- oder Faniiliencharactere abaebin. Als Beispiel iniige nur

die Einthcilung der Gallunaen unler den Alcediiii.i aiigefiihrt werden,
welche ich schon in den Vet Acad. Ilandl. 183") gemacht liabe.

Die, welche auf dem alten Continenle nislen ( Halcyon, Alcedo ii. m.)

Joum r. O'n.lh, III. J>lirji, Nr. 14, Mir'. I«.V\ |Q
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haben so grossp Schiilterfeflein , class sie den gewohnlich glanzenden,

blaufii IlinleiTiickpn uanz bedeckeii. Die Galliing Ceryle Boie, welche

die amerikanisclitn Arleii iiebst Alceclo rvdis aiil' dem alien Conlinenle

umfasst, untersclieidet sich liauplsachlich durcli ilire kurzen Schuller-

i'edern, welche, wie bei den Singvogeln ini Allgenieinen, nielit von

den Riickenledein gelrennl eischeinen, wenn sie gleich . wie iminer,

eine von ilinen well getrennte Ueihe bliden.

Di'ittes Capitel.

UebcT die Muskeln des Aiiiies, und die Hautoberfliiche.

Wenn man die Federn auf dem Unlerarme eines Singvogels weg-
nimml , so findet man auf dcr unleren Oberflaclie eine selir tiefe und

schniale Grube (wir konnen sie Sinus culaneus poslulnaris nen-

nen) von der halben Lange des Unterarmes (Fig. 9. bq,) welche da-

durch enlsteht. dass die Haul sicli zwischen die Ulna (b) und die Sehne

des Muse, fle.xor carpi ladialis (qq) hineinfallel, welcher lelztere quer

liber der Unterseile der Armschwungfedern, so wie aussen vor dem eigenl-

lichen Arnie liegl. Neben dicser siehl man eine andere, weniger liefe,

meistens ehvas breilerc Grube (bs.) zwischen Uhia und Radius, und in

beiden silzen gewohnlich cinige Dunen oder rudimentare Federn. Diese

Gruben fehlen bei alien Wasservogeln und Wadern, dercn Arm an

dieser Slelle plall und eben ist. Bei mehreren Formen dieser beiden

Ordnnngen. (z. B. Carbn, Steriin, Ciconia.) fiudel sich slall der Grube

zwischen Radius und Ulna ein bedculender Eindruck; abcr von dem
eigenllithen Sinus llndel sich keine Spur. Die Hiihner, Tagraubvogel,

Psiftaciis und ( ohnnba , verliallen sich ebenso. Bei den Nachleulen,

(z. B. Sir. lilurula und lappotiica,) ist die Grube zwischen Radius

und Ulna sehr gross und lief, aber keine Spur des Sinus liinler der

Ulna. Bei Ciipseliis findet sich nur ein unbedeulender, plaller Eindruck

anslall des lelzlercn, und der zwischen den beiden Fliigelknochen ist

breit und tief. Bei Picus sind die beiden Gruben wie bei den Sing-

vogeln gebildel. aber elwas kiirzcr. Bei Hinindo sind sie am langslen

und tiefstcn von alien inir bekannlen Vogeln.

Da sich diese Verscbiedenheit im Ausseren olFenbar auf eine ver-

schiedene Anordnung der unler dei' Haul liegcndcn Theile griindet, so

lag es nahe, eine neue Unlersuchung der Muskeln anzuslellen . und

wenn es auch nichi gegliickt isl, hier einen Erklarungsgrund der Ver-

schiedenheilen in den Fliigelfedern der Singvogel und dcr iibrigen Ord-

nungen zu (inden, so diirfte doch das, was sich gezeigl hat, in der

Kiirze darzulegen sein.

Die Fliigelmuskeln sind bercils von mehreren beschrieben worden,

am beslen aber und bei alien Ordnnngen vergleichend von Schoepss
in Meckel's Archiv f. Anal, und Physiol., Jahrg. 1829. Diese aus-

gezeichnete Abhandlung reehnet zum ganzen Flugel 48 Muskeln, von

deuen ich nur eineu geringeu Theil zu erwiihnen beabsichtige, nSmlich
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die Miiskein des Uiiteiarmes iiiul, als Aniiang, die ries Oberarmes. Die

Handmuskelii iiberg-elie icli . wie die der Sciiiiller, urid will icli lici

dieseii lelzleren niir an die Berieliliffungeii eiinnein , welclie Relzius
(ill den Verhandl. der Vers, scand. Naturf. 1842) bei den iilleien Dar-

slellungen derselben eimaclil bat.

Der ganze Unleiarm wird unler der Haul, wie gewOhnlicli. von

einer diinnen Aponeurose (Fascia cubiti) bekleidet. welcbe Scbeiden

zwischen den Muskein . Sehnenscbeiden u. s. w. abgiebt. Sie bildel

ausserdem bei den V(igeln ein eigencs, selbsliindiges Band, (Fascia

ulnaris.) welches recbl auf der Erbabenheit des Condylus inlernus ossis

liunieri aniangt nnd mil eineni Knde auf dam Os pisifornie und mil

eineni in deni Ligamenlum carpi schliessl. Dieses Band liegt also liings

der Ulna, isl aber von ilir durch einen bedeutenden Raum gelrennl. wel-

cher von den Beugemuskeln eingenoinnien wird. Bloss bei den nieder-

slen Wasservogein iden Pygopodenl liegl sie dicbl an der Ulna, mil dem
Knoclien wie eine unniiltelbare Fortselzuiig des Periosteuins veiliunden.

Sie geht inimer gerade vorwarts, zwisclien ihren Anhel'tungspunklen

stark angespannl. Sie spielt eine Hauptrolle in unserer Darstellung,

wesshalb icli mit ihrer Beschreibung begiiinen niusste; denn wenn sie

recbt stark ausgebildet. plati und breit. liilll sie den ganzen Kauin zwi-

scben den Sebneii . welclier bei den Singvogeln von dem vorher er-

wahnten Sinus cnlaneus ulnaris eingenonimen wird, wodurch dieser ganz

verschwindet.

Die Muskein sind folgende

:

A. Auf der iiiisseren (Sireck-i Seile, ausgebend voni Cond. e.vt.

OSS. hum. und dem Radius. Sie sind iin Allgemeinen Slrecker und bil-

den bei den Voiteln zusainmen cine grosse Fleischinasse.

a Laiige Muskein (fiir die Hand.)

I J K.\ tensor carpi radial is longus, *) gewolinlicli der

griissle am Unterarnie : liegl zuvordersi am Radius; geht vom (Js bum.
iiber dem Cond. e.\l. ab; die Seline endigl auf dem Tuber basis mela-
carpi reclil iin Fliigeliaiide. unler dem Daumen. 1st der hauptsachlich-

sle Streckmuskel der Hand nnd der grosslen Schwungfedern.

2. K\ tens or carpi rad. brevis, verborgen zwischen dem
Radius und Nr. 4; geht von der hinteren Seile (gegen die Ulna des

Radius) aus; ist oil selir klein. iininer slark zugespilzl . mit schmaler

.Sehne, welcbe gegen (las Knde des Radius hervorkominl und sich unler

der des vorigcn Jluskels anbeflet.

3. E.vtr. digitornni communis, vom Cond. e.vt., dicht am
Radius; ist aussen sichlbar. nebeii Nr. I. Seline lang, gehl aiissen an
den Vorderrand des Os melacarpi, an die Basis der I'hal. I ma, macht
dort cine Art Rolle; sie geht niimlicb \oii der iiusseren Seile und ba-
festigl sich dort an Tuberc. inarg. aniici. Die Seline giebt einen slar-

•) Die Naiiien sind liier ilic in der nicnscliliclicii .\iialniiiic pehriiiichlirlien,

uni die .\iiulii|;ie deiillirlicr /.u zciKeii. Da indessen ciii nnd dersellie ilieil oil

uni'leiche Vcrncliinnj; lici unt'leiciieri Tliieren licKnmnil . so wcrden die vim den
Vcrriclitiiiit'cn liert;cnoinrnt*NCfi iNiunen iinpii.s.spnd, z li. iNr. &, weiclici- iicini Vu-
gel kein Slreckiuuske! ist Khensu der Snpinnlor, Pronolor etc

10 »
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ken Asl . gleicli eineni fadeiiarligen Liganiente, an die Basis pollicis iin

Vorbeigelien lici dieser al). ~ Sireckt den Finger iind drehl ilin elwas,

so dass die Spilzen der grOsslen Scliwungfedern abwarls gericlilet vver-

den; biegt iiberdiess den Daunien. (Der Yerlauf der Seline liat Aolin-

litlikcil niit deni des Flex. dig. prof., Nr. II.)

4. Ext. indicis proprius (ist eigenllich ein Exten. profundus,

dein Flev. profund. enlsprecliend.) untcr dem vorigen, fast zwischen Ra-

dius und Ulna, am Radius befcsligl. Die Selnie gelil an den Voderjand

des Os melacarpi durch dieselbe Scheide, wie die des vorigen, iiber

dessen Hiegung liinvveg, sclzt sieb an die Ba.sis der 2len Pbal. , an der

ausseren Seile, iieben deni Flexor, profundus.

6. E.\l. carpi ulnaris, aussen sichlbar. neben Nr. 3; ist slets

init Zeligewebe eng an die Ulna, aussen an ^'r. (!, gebunden, und fangt

gewidinlich gemeinscliaftlich mit diesem vom Condylus externus oder

auf der Oberflacbe von dessen Basalsebne an. Die Sebne geht iiber

die Spilze der Ulna nach hinten, setzl sich an die Basis des Us mela-

carpi an der ausseren Seite. (Wird von Sclioepss Abductor meta-

carpi genannl.)

b) Kurze Jkskeln (am Radius oder der Ulna befesligl.)

6. H li inero-ul n ar is externus, fangt spilzig mit kuizer, star-

ker Seline auf dem Cond. ext. an, ist gross, aber vom vorigen ganz

bedeckt; lieflet sicb gross und meistens ausgebreilet an die Vorderseite

der Ulna, (aussen am ligam. inteross. ) Scheint sowolil zum Biegen

des Gelenkes, als auch Fesligkeit zu geben, zu dienen. — (Wird von

Schijpss Flex. piof. aniibrachii genannl. Vgi. weilcrliin unter iNr lo.)

Ungeaclitet einiger Versebiedenbeilen in der Lage diirfle dieser Muskel

fiir identiscb mit dem Anconaeus parvus beim Menschcn anzusebeii

sein. Ausser diesem giebt es keinen mit ihm zu veigleieben. Icb

babe dennocli einen neuen Nainen fijr ihn angenommen, wovon der

Grund wciterbin genannl werden soil.

7. Supinalor radialis ist nur einer bei den Vijgein , unter

i\r. I vor dem Radius, verborgen; geht vom Cond. ext., mit Nr. 3
vereinigl , aber unler diesem, aus, heflet sich mitlen an die Voiderseite

des Radius ohne Sehne. Er scheint darauf besebriinkt zu sein, bloss auf

die Gelenkkapsel zu wirken ; Supinirung ist unmijglich. Seine Ausbil-

dung scheinl gleithen Schrill mit der des Pronator superior (13) zu

balten , sie endigen sich ofl neben einander am Radius.

B. Auf der inneren (Beuge-) Seile des Unlei'armes, ausgehend vom
Cond. int. oss. humeri und der Ulna. Sie sind ihrer Nalur nach Beu-

ger. Die Muskein des Unlerarmes bilden. voii dieser Seite angesehen,

3 grossc Massen oder Gruppen, deren Sehnen durch die oben erwahnlen

Gruben , wenn diese vorlianden sind, gctrennl werden. Die vordere

Masse beslehl aus den voi-igen Nr. 1 und 7, die iiinlere aus N. 8 — 10
und 15, die milllere. zu oberst aus den Pi'onatoren, dann aus Nr. 11

und 12.

a) Lange Muskein fiir die Hand.

8. Flexor carpi ulnaris, vom Cond. int. nach dem Os pisif.

unter der Fasc. uln. ode^ hinter (aussen an) dieser; erst aussen an
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cier Ulna, dann liiater dieser. gleichsani aussen am Arrae. Isl gewohn-
licii einer der grdssleii Cubilal-Miiskeln. langfleischig mil staiker Seline,

der vorziifflichste Beuaemiiskel der Hand.

!>. Keel or re mi sum ciibili maciil gleithsam einen Tiieil des

vorigen aus . dessea hiiileren Rand, vun Cond. inl. aiisgehend, hililend;

gicbt kleine Selinen an alle Sclnvnna'I'edt'rn und scliliesslich eine an das

Lig. carpi. Knispriclil sonacli dem Palmaris longns des Mensclien.

10. Fle.xor digit, sublimit, ein lariger. schmaler, mcislens

sehr kleiner Muskelbaiich. unler der Fascia iiln. bet'esligl und sanz von

ihr veiborgen. Liegl entueder auf der Oberflache \on Ar. 8, oder

neben die.sem. an der Radialseite. Die Seline isl gewohnlich fein. geht

um die Radialseile des OspisiC. . schrag iiber den Melacarpus nacli der

Radialseile von desseji .'^pilzc. heflel sich an die Basis der Phalanx I ma,
rechl am Radialrande von dcren Gelenliflaclie . scheint also nur als

Streckcr zu wirken. (Die Sehne liisst sich bis zur Basis d. Phal. Vfda bei

Sirix iiisoria. Anas c/lacialis. auth, nach Schopss. bei Psillacus,

Fiilica und Apleiwdi/les . aber nicht bei Fulco puhimburiKS u. ni.

verfolffcn.)

11. Fle.v. digit, profundus, an der Tina unler Nr. H befesligt.

Sehne dick, gehl unler dem Lig. carpi propr. an den Kadiahand des

Melacarpus durch dieselbe Scheide. \\\e die Sehne des vorigen, aussen

an ihr. lanfl an der Innenseite des Radialrandes bis zum Gelenke fiir

die Phal. 2da , gehl dort quer iiber den Rand des Knochens nach ein-

wiirls zur Mille des Vorderrandes der Gelenklliiche. (Bei Cypselus.

Falco u. m. heflel sie sich dort an; aber bei Anas geht sie daselbst

in eine langslaulende Rinne am Radialrande der 'Jlen Phal. hinein,

welche an der Basis ein gescblossenes Loch bildet, und heflel sich

mitten an den Radialrand der Ph. 2da.) Die Sehne geht die des Fl.

subl. vorbei , durchbohrl sie aber nicht, wie bei den Saugethieren.

Scheint den Finger zu biegen. besonders das 'Jle died entgegengeselzt

gegen Nr. 3.

i'J. Flex, carpi radial is. liegl unler dem vorigen, an die

Ulna geheftel und nicht so hocli hinauf. wie beim Mensclien: gehl

schrag bis zum Os carpi aniicum unler den Sehnen der beiden Fl. digit,

fill. II.) bieL't sich vorn um den genannten Knochen, in dessen Rinne

und heflel sich an die aussere Seile der Basis nielacarpi. Biegl die

Hand und drehl sie nach aussen.

b) Kurze Muskeln igleichsam an der ausseren Seile.)

13. Pronator superior, von der oberen. vorderen Seile des

Cond. int. bis zum mitllcren Theile des Radius; heflel sich an den vor-

deren Thcil von dessen Innenseite; gcwohnlich sehr stark. Scheint bei

den Voceln , wie i\r. (>, 7 und der folgende. Iheils als Reuger, theils

um das tielenk zusamnienzuliallen und zu slarken, zu wirken; denn

Pronirung isl niihl motrlich. Dieser und der folgende cnlspiechen zu-

sammen dem Pronator liMes des Mensclien Scliupss nennl ilin (Nr.

13) brevis. und den frdgenden (II) loiiuus, widches auf die Mehizahl

der Vogel anccHandt. umgekehrl oder falsch isl, wesshalb der Name
geanderl werden inusste.
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14. Pronator inferior (s. profundus) liegl meistens unter dem
vorigen , zwischen dein Cond. int. und dem Radius am Ligam. interos-

seum ; hel'let sicli abcr dotli bei Pints und Pernis audi an die Ulna.

15. Humero ulnaris inlernus vom Cond. inl. zusammen mil

dem Pfon. inf.. von welchem er im Antange nur einen Tlieil auszu-

machen sclaint; liegt unter dem Fl. carpi ulnaris (Nr. 8.) fast so wie

Nr. 6 unter Nr. 5, aber niclit niit ilim vereinisil. Heftel sieh an die

Ulna aussen am Ligam. inteross. Gruss ist er bloss bei den Gallmae,

er liiidet sicli aber docli aucli bei den Anales. Uria, den Psittaci und

vermullilicli bei einisen anderen. lelill aber beslinimt \te\ Sirix. Pernis,

Cliaradriiis . Sterna. Ciconia. (1ms und den Oscines. Einige mem-
branbse Faden. ganz weil oben , deuteu indessen meistens seinen Platz

an. Er diirfte als eine Forlselzung des Pron. inf. tiir die andere Seite

des Knochens anzuselien sein. Schopss nennt ihn Flexor profundus

interior Gallinacearum . welchcr langer Name, um allgemein richtig zu

werden , noch mit dem Worle cubiti vermelirl werden miisste. Er ist

ausserdem falsch. da der Muskel sicli bei mehreren Formen findet.

16. Brachialis internus (oder Fl. antibr. brevis,) ist weit

kleiner, als beim Menschen: liegl bei den Vogein fast nur am Unlcr-

arme und geht am Oberarme bloss zwischen die beiden Condyli hinauf,

an der Ulna etwas weiter hinab aussen am Lig. inteross. , verborgen

von alien Beugern und unter dem Pron. inf. verborgen. Endigt sich

an der Ulna neben dem vorigen (15.) wenn dieser vorhanden ist, steht

aber seiner ganzen Entwickelung nach in durchaus keinem Verhaltnisse

zu ihm und scheinl kaum in der Grosse zu variiren.

Anmerkuiig. Alle kurzen Mii^keln (b) an der ausscren und irineren

Seite des Unterariiies stheincn zusammen eine oder zwei untere itluskei-

schiclUen auszuniachen. welclie das Gelenk unigeben und von den langen,

an den Car|)»s und die Finger gelienden Muskeln bedeckt werden. Man
koante sie alle luimero-ulnares nenneii , and sie sclieinen sijmmtlich die ur-

spruiig:licbe Funcliun zu liabcii . das Gelenk zusaniinen zu lialten und es zu

biegen. Sie diirtlen also l)loss Ausbildungen des Kapsclligamenles sein.

Zu bemerken ist die nalie Beziehung zwischen der Basis eines Paares von

ihnen uud einein Paare der langen Muskeln, (namlich Nr. G und 5 , Nr. 7

und 3, und Nr. Ij und 11.)

Der Unterarm hat nicht inehr, als diese 16 Muskeln. Von den

sich beim Menschen lludenden fehlen also unter den Streckern 3
zum Daumen und 1 zum kleinen Finger gehorender, unter den Beu-
gern 1 zum Daumen. nebst dem Proa, quadratus, oder alle eigene

lange Muskeln des Daumens und einer , welcher nicht wiirde wirken

konncn. Die iibrigen Eigenthiimlichkeilen dieser Klasse sind: der dop-
pelte Pronator und einfache Supinator, der Verlauf der Selinen der

Flexores digitorum, des Fl. carpi radialis und des Ext. digitorum, die

Grosse des Ext. carpi rad. long, et Anconaeus parvus (? Nr. 6,) endlich

die Hinzufiigung des Hum. uln. int. (iN'r. 15) bei einigen Formen. Man
mochle kaum vermuthen, dass sich so geringe Verschiedenhciten zwi-
schen den Muskeln des Vogelfliigels und des menschlichen Armes
fanden.
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C. Muskelii des Oberarmes.
Diese frleiclien norli melir denen beim Mensclien. Es sind

:

17. Extensor anlibraehii (oder Triceps.) aufs genauesle, wie
beim Menschen; nur fehlt das Caput inleriiuni.

18. Flexor a ii 1 il) r a cli ii (oder Biceps,) wie beim Menschen.

Voni Anconaeus parvus ist oben die Rede gevvesen (Nr. 6,) vom
Brae hi ails in tern us ebenfalls (Nr. I(i.)

Von den Muskein der Schulter werden wir im Fol2;enden nur den

Deltoidcus erviihnen. um hier nichl in allzu viele Specialilaten zu ge-
ralhen . wollen jedoc-ii bemerken . dass sich bei den iibrigeii Muskein
der Schulter und denen des Rumpfes in den verschiedenen Vogelgrup-

pen , ebenso deulliche Verschiedenheileu zeigen, wie beim Uuterarine.

Um eine Verelelchung zwischeu den Muskein des Armes bei den
Vogelordnungen madien zu konnen, habe ich seibst sie bei 27 von

alien Ordnungen aussewiililten Arten unlersucht und kann ausserdem

Schopss's vorlrelTliche Beschreibiinsen von Ii Arlen benutzen, von
denen jedoch 4 dieselbcn sind: niimlich von Oscines: Corviis co-
rone Sciiopss; Garrnliis (/laiidariiis Sch. et ipse; Pyrrhula vulgaris,

Emberiza cilrinella. Panis cristaiiis und Uirioido nislica, i.

Coccyges: (sei.su iatiore) Cyps. apus, Picus major, P. mar-
livs el Jynx, i; PsUt. magnits Gm., i; Ps. amazoniciis und Columba
lioia Sch. et i.

Accipitres: Sirix nisoria. lilurala, Asliir palumbarius (Per-
nis apivoriis) i; Aqiiila albicllla et Buteo vulgaris Sch.

Gallinae: Gallus domesl. Sch. et i; Tetrao Tetrix et Lago-
pus saliceti, i.

Grallae: Strutliio, Otis und Fulica Sch.; Rusticula , Grus,

Charadrius phiv. und Cicon. nigra, i.

i\altttores: Anas glacialis, Sterna llir., Ur. grylle wni Mor-
mon arclicus, i ; Aplenodyles Scii.

Alle aufgezalille. mil Singapparat verse liene Arten (Osci-
nes) slimnien so voilsliindig im Muskeii)auc iiberein. dass ich kaum meh-
rere als Hirundo von ihnen trennen kann. Sie zeiehnen sich von den

iibrigeu Ordnunsen besonders durch Foisjendes aus

:

a) die Muskeib;iuche sind so voil und gerundel. ferner kurz,

so dass die Sehncn der grosseren last die Hiillte der Liinge des Unter-
armes , oder mehr noch einnehiiien;

b) die Fascia ulnaris ist .sehr diinn . ausscn wenig sichlbar,

und unikleidel die hinlere (iruppe der Beuger des Unlerarmcs, wje eIne

unvrdi.slandise Sciieide. Der Flexor dig. subiinis liegl aul' dem
F I. carpi ulnaris in der Mitic auf, unler der Fascia, und bcginnt

innen neben dem Os liuni. mil kurzem seiir sclimalem, lleisciiigem Tlieiie.

c) Das hier angclidirte iiinlere Bcu2]iiuskeil)undel liegt weiler hin-

aus nach deii Schwuuttredern, vor der Ulna, als bei andereji Vogeiii,

welches davoii iierruhrl . dass die I'Ina fast gerade, bloss mit dem
oberen Ende ',„— ' „ aul'warts gekriimrnt und am anderen noch elwas

weniger, nach der enlgugengesel^tcn Riciiluiig (also ausserst schwach
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S-foniiin;.') gebojeii ist. — Aiis diesen . unler a. b iind c angefiihrten

Ursatlien bicibt ein bedeuloiider Raiim fiir die friiher envahnten Gruben

oder Einseiikiiiitrcii in dei' Haul an der inneren Seite des Unlerarnies

ijbrig.

d) Der b e la r in l\ n o c h en (humerus, wild fast vollstandig durch

Muskcln bclileidtt. welches theils von deren Griisse , iheils imd beson-

ders auch davon herrilhrl. dass der Delloideus bis zum Cond. e.\l. hin-

abgeht und sich dorl . neben dein Extens. rad. longus befesligt und

soinil die ganze iiussere Seile des Knochens beklcidet.

Uebrigens sind die Muskeln anf folgende Weise beschaffen , (die

in Parenthese eingeschlossenen angefiihrlen Forniverhaltnisse sind zwar

allaeniein bei den Siiigviigeln . abev nicht eharakteristisch fiir sie.)

Der Extensor carpi rad. longus, der grossle von alien, nur

bis -'/j fleischig, ungclhcilt . mil slarkcr geplatleler Seliiie; Ext. brevis

ausserst klein oder rudimenliir : E x I. carpi ninaris mit langer Sehne,

welche bei -
3 der Ulna beginnt und auf einem kleinen Hbcker am

Ulnarande auf der Basis des 3len (feslgewachsenen) Os metacarpi endigt.

(Der Ex I. dig. coinm.. gewohnlich, Ex I. indicis. von der Basis

radii an, ohne Hiillsmuskeln in der Gegend des Carpus.) Die hinleren

Beuger sind oben beschrieben. (Der Fl. dig. profundus geht von

der Basis ulnae aus; Sehne grob. lang: F I. carpi radiaiis von '4

der Ulna ab.) Die Pronator en (liessen fast zu einem, jedoch aus

2 gut gesonderteii BiindeIn bestehenden Muskel zusammen , welcher bis

zum halbcn Radius reichl; der unlere ist etwas kurzer. Supinator
klein, bis '3 des Radius. (Der Humero - ulnaris externus bis ','2 der

Ulna.)

Bei Hinindo riistica fanden sich folgende Abweichungen:

Der F I. dig. sublimis wcnig kleiner. als der unterliegende
Fl. carpi uln. , und anfangend neben ihm auf dem Cond. oss. hum.;

aber die Fascia tendinea wie gewohnlich, ganz hautarlig, diinn

u. s. w. — Beide Pronaloren gleich gross. — Alle Muskelbauche

sind noch kiirzer. als gewohnlich, nainlich der des Ext. carpi rad. long,

nur his ^1^ des Unlerarnies, dadurch werden die ausseren Gruben des

Unterarmes verhallnissmiissig langer. Alles Uebrige wie bei anderen

Singvogeln.

Die untersuchten Vogel der iibrigen Ordnungen zeigten unter

einander folgende Uebereinstimmungen, durch welche sie sich von den

Singvogeln unlerscheiden

:

a) Der fleischige Theil der Muskeln ist mehr gleich dick

oder geradlinig und lang geslreckt. unten gegen das Lig. carpi, am
Extensor und Flexor carpi ulnaris oft bis zu diesem. Daher

sind die Sehnen Uurz , und der Arm sclbsl bekommt eine gleich dicke,

weniger sclione Gcslall. (Bei denen. welche einen sehr langen Unler-

arm haben, Gnis, SlriT etc. sind doch die Muskeln nur bis -^/^ oder

2/3 fleischig.) Beinichte Sehnen kominen bei Arten aus mehreren

Ordnungen vor.

b) Die Fascia ulnaris ist dick, stark selinigt, platt und gleich

breit, rait bestimmten . nicht herabgefalteten Randern, liegend auf der
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Oberflache dcr Miiskelfchiclit. iind den Raiim fiir den Sinus ulnaris ein-

'

nehmeiul. Sie gelit von der I'Ina langs des ganzen Knoehens, mil einer

slarken Lamelle aus, welclie Flexor carpi ulnaris vom Fl. dig.

subliiiis trennl. Der lelztere liegt deninacli an der inneren (Radial-)

Seile, und niclil niilten aul' dem Ersteren : er ist stels nnler der F.

lend, befesligt und reirlit nirht his zur Basis des Unlerarines. Gewblin-

licli ist er bis nalie znm Lig. carpi lleischig.

c) Die Ulna ist. gegen das obere Knde , niiihin wenigstens von

'/3— 2.) u„(i allniiililicli gebogen, aber iin Vorderrande gerade, (sonach

etwas weniger bogenformig. aber niclil S-Iijrmig;) der Condylus ist

nur verindge seiner Dicke elwas nach unlen vorragend. Dadurch kommt
der Fl. carpi ulnaris nicht oder vvenig hinter der Ulna herauszustehen.

d) Der Humerus ist grossentlieils nackt wegen der Kiirze des

muse, delloideus, welcher bei den meislen Fornien bis zu seiner

Halfle oder nocli elwas weniger weit reicht und sehr sclimal ist. INur

bei Coiiiniba erreicht er ''

.,
; bei den Wasservbgein (Anas , Hienia,

Alca,) ist er sehr klein.

Riicksichtlich der Anordnung der Muskeln kann iibrigens Folgendes

jm Allgemeinen bemerkt werden

:

Der E\t. carpi rad. longus ist nicht grosser, bisweilen schmii-

ler, als irgend einer der (ibrigen, z. B. der Fl. carpi ulnaris oder der

Ext. carpi ulnaris, oder der Pronator elc.

Der Ex I. carpi rad. brevis ist dagegen gross und stark, (aus-

ser bei den Schwirnnivogeln.)

Der Ext. carpi ulnaris ist meistens fleischig bis znm Carpus

und endigt sich mil seiner Sehne an der Ulnarseite auf dem mitlleren

Os melacarpi (d. i. an der Radialseite der Fissur des Carpus. Das

Tuberkel. auf welcheni er sich bei den Oscines endigt, fehll.

Die Pronaloren sind deullich getrennt und stiirker, als bei den

SingvOgeln. Ebenso verhalten sich der Supinator und der humero
ulnaris extern us; aber diese letztercn erslrecken sich bisweilen

nicht welter am Unlerarm hinab, als bei den Singvogeln, (^bis '/si '/a

u. s. w. ,) weil der Unlerarm gewbhnlich viel langer ist.

Das Folgende enlhalt eine elwas umslandlichere Beschreibung der

Muskeln des Unterarmes bei den mir bekannten Formen der Nicht-

Singvogel . mil Ausschluss einiger bedeuteud abweichenden. (Cypselus,

Picvs. Strauss, Pinguin.) dercn besonders Erwahnung geschehen wird.

a) An der iiusseren Seite:

1. Extensor carpi rad. longus hat eine fast drehrunde, aber

kurze Sehne bei den Haubvogein und bei Slenni. eiric plalto und breile

bei den meislen iibrigen, besonders den Hiihnern. Der Muskelbauch

fangi oft mil 'i Thcilen (Capita) an, vvelche bis weil hinab getrennt

bleibcn bei (Jru.i, Cicnnia, Charadr'ais , einigen der grosseren Raub-
vbgcl , Mcrgiis u, m.; aber dicss variirl bei den (Jrdnungcn. Bei Co-
lutnbn ist er an der Basis ungewbhniich breil und filngt hoch oben am
Os hum. , uber dem Cond. exi., an.

'i. Ex I. carpi rad. brevis, ist selir gross bei j'siliacus , Co-
lumba, den Raubvbgcln, lluhncrn und grosseren Wadcrn, (^auch Otis
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nnd Sirvtiiio.) Er beginnt von der Basis radii und nalie der B. ulnae,

60 dass seine Aponeurose ein eigenes Lig. inleross. bildet, und der

vcrborgcne Tlieil isl so dick , wie eincr der iibrigen grossten Muskeln.
— Dagegen ist er sehr klein, fadendiinn. bei Charadriii.i , Anas,

Sterna, Uria und Alca, bei denen er nur vom Radius aniangt. Bei

Grvs und Mergvs komnit er auch bloss vom Radius . aber nicbt so

scbmal.

3. Ext. dig. communis, ziemlicb plati und breit, aber diinn,

bei den AccipUres , schnuil bei den iibrigen. Seine Sehne giebl beim

Strausse keinen Ast an den Daunien. (vergl. weiteriiin.)

4. Ext. indicis proprins im Allgemeinen dick, fangl nahe der

Basis rad. an bei Slerrui , bei •
j bei Psittacvs, den Accipilres, Gral-

lae , elwas weilerbin nach unlen bei Colmnba, bei '
., bei yl/^oi, elwas

nacli unlen bei Alca. bei 'o bei Aptenodytes. am vveileslen nach unlen

bei den (laltinac , namlich bei '
-,

bei (lalkis dottiest. , ',., bei Telrao,

und wenig iiber ',., bei Layopns . endlich •*
-, bei Ciconia nigra, bei

welcher seine Sehne ungewobnlich lein ist.

5. Ext, carpi ulnaris, ziemlicb diinn bei den Grallae und

Sterna, mil einer schmalen Sehne von der Aponeurose aul' der Ober-

fliiche des folgenden . innen am I'nierarme anfangend ; eben so, aber

grosser und weiter hinauf gegeii das Os hum. bei den Atiseres . Gal-

linae, Strix. Fieischig vom Os hum. an bei Colviiibu.

6. Humero-ulnaris exlernus, dick, wie Nr. 1, und stark

bei alien. Bei Cohiitiba erstreckl er sich bis zur balben Ulna, bei

Psiitactis bis *;^; unler den Accipilres bei Aqiiila albicilla bis '/o,

Bnteo, Falco. Strix elwas dariiber, F. paltitnbariiis bis -3, bei Anas,

Uria und Alca bis -3, Sleriiu kaum bis '.j, unler den Grallae bis

^jt bei Scniopax und Fiilica, aber nur bis •*,;, bei Grus und '
,, bei

Charadrivs ; bei Cicotiia , bei welcher er diinn ist und zwischen den

beiden Armknoclien liegl, kaum bis '/.,. Am alleigr(>ssten ist er bei

den Galiinac, bei denen er bis zur Spitze der Ulna reicht.

7. Supinator, allemal starker (leischig; erslreckt sicli bis iiber

den balben Radius bei Psiitactis, bis '^3 bei Coliittiba, *,;j bei den

Raubvijgeln und Wadern, bis iiber ',.1 bei den Hiihnern, (Lagoptis •*,5,

Galltis - ,.) bis '
., bei Anas. '

=, bei Merijus. zii beiden Seiten des

Knochens sichtbar, wie bei alien vorigen; aber bei iria. Alca und

Aptenodytes geht er nur bis elwa '
., an der riussercn Seile. Ist seiner

ganzen Liinge nach mil deni Ext. dig. comm. vcreinigt bei Charadrivs.

b) An der Innenseite:

8. Flexor carpi ulnaris. vorher erwiihiil ; immer dick.

9. Rector remigum, lelill bei Aptetiudytes. Wo der Unterarm

lang isl, hat er eine starke, lange Sehne; so bei Griis. Strix etc.

H». Flexor dig. sublimis. Sein lleisehiger Theil liiiigt bei

Cohimba und Psiitactis an der Basis der Fascia an und heltet sich an

deren Rand bis fast zum Carpus; elwas kiirzer, aber dick bei den

Accipilres: fangl von '
j der Fascia an he'\ Strix, F. palutnbariiis und

apivorits u. m. ; elwas weiter hinub bei den iibrigen, und bei '3 beini

Adier. Am allerkleinsten isl er bei den Hiihnern , bloss unter dem
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Ende der Fascia, fvon ' o bei Lagopvs, ^j, bei Tetrao Telrix ;} die

Sehne giebl eineii Asl an die Basis pollieis ab , obgleicli audi Nr. 4

einen, wie gi'wolinlich . abgiehl. V(Mi den Grallae ist cr bei Scolo-

par umi Grvs last wie bei den Raubvotieln gebildet, bei Ciconia und

Rulivs is er lUeiiier. bei Anas fleischif von ''.., bis zur Spitze der

Fascia.

Bei Alca stark . fleischig von der Basis bis
*i^

der Fascia , be!

Sterna von der Basis bis ' >.

II. Flexor dig. profundus, fangt bei den meisten Formen
bei '

1 der Ulna an. so bei Cnlmuba. den Accipilres. (JaUinae . Sco-
lopax und Fiilira. Anas. Alca. niiher an der Basis bei Psitlaciis und

Coluniba.

1i. Fle.xor carpi radialis, fangt etwas iiber der Mille der

I'Ina an bei Psillacus, Vohimba. Aen Accipilres. Gallinae. etwas holier

bei Wasserviigeln , aber weiter iinten bei Wadein. bei -,3 bei Olis,

Scolopax . Slrtilliin .
*

=, bei Fulica , bei vvelcber also dieser Muskel

ungewiJhnlicli klein ist (Schiipss,) aber von '
., bei Grvs, und gleich

unter '/o bei Ciconia.

13. 14. Die Pronaloren zeisen sicli nnler 2 verschiedenen For-

men. Theils sind sie gleicli lang, oder der unlere ist etwas kiirzer,

wIe bei den Singvogein . aber immer weit getrennt ; llieils ist der un-

lere bedeutend liinger und dicker. Der nnlere ist immer wenigstens so

dick, wie Nr. I, oft (z. B bei Grvs) doppelt so dick. Bei Cohimba

ist er am grosslen von alien, bis ^V, und bis zur Spitze des Radius.

Bei Psillacvs erreichen sie '/., und ''/•,, und sind an der oberen An-
satzstelle am Os humerus weiter getrennt. als gewohnlich . so dass der

obere sich bedeutend hoher am Knochen anheflet, neben deni Flexor

carpi ulnaris. Bei den Accipilres reiehen sie gewohnlich bis '':j und '/..j,

(Slrix nis., Aslur, Buleo.) oder '
i
und ^

.,. (Falcu, Sirix HI.J oder

nur bis ^
^ und '/o, (Aqvila albicilla.) Bei den Gallinae ist der obere

etwas langer und reicht bis ^
., bei Telrao. -f Lagopvs ; iiber 'jiGal-

lus. Bei den Grallae linden sich bcidc Formen; bei ,Sco/o/)aa; reiehen

beide bis '/2, bei ('icnnia und Grvs ''3 und '-,.,. Olis ','0 und '-/(, Fu-
lica ''2 und ^/j. Unter den Wasservogein bei Sterna bis \', und ^/j.

Anas bis '
._, und '-';,. Alca und Uria, bei denen sie ' ., und ^'i errei-

chen, liegt der grosserc aussen. gegen die Spitze des Unterarmes bin,

nicht unter dem kiirzeren, wie er. wenigstens grossentheils. bei alien

anderen \'(igeln thut.

15. II umcro-ul naris interior, i.st auch oben erwahnt. Er
reicht bei den Galliuap. bis zum halben Unlciarme, triU't sich dort mit

deni Anfange von Nr. IH. an der Innenseite der Ulna, bis zu deren

ausseren Hande. Bei Ci/f/nvs wurde er von Ticdemann gefunden.

Bei Anas fjlarialis und mi>IHssima geht er vom Coiidylus als eigenes.

dr<'lirundes und ncischini's Biindel aus. befestigl an '/j der Ulna neben

dem brachialis int. und Flexor, die. prof. Bei Ulcrr/vs Merganser
ganz so, aber weniiier deullieh gesondcrt. Bei I'ria ist er nicht

gCBonderl. sondern es enlspritlil ihin ein Theil des Pron. inf., dessen

Faeern eich an die Ulna, von der Basis bis '
, , heften. Bei Psittacus

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



macbt er einen kleinen Biindel aiis. welclier vom Condylus. iinter deni

Pron. iiil'. ausgehl unci nur lose mil Zeilgewebe aii dciii obern ' - der

Ulna befesligl 1st.

Moglicberweise ist ein Rudiment desselbeii bei einiaen der iibrigen

beschriebenen Vogeln iibersehen nordeii. vvelche ieh jelzl nicht von

neuem zu unlersuclicn im Stande bin ; bcslimml felill er aber bei Sirix,

Pernis, Grus. Cicrmia, ('Itaradrhis und Slenia.

Kn oc h ena it ig e S e h n e n kommen liOchsl unregelmassig vor, z. B.

unler den Gall'mae be! Galiu.i domesticiis bloss am Flexor dig. pro-

fundus aussen an der Hand, aber bei keineni am Uiiterarme. bei La-
gopus am Unlerarme am E.\t. dig. comm. und Ext indicis, aber an

nicht mehreren. - Unler den (Irallae bei Otis am Fl. dig. profundus

(Sch.), aber bei Grus an alien Museuli carpi el digilorum (E.xlensores

et Flexores.) am Unlerarme, ausser am E.\t. indicis (der Exl carpi

rad. longus ist zweisrelheill, mil einer weichen und einer knoclienartigen

Sehne.) — Von Accipilres hat Slrix liluiata Knocliensehnen am Un-
lerarme an alien M. dis et carpi ausser am Fl. carpi ulnaris

Als Resultat dieser Darlegung lolgt, dass alle diese Viigel mil ihren

sehr bedeulenden Verschiedenheilen , doch in der hauplsachlichen Bil-

dung der Muskein des Unlerarmes iiberein.stimnien . und nur zerslreule

Abweicliungen daizubielen scheinen , welche das Cliaraclerisiren der

r d i n e s schwierig macben.

Die Gallinae scheinen indessen beslirnmie iMgenlhiinilichkeiten zu

leigen, namlich : a) die beiden Humero-ulnares sind ungewolinlich aus-

gebildel; der innere, welcher ihnen fast eigen ist, gehl bis 'o, der

aussere bis zur Spilze der Ulna; b) der Flexor dig. sublimis isl unge-

wohnlicli klein und nach aussen geselzt; t) der Extensor indicis pro-

prius fangl well unlen an. (welches jcdoch auch bei Ciconia der

Fall isl.)

Die iibrigen Ordnungen scheinen melir zu variiren, gruppiren sich

aber doch deullicli bei den Ffuhnern und gleiclien einander sehr. Nach

den wenigen wohlbckannten Beispielen sind sie schwer zu characteri-

siren; es isl aber zu bemerken , dass die niir bekannlen Kaubvogel
eine drehrunde Sehne am vorderslen Muskel, einen kiirzern Pronator

superior, breitere Exl. dig. conim. etc. haben.

Die Wadvogel haben einen fchvvachen Extensor carpi ulnaris,

welcher auf dem humero uln. exl. anfangl, variiren aber sehr.

Die Wasservogel haben einen sehr kleinen Exl. carpi rad.

brevis und delloidcus, bielen aber iibrigens 3 ganz verschiedene For-

men dar: die Sterna und die Enlen mil inehr gewohnlicher ausserer

Form; die letzteren mil einem kleinen gesonderlen humero ulnaris in-

terior, und die Pi/gopodcs mil slark geplallelem Fliigel und denizufolge

einem ungewbhnliehen Ansehen der Muskein und ungewohnlicher Lage

der Fronaloren; der Supinator liegl nur an der aussern Seite, die

Fascia ulnaris ist ohne Zwischenraum eng an die Ulna gebunden, u. s. w.

Am allerwenigsten kann ich iiber die Coccyges uriheilen. Es sind

mir bloss einige abweichendere Formen bekannt, und fehlt mir jelzt die

(Geiegenheit diesen Mangel zu erselzen.
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Wir ^elien jelzl 7.11 eirier kiirzen Beschreibung (ier Muskeln bei

einigen einzelnen Forinmi iJber. welche die abneicheiulslen sind, die ich

kenne.

Cypselus scliien mir nui' eiiie einzige Uebereinslimmung mil den

SingvOgelii zii zeigcii . iiiiinlicli in dein iiusseist kleiiieii Extensor carpi

rad, brevis. Ausserdcm gleicht er den Ilinmdo nur hinsichllicli eines

Flexor dig. subliniis, welelier fast so gross ist , als der Fle.vor carpi

ulnaris und vom Condylus inlernus anfangl; aber diese Jluskeln liegen

nicht wie bei der Schwalbe und den Osciiies ini Ailgemeineii . sondern

wie bei den JNicht-SingvogeIn : Der erstere liegl ganz an der Kadial-

seile des lelzleren, getrennt von ihni durch die Fortselzung der deut-

lichen gleichbreilen F"ascia lendinea Aiisserdem sind die Muskel-
bauche niclit gerundel . sondern geradlinig und setzen sich fleisrbig

beinalie zum Carpus fori Der Typus des Nicbt- Singvogels findel sich

also volistandig beibelialten; iibrigens aber ist der Verlauf der Muskeln

sehr abweichend

:

Es fangt namlich der ungewiihnlich breite E \ t. carpi rad.

longus oben bei '
., des humeri an; der E.xt. dig. communis ist

ebenfalls ungewohnlich breit an der Wurzel; Ext. indicis klein, sonst

wie gewohnlich; Anconaeus parvus gewohnlich, bis'.,; Flexor dig.

profundus am Cnndylus inlernus humeri befestigl! und fast so gross

wie der Ext. carpi rad. longus. Verlauf der Sehnen gewohnlich; Fl.

carpi radialis fangt nalie der Basis der Ulna an; Pronotores
sehr stark, der obere elwas iiber 'o, der unlere elwas iiber 3;^ und

an der Spiize zusammengezogen , nicht ausgebreitel! — Supinator
bis ',2-

Piciis stimmt in den meisten Fallen mil den Singvcigeln iiberein,

so dass wir bloss die Verscliiedenheilen anzugeben brauehoii, welche

sammtlich eine Annaherung an die Kicht-Singvogel zeigen, und folgende

sind:

a) der Pronator inferior hat eine ungewohnliche Bildung,

welche ich sonst nur bei Peniis ap'worus gesehen habe; er heftet sich

namlich an die Membrana inteross. und an die Ulna eben so viel, wie

an den Radius, (bei einem Kx. von Picus major fand er sich bios an

der Ulna befestigl, aber bei '2 andern und P. marliiis. wie eben er-

wiihnt ward;) er jeiclit elwas iiber [ ., des Unlerarmes; Pronator
superior isl deullich getrennt und elwas langer; Supinator auch

elwas ijber ' .j.

b) die Muskelbauche sind weniger angeschwoUen und etwas

langer, als bei den Osciiie.i. wodurch die Gruben am Unlerarme kiirzer

werden. Hicrher gehiirt, dass der Flexor carpi radialis wait

unten, bei -
,
anfiingt.

c) die Biegung der Ulna ist am obern Ende etwas langer (bis

^j^), am Vorderende unbedcutend , woraus eine Lage der hinlern Fle-

xoren folgl, welche von der bei den Sing-VOgeIn elwas abzuweichen
beginnt.

djDieFascia ulnaris ist fadenschmal. doch ein deulliclier Sirerfen.

Uer an ihr befesligle Flexor digitis subliinis ist bei Picus majur
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dem der Siiigvogel gleicli; bei P. martius aber liat er einen viel langer

geslreckten Bauch, bis -3 des I'nteiarms und eine Sirecke vom Os hum.

anfangend.

e) Der Deltoid eus Isl weil kleiner, als bei den Oscines , nur

bis 5
; des Os hum.

Jyiix torqiiilla gleicht Picus, aber die beiden Pronaloren befesti-

gen sich am Radius; der obere bei *
5 . der uiilere bei ' o. Sie sind

wail starker, als bei den Oscines und deullicher gelrennt. Flexor dig.

subliinis ist weit dicker, als bei den Singvogein, lleischig bis ^ 4 und liegt

an der Scite des Flex, carpi ulnaris. Der Ext. carpi rad. brevis wie

bei den Singvogein.

Columba, vvelche in die allgemeine Beschreibung aufgenommen

worden ist, zeigt nichl viel geringere Eigenlhiimlichkeiten durch ihren

breilen E.vl. carpi radialis, ihre uiigeheuren Prona tores u. s. w.

Sie hat ausserdem einen ungewohnlich gebiideleii Muskelapparal inncn

an der Haulfalte vor dem Humerus.

Der Strauss hat, zulolge der von Schopss gegebenen Beschrei-

bungen, viele Eigenhoilen , wesshalb wir den I'olgenden Auszug mit-

theilen

:

Der ExI. carpi rad. longus fiiugt hoch am Humerus, bei '
5 , an,

der Ext. c. rad. brevis wie bei den Grallae elc.

Der Evt. dig. comm. ohne Sehne zum Daumen.

Der Ext. indicis von ' 3 des Radii an, hat mehrere Hiilfsmuskeln.

Ext. earpi ulnaris bis zur Hiilf'le verwachseu mit dem Humero-

uln. ext., welcher bis - 5 reicht.

Supinator slark, bis -
;j.

Die Beuger einigermaasscn wie bei den Wadern u.s. w. , aber die

Sehne des Fl. dig. profundus gibt einen Asl an den Daumen, statt des

Ext. dig. comm. ab.

Pronator nur ein einziger, bis ''j.

Biceps hat bloss das Caput longuni.

Deltoideus geht auch von der Clavicula ab und gleicht sonach mehr

dem der Saugelhiere, endigt sich bei ^ 3 des Humerus.

Tensor plicae culaneae und Rector remigum linden sich , tinge-

achtet des unausgebrldelen Zustandes des Fliigels.

Apteiwdi/lcs ist naelist den Siraussen die ineist abweichendste aller

bekannten Vogelfornien, wesshalb der folgende Auszug, ebenfajls aus

Schopss's Beschreibung. hier auch von Interessc sein kann. Der

Fliigel ist vollstandig wie sonsl bei den Vogein gchildet, und hat bloss

in der aussern Gestall und der starken Zusammenplallung einige Aehn-

lichkeit mit der Brustllosse eines Walllisches. Ilaies u s. w.

Ext. carpi rad. longus und brevis fast gewbhnlich , der letzlere

nicht klein.

Ext. dig. comm. gibt am Carpus einen Ast an den Ext. ind. pro-

prius ab.

Vom Ext carpi ulnaris existirt bloss ein RudimcTil Sehnenfasern.

Humero-ulnaris ext. klein.

Supinator bis "0. wie bei Aha bloss an der aussern Seite des

Radius.
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Von beiden Pronaloren bloss seliniclile Riidimenle.

Flexor carpi uliiaris soil bloss aiis einer Seline beslehen (elwa

Fascia iilniuis?. ) uiid der Rector reinigum lililen. Dagegen soil der Fl.

digit, sublimis void Condylus anfangen und seine Schne sicli an der

Phal. -da endigen.

Fl. digit profundus iiicht klein; auch vom Radius an.

Fl. carpi radialis bloss aus einigen sehnichlen Fasern besleliend,

wie der Flexor und der E,\tensor ulnaris.

Der Biceps fehlt. aber der Bracliialis internus gelil lioher hinauf.

Delloideus selir klein.

Tensor plicae cutaneae isl vorlianden , obgleich der Fliigel wenig

gebogeii werclen kann.

Schlu.s.sheiiierkuiigeii.

Aus dem Obigen gelil deullich hervor, dass die Singvogel in

Hinsiclil auf den aussern und innern Flugelbau eine merkwiirdige Ein-

fbrmigkeit zeigen. Sie lliun dasselbe in jeder andern Hinsiclit, und es

ist nur nolliig. den liier aufgeziihllen Verscliiedenheiten von den ubrigen

Vogeln. den iiinen eignen Muskelapparat am unlern Kelilkopfe hinzuzu-

fUgen, urn klar zu beweisen , dass sie eine bestimnile, eigene Gruppe

der Vogelklasse bilden, welche kaum einige Uebergangsrormen entliiill.

Dass man ubrigens die s. g Singmuskein als den Ausdruck einer Eigeii-

thiimliclikeil in der ganzen Organisalion. und niclit als ein Singapparal,

ansehen muss, erhelll deutlicli aus deren Vorkommen bei alien auf eine

gewisse Weisc gebildetcn Arlen, unler denen ein grosser Tlieil nichts

besitzt, was man eigenllicli Gesang nennen konnte , z B. die Corvi,

Garnili und eine Menge aiisliindischer Formen ; ferner auch bei den

Weibchen , «elclie nichl singen. Ausserdem finilet sicli ein wiiklicher

Gesang bei viclen Arlen. welchcn die genannlcn Mu.skein fehlen , z. B.

den Meerenten. einigen Raubvogein , dem Hauslialine . Colnrnix. Das

Spiel bei den Tetraoncn. das Larmen des Meleac/ris. die eigcnen Laute

wahrend der Forlpflanzungszeit bei Perdix , Scnlopar und niehreren

Tringarien sind ihrem Wesen nach vollig dasselbe. als der Gesang der

klelnen Vogel.

Eben so leiclil sielU man es deullich, dass die Wasservcigel in

jeder HinsichI den abweichendslen Gegensatz gegen die Singvogel bilden,

und dass die Wader und Hiihner sich an sie anschliessen , indem

dicse 3 Ordnungen in den nieislen Fallen zienilich geiiau iihereinslimmen.

Die Uaub vogel scheinen zwar auf den erslen Anblick viele Ver-
schicdenheil, vemioge ihrer grossen Fliigel zu zeigen: vergleichi man sie

abcr richlig. so (indel man, dass diese Fliigel kaum in irgend Elwas

von denen cines bcdeulenden Theiles der Water und Wasservogel ab-

welchen , welche ebenfalls lange Fliigelknochen und Armschwungfedcrn
besilzen fz B. die ('iconiav . Ardeae. Lams.J und dass der gauze Bau
nebst der Federbekleidung ganz derseihe isl. wie bei den 3 genannten

Ordnungen. Bcispiele hiervon anzufuliren, ist unnothig, da dieselben

8ich im Vorhergelienden auf jeder Seile linden Wenn andcre Korper-

theile in Bctrachluog guzugen werdeu, so Uudet man in der Grundl'orm
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stels dieselbe beslimiiite Abweichung vom Singvogellypus und Ueber-
eiiistimniung mil den Hiihiieni , Wadern und Wasservogehi. Die Raub-
vogel und Hiihner slellen sich als 2 Modificalionen derselben Form,

nacli verscliiedenen Seilen ausgebildel, dar; die eine isl ausseilich so-

wohl, als imierlicb. zu Pllanzenrressem gebildel, mil slark muskuliisem,

auch iibrigens dnnach eingerichlelom Magen, grossen Blinddarmen, wenig

gespitzleni Schnabel und Klauen, ohne das Bediiitniss eines slarken Fluges,

u. s. \v. ; — die aiidern zu Haublliieren , mil diinneni iVIagen und ini

Allgeineineji kleinereni Darme, slarkeren Fangoiganen und insonderbeit

slarkem Flugvermogen Aber die nalie Verwandlschaft zwischen ihnen

zeigt sich deullich in der Uunenbekleidung. der Anoidnung der Federn,

der Bildung des Amies, der ganzen Biidniss der Fusse , sogar in der

Form des Schnabcis und der Klauen bei den )'iilluriin und einer grossen

Anzahl der americanisclien Biileo- und Adier-artigen Vogel, verglichen

mit denen bei den Iliibnern. iNebst den nathslfolgenden i;ahern sich die

Raubvogel jedoch den Singvogein durch eine grossere Ausbildung der

Hinlerzehe und auch durcli die unvollkoniniene Bescliairenheil der Jungen,

wie durch die Nolhwendigkeit. diese zu iitzen. Die Hinlerzehe bekomnit

indessen nie die Form, welchc aliein den Singvogein zukommt, sondern

behall stets denselben Typus. wie bei den vorhergehenden , und ist an

der Wurzel ehvas gehobcn.

Die iibrigen Vogelformen, Tauben, Papageien, kuckukartige
Vbgel, Pici. schliessen sich, mit Ausnahme der lelzlen, eben so

deullich an dieselbe grosse Ablheilung der Classe. zeigen aber doch

ausser den eben erwiihnlen Vcrlialliiissen Hoch einige weilere Aehnlich-

keiten mil den Singvogein, in der meislens geringercn Anzahl der Arm-
schwungi'edern und einer kleineren Anzahl von Reihen der unleren Deck-

I'edern. Ancb ihre Farben . das aussere Ansehen ihres Schnabels und

ihrer Fiisse, (aber gar nichl deren SIruclur. ) ihre geringere Grosse und

ihr Aufenlhalt auf den Biiumcn inaehen es. dass man glaubl, sie gleichen

den Singvogein, mil denen sie besliindig vermeiigl worden sind, Mit

Piciis verhalt es sich anders; denn diese Gallung zeigl sieh als eine

wirkliche Uebergangslorm, vvelrhe ihrer Fliigelhildung nach am meisten

den Singvogein zu gleichen scheint; aber das Mangein der Singmuskeln,

die Bildung der Fiisse und die Aiiordnung der Flugelniuskeln beslimmen,

in Verbindung mil dem obeji ei«ahnlen Verhalleii der kleinen aussern

Deckfedern, bei ihr mil voller Deullichkeil ihren Flalz neben den kuk-

kuksarligen Yogeln.

Wir haben hier zu zeigen gesuchi , dass, obgleich sich mannich-

faltige und bedeulende Unterschiede zwischen den V'tigeln , denen der

Singapparat fehit ergeben, sie alle doch eine beslimmle (ileichheit der

Organisation besilzen, welche macbt. dass sie sammllich als eine einzige

grosse Ablheilung der Classe, im Gegensatze gegen die Singvogel, zu-

sammengefassl werden kiinnen und miissen, welche eine andre, gut ge-

sonderte Grundbildung haben, aber eine ganz ungewohnliche Einformig-

keit zeigen. Diese Zweilheilung vvird also die ersle naliirliche Einthei-

lung der Vbgelklasse; die Singvijgel sind an das eine Ende der Reihe

zu slellen; an sie grenzen zunachst die Pici, Coccyges, u. s. w. Das
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m
andere Ende nehmen iiolhweiidig die Schwimniviigel ein. Die Acci-

pilres und Galliiiae miissen iliren Platz mitten in der Reihenfolge l)e-

halten. welches jedocli niilil liinderl. dass sie als die am lioclislen aus-

gebildeten betrachtet werdeii konneii, weiin diess beliebl wild. Kbeii

diese Aiisiclilen von der Verwandlschaft und wifsenscbaflliclien Anord-

Dung der Vciselfornien babe ieh schon in dem, im Jalire l83o in dicser

Zeitscbrift abgedruckten Ornilhologischen Sysleme etitwickelt, und sie

sind durcb eine forleesetzte Forscbung nur beslatigl worden , obgleicb

viele Aenderungen in Folge einer erweilerlen Iv'enutniss In der spe-

cleliern Gruppirung liaben gemacbt werden kbnnen.

Um eine Uebersicbt der wicbtigsten dieser Aenderungen zu geben,

llefere ich die folgenden beiden Anhange.

Anhang I. Systematise! le Anoi-diiuiig.

Um allzuviele Eintheilungsgrade zu vemieiden , bemerken wir bier

bloss, dass die so genannlen Singvogel allein in der unlen folgenden

Leglo I ma zusammengefassl werden und dass alle iibrigen . welcbe die

Legio '2da, 3tla und 4la ausmachen , siimmtlicb koine 5 Paar Muskein

am unteren Kehlkople haben. Ueber die Verscliiedenlieilen in der Bil-

dung dieser beiden Hauptablheilungen isl im Vorlieigebenden, so wie In

dem oft angefiihrten Ornllbologiscbcn Sysleme. in den Vet. Ac. H. 1835,
weitlaufig gespruchen worden.

Falls man, zur Erlangung einer besseren Symmetrie in der Auf-
slellung die, an der eben angefiihrten Slellc und von mebreren Schrift-

stellern angenonimene Zweilheilung nacb der Beschallenheit des Dau-
mens und der Jungen beibebalten will, bekomnil man die U ersten Le-
giones in die eine Ablbeilung zusammen und die beiden letzlen in die

andere. Dann aber wird man genolhigt, zu bemerken (wie icb es a. a. 0.

S. 07 gethan babe), dass die zur Legio jda geborenden Arten in dem
hauptsacblithsten Theilc ihrer Bildung denen der Legio 3tia et 4ta

gleicben, nicht aber denen der Leg. Ima, mit welchen sie zusammen-
geslellt werden. Es ist auch zu bemerken, dass der Daumen eines

Raubvogels, Kuckuks oder sogar eines Pictis nie so gross oder so ge-
bildel ist, wie der eines Singvogels. Er ist inimer an der Wurzel
schmaler, fast gerade aufwiirls gehoben u. s. w. und niibcrt sicli in der

Form dem der Hiihner. Wader und Wasservogei. Ferner ist zu bemer-
ken . dass mebrere Galtungen mil langem stiitzendem Daumen in den
beiden grossen Ahlhcilungen vorkommen, bei denen er gewohnlicb klein

und aufgerlcblel ist, namlicb Penelope, die ganze Cohorte der Ilerodii

(ArdeaJ und die ganze Ordnung Tolipaliiies.

Legio I ma. (.Volucres'- Vet. Acad. Handl )83.3.)

Besteht bloss aus dem Ordo Imus. ^j

•) Die Alilliciliiiiuen, wek-lie hicr /.U)iuch.st iiriler deii Ordiites aulperiihrl wer-
den, cnlflftrcL'hen MillkoiDnieii deiicri, welclie \ on k e n „Z ii n I'l" jjenaiinl werden
welchen Ansdriirk n(«ri dnrcli Cohors iiber.seU,en kann. Sie .sind firusser, als die
Faniilien der .Neneren, eiilspreclieii uber nicht so hedentenden hunnei'^cnthiiin-
lichbeiten, als die I, i n n eiscli en Ordinen.

Jaun. r. Utnilh., in. J>hr|., .Nr. 14, Mln IBM.
f |
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1) Passeres. (Nares plumis teclae, carent tnembraiia.) '" f'u ..

a) (Inlegriroslres) Ploceinae; Serininae; Loxiae.

b) (Incisiioslres) Fringiliinae; Pitylinae; Emberizinae.

2) Oscines. .!j

a^ (Membr. narium fornicata, nuda :)

* (Alae mediocres) Slurninae; Alaudiiiae; Tnrdinae. (cum
Sylviis et Cinclo.)

* (Brevipennes) Myiotherinae ; Timaliinae; Mabiri; Ana-
batinae.

* (Longipennes) Uirunditiinae.

b) (Membr. nar. obsoleta, piumosa:)
* (Depiessiroslres) Mtiscicapinae ; Tyranninae (c. Platy-

rhyncho , Etiscarthmo elc.)

^ (Compressirosties) Laniinae , (c. Thanmophilis ;) Garrii-

linae; Corvinae; Paradiseae ; Tanayrinac; Parinae.
* (Syndaclylael Piprinae; Eurylaemi.

3) Longilingves. (Omn. membr. nar. fornicata.

1

'^

Gymnopinae, Meliphaginae, Cinnyrinae; Dacnidinae. -*

4) Scans or es. (Ungue medio non obliquo etc.) '

a) (Membr. nar. fornicata) Certhiaceae. "•

b) (Membr. nar. obsoleta, piumosa) Dendrocopinae , Sittinae.

Legio 2da. (,,Gressores- loc. cit.)

Ordo II. Coccyges.
1) Picidae: Picus, Jynx.

2) Cuculidae: Bvcconinae (c. Rhamphaslo et Galbula;) Cv-
culiiiae ; Trogoninae.

3) Syndactylae: Alcedinidae (et Merops;) Coraciinae; Mvso-
phaginae (cum Colic.

)

4) Ma crock ires Nitzsch: Caprimulginae; Cypselinae; Trochi-

linae.

ft) Columbae.
6) Psittaci: Loriinae, Androglossinae; Plyctolophinae ; Silla-

cinae; Pezoporinae.

Ordo 111. Accipitres. '

1) N octurni: Striginae. !

2) Diurni: Falconinae etc Aquilinae; Vullurinae.

Legio 3lia. (Cursores.J .1

Ordo IV. Gallinae. '"

1) Penelopinae : Penelope, Crax.

2) Gall, propr: Phasianinae; Tetraoninae; Pteroclinae; Cry-

pturinae.

Ordo V. Struthiones.
1) Struthio L.

2) Apt eryx.
Ordo IV. Grallae.

1) Alectorides: Olidinae; Palamedeinae, Grvinae, Rallinae.
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2) Limicolae: Tliinororiiine , Charadrinae, Tringariae.

3) Pelargi IVitzsch : ("iconinae (? Phoenicoplerus.)

4) Herodii : Ardea; Cancroma.

Legio 4la. (Nalatores.)

Ordo VII. Anseres.
1 ) Anas L. — — —

Ordo VIII. G av iae.

1) Lon g ipe nil es: Slenia. Larus.

2) Tub inares: Diomedea, ProceUaria, Halndroma.

Ordo IX. Sieganopodes.
Tot ip aim es Auct.

Ordo X. Py gopndes.
\) Eudytae: Podiceps ; Colymbvs.

2) Ur iae et Alcae.
3) Apleiiod ytinae.

Anliaiig II.

A II gab e der Anzahl der A rm s ch wi n g e n.

Von den Zaiileii , welclie liier unlcn angefiJlirl werden , bezeiciiiiel

die ersle iniiner die Anzahl der Ainil'edern , welche sicli an Biidung

und Grosse fii?t glcicji zcinen . in welcher Anzahl die ersle skis niit

eingercchnel isl. Die lelzte Zahl hestimnit immer die ielzten, bestinimt

kiirzeren Schwungledern. Wo ;J Zahlen vorkommen. bezeichnel die

miltlere diejeiiigen. welche, ohne verkiirzt zu sein, eine beslimmt ver-

3chiedene (Jestallung bcsilzen, und solche finden sich fast allenial,

wenn die hinleren Schwiiiisredern bedeuiend abweicliend (did'ormes)

sind. Uic iSuniiner in Parenlhese gicbt die gauze Anzahl an. nnd wenn
sie fiir sich allein sleht. so ist sie nieislens, uin einc vollstandigere

Uebersiclit zu eewinnen . aus IN'ilzseh's Plerylograpliie abgeschrieben.

Beini grosslen Theile der Singvogel isl die Anzahl beslimmt 9.

AIlc von denen eine griissere Anzalil bekannt isl, (ungel'ahr 12 Gal-
lungen,) werden im Foigeiiden aurgeiiihrl werden. Bei diesen und
alien, welche niehr als 9 haben . scheint die Anzahl einer kleinen Va-
riation unlerworlen zu sein, z. B. bei CaiTus comix habe ich ein Paar
Mai I'J gelunden. Bei den Wadern und Wasserviigeln scheint die Va-
riation bis aiil 2 oder 3 sleigen zu kiinncn , ohne von der Manser ab-
zuhansen. Uieser Gegensland verdient besonders untersucht zu werden;
miiglicher Weise ist die Anzahl nicht veianderlieh.

Passeres im Allgeineincn 6 -f- 3 (9)
Fringilla cuelehs. Pyrgita. Emberiza . . . 6 4" I -|- 2 (9)

One i n es.

Sturnus vulgaris 7-|-2 (9)
Psarocoliiis VVagl 7 -f- 2 (9)
Gracula sec. Nilzsch (9)
Aluvda, Molacilla, Anllius 6-)-1-f-2 (9)'

Turdi 7 4- 2
(,9J
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Saxicola rubetra 7

S. Oenanthe 6

Sylvia Phoenicwus etc 6

S. ntbecula 5

Cinclvs 6

Troglodytes 6

Meiivra 7
Hirundo 7

Mvscicapa airic. et grisola 6

Chasmarhynchus
Coracina 7

Lanius Collurio 6

L. excnbilor 7

Ampelis garntlus 7

Ocypterus S

Thamtiophihis striatus

Pica melanolevca 6

P. fuliginosa (sec Ntzsch)

P. azurea (sec Nzh.)

Barita

Plilonorhynchus holosericeus 9

Corciis corax, frugilegus 8

C. cornix , Monedula 7
Caryocalacles 7

Paradisea apoda (a Ima gradatae) ....
Epimaclivs

Pants major, aler 6
P. crislaivs, cavdalvs 3

Regvhis 4
Long ilingves , Cinnyris 7
Scansores

Certhia famitiaris 5
Sitta europaea 6

I +2
I +-i
4
3
3
4
2

+ 1+2

+ 1+2
3

1 +
2

2

2

+ 3

6
3

3

3

4
6

5
2

+

Coccyges.
Picus major, Sdactylus 7 + 3

P. martivs, viridis 7 + 4
Jynx 6+1+3— Bucco cyanicollis 7 + 4
Lypornis tenebrosa 8 -|- 3
Rhamphasios Lin 8 + 5
Galbula (10—
Cvcvlvs canorus 7 + 2
Centropvs; Eudynamis 7 + 2
Coccyzus; Crotophaga
Trogon narina 8-|-2

— Alcedo Ispida 8 + 3
Halcyon
Merops viridis 10+l+2(

9i

9i

9)

9)

9i

9)

li

9)

9)

0)

0)

9)

9)

9)

0)

0)

9)

0)

0)

0)

4)

1)

0)

0)

0)

0)

9)
9)

9)

9)

9)

9)

9)

0)

1)

0)

1)

1)

3)

2)

9)

9)

0)

0)

2)

4)

3)
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Coraciag 9 4- 1 + 3 (13)

Frioniles 6-|-5 (II)

Buceros (9. 3, oder 6. 6) (II— 17Nzh.)

Upupa Epops 7 + 3 (10)

Mtisophagae (12— 13)

Colius i9)

— Columba Turlur, Oetuu, Palumb. . . . 8 + 1+3 (12)

C. litia 8 + 3+ 3 (14)

C. coronata (15)

— Caprimulgus europ 10 + 3 (13)

Podargus gigas sec. Nzh (11)

Cypselus 6 + 2 (8)

Hemiprocne (6)

Trochilus 4 + 2 (6)

— Psiltacjis Domicella (11)

P. CTrichoglossus) (11)

P. amazon. et leucoceph 10 + 3 (13)
/'. magnus 10 + 3 (13)

P. Erilhacm (14 Nzh.) 10 + 3 (13)

P. menslruus (12)

P. pullarius (10)

Calyptorhynchus 10 + 2 (12)

Ptyctolopbus (13)

Sittace Macao (13) 11+3 (14)

S. sp. miaores (11)

Palaeornis torqvatus 9 + 3 (12)

Plalycercus 8 + 3 (11)

Accipitres.
Strix flammea (14)

S. Olus, brachyot 114-2 (13)

S lappon., lituraia 11--3 (14)

S. Aluco 11+3 (14)

S. Tengmalmi, Scops 10 + 3 (13)

S(rix Bubo (19 Nzh.) 14 + 4 (18)

S. laclea, nyctea (19 Nzh.)

S. Noctua, nisoria 12 + 3 (16)

S. Asio (12)

S. passerina L 10 + 3 (13)

Falco Subbuteo 11-4-3 (14)

F. Tinnunculus 11-1-2 (13)

Aslur palumbarius 11+3 (14)

A. NUus 11-1-2 (13)

Pemit apivorus 11+2 (13)

Circus (14)

Buteo culgaris 13 -|- 2 (15)

Aquila Chrysaitos 13 + 4 (17)

A albiciUa 16 + 3 (18)

Pandwn Haliaelos 16 -j- 3 (19)

Polybonu aterrimtts , ». (12)
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[fCypaetns barbaliis 18. 3 (21)

Vtiltiir fiiloiis . U . . . . 22. 4 (27)

V. ciiiercvs . . (» . .1 »*hp , g .6) (25)

Catliarles Grtjphus 23. 3 (26

1

C. Fapa (22)

Neopltron Monachns (18)
Gall ilia e lobs. I ma brevis) ^wH^ri'^ ,»4i-v,<

Meleagris; Pavo (18)
Pliasianus ; Lophophorus (16)
Galliis Bankioa (14)
G. domesticus •.

' . . . 1. 9. 5. (15)
Niimida (14)
Cnjplonyx (12)

{JoTelrau Urogalliis 1. 14. 5 (20)

(f T. Telrix 1. 12. 4 (17)
C; Lagupus saliceli I. 12. 3 (16)
. L. alpina ..-, . . . 1. 12. 4 (17)

Perdix petrosa, ciiierea . . . 1. 10. 3 (14)

P. colurnix (12)
Plerorles (18)
Crypturus ( 16)— Penelope (13 — 15)

Grallae.
Otis Tetrax 12. 2. 6 (20)
O. afra 11. 5. 3 (19)
Palamedea 14. 3 (17)
Fsophia (14)
Grus cinerea (23 Nih.) 16. 4. 4 (24)— Fulica atra 9. 3. 5 (17)

vel 9. 3. 3 (15)
Ralhts Crex 9. 1. 4 (14)
R. aqiiaticus 7. 3. 2 (12)— Scolopax rusliatla 12. 4 (16)
S. Gallimila 10. 2. 2 (14)
Tringa marilima 10. 2. 2 (14)
T. ferruginea 10. 2. 2 (14)
Pliataropus iiifus 10. 2. 1 (13)
Tolamis Calkiris, ochropus 11. 2. 2 (15)
T. Glottis, fiiscus II. 3. 3 (17)
Limosa Meyeri rec 12. 3. 2 (17)
Nionenivs arquata 15. 2. 3 (20)
A', phaeopvs 14. 2. 3 (19)
Rliyriclioea (10)
Reciirviroslra Atocetla 14? (20 Nzh.)

Haematopus 16. 3 (19)
Charadrins cantiainis 10. 3. 3 ((6)
C. Morinellus, minor 10. 3. 3 (16)
Thinocorus; Glareola 10. 3. 3 (16)

(» Slrepsilas Jnterpres . 10. 2. 4 (16)

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at



Vanellus cristatus 14. 2. 3 (19)
Oedicnemus (19)

— Phoenicopfens antiq 24. 3 (27)

(Jiconia nigra 18. 3 (21)
C. Argala (26)

Anastomus (17)
Scopus (16)

Ibis 116 — 20 Nzh.) —
— Ardea cinerea 16. 3 (19)

A. sp. minores (15)
Cancroma (12)

An seres.
Cygntis musicus 21. 2 (23)
C. Olor Iti. 3 (21)
Anser leucopsis 15. 1. 3 (19)

A. albifrons 14. 1. 3 (18)

Anas Tadorna (20)

A. Penelope, acuta, mas. fem 10. 3. 2 (15)

A. glacialis, fusca 10. 2. 3 (15)

A. Clangula, nigra (15)

A. Marila . (15)

A. molliss., spectab. mas perf 9. 4. 4 (17)

A. molliss., spectab. fem. perf 11. 3. 3 (17)

Mergus albellus 10. 3. 3 (16)

M. serrator 11. 3. 3 (17)

M. Merganser 12. 3. 3 (18)

G a viae.
Sterna arctica 13. 5 (18)

Si. Hirundo 16. 2. 2 (20)
St. caspia 20 (20)
St. minuta (16)

Lams glaucus, fuscus 20. 2 (22)

L. marinus , 20. 3 (23)

L. canus 18. 2 (20)

L. eburneus 17. 3 (20)
Lestri.<! parasitica (19. 3?) 18. 2 (20)
Procellaria glacialis 18. 2 (20)

P. pelagica 11. 2 (13)

P. giganlea (30)

Diomedea exulans (40 Nzh.) 36. 2 (38)

Steganopo des.

Pelecantis (29)

Tacliypetes (24)

Dysporus Sula (28)

Plolvs (16)

Graculus Carbo 18. 3 (21)

G. cristatus 13. 2 (15)

Pygopodes.
Podiceps cristal. el rubric. (16 + 1?) . . . . 17. 3 (20)
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Colymbvs arclinis 20. 3 (23)

C. seplenfrionalis 19. 3 (22)

AIca Alle; A. Pica L 13. 3 (16)

Mormon arclicus 13. 2 (\b)

Uria GryHe di. 8; 12. 6) 14. 3. (17, 19)

V. Trade 14. —
Alca Torda 17. 3 (20)

CU. F. Diibots: Planclies colorlees <leH Oisenux lie la
Belgiqiic et de leiira Oeufa. Bruxelles, C. Muquardl. Livraison

44 .'j4. Lexicon-Oclav , 1854
Sell der Iclzlen Aiizeigc dieses Weikes

,
(Jahig. II, No. 10, S.

362,) ist dessen Herausgabe in erfreuliclier Weise forlgeschrilten. Der
1. Band ist ziim Absclilusse gebrachl iind kann nunmehr in systemati-

scher Rcihenl'olge gebunden werden , «as den Subscribenlen die Be-
nulzung desselben erieichlern wird. Dieser Band beslehl aus 42 Lie-

fernngcn , scliliesst mil Taf. 89 der Vbgel und Taf. XVII der Eier ab,

und enlhalt im Ganzen 120 Tafein , nebsl dem eriauternden Texle, von

welchem einige Blatler dureh neue, berichtigende ersetzt wurden. Vor-
angeschickt ist eine Charakterislik der Familien und Gattungen , nebst

einer , Table melliodique" zur syslemalischen Anordnung und Uebersicht

des Ganzen, u. s. w. Der Iiiliall ist folgender:

Fam. I. Falconidae.
Tafel I und I a: Haliactus ulbicilla, alt und Jung. Taf. 2: Pan-

dion flvvialiiis. Taf. 3: Aquila fiilva. Taf. 4: A. naevia, alt und

jung. •')
: Circaelus gallicus. 6 : Buleo vulgaris. 7 : B. lagopus.

8: Pernis apitorus. 9 und 9a: Elanus melanoptenis, all und jung.

Ein Mai, im Mai 1847 bei Boitsfort (lez-Bruxelles) in Belgien eriegt.

10: Milvvs regaiis. II: M. atrofusciis. 12: Cerclineis tinmmcuhis,

mas. fern. 13: Faico peregrimis. alt und jung. 14: F. subbuteo. 15:

F,. aesalon, mas. fem. 16 und 17: Aslur nisus, mas. fem. und jung.

18: A. palumbarins mas und jung. 19: Circits nifus, mas. fem. 20:
C. cineraceus, mas. fem. 21: C. cyaneus. mas. fem.

Fam. 11. Strigidae.
Fig. 22 : Strix funerea (nisoria.) 1 830 in der Gegend von Tour-

nay eriegl. 23: St. Tengmalmi, mas. fem. 24: St. noctna. 25: St.

jlammea. 26: St. aliico, mas. fem. 27: Otus maximus (Bubo.) 28:
0. medius (St. Otus Lin.). 29: 0. brachyotus und 0. scops.

Fam. III. Hi r undines nod urn a e. (!)

Fig. 30: Caprimvlgus vulgaris Weill (europaeus Lin.) mas. fem.

Fam. IV. Hirundini dae.
Fig. 31: Cypsehis mwarivs. 32: Chelidon vrbica, nebst Nest.

33: Hirundo riparia. 34: II. rustica , mit dem Neste.

Fam. V. Mnscicapidae.
Fig. 35: Muscicapa grisola. nebst Nest mit Jungen. 36: M. al-

bicollis. mas. fem 37: 31. lucluosa. mas. fem.

Fam. VI. Amp e lid a e.

Fig. 38 : Bombycilla garrula, mas. fem. Im Texte wird das Nest
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