
eine sonsl ahnliehe Millelstufe zwischen diesen beiden hervorzurufen,

sei bisher aller garlnerischen Kunst nicht gelungen: obwohl diese eine

ganze Menge von herrlichen Varietaten, heller und dunkler blaue, meh-

rere rdthliche und ganz weisse, also farblose, mil einfachen und ge-

fiillten Blumen, erzeugt babe. So entschieden widerstrebe der Orga-

nismus des Pflanzchens einer solchen Ra(;en-Vermengung. Es gebe

zwar in der weissen Aiisartung die ganze Farbenentwickelung auf, lasse

aber keine Vermilteluiig der urspriinglichen Gegensalze zu. Bei den

Gauchheil - Arten, Anagallis , worunter die niedliche einheimische A.

arvensis (und „A. coerulea"!}, liegen diese Gegensatze sogar noch

weiler auseinander: indem hier die Blumchen entweder mennigroth, ja

fast scharlachrolh , oder schon himmel- bis dunkelblau seien. Bei der

einheimischen Species Uberwiege in den meisten Gegenden die Zahl

rothbliihender Exemplare; aber weder sie, noch die grosseren, in Gar-

ten gezogenen siidlicheren Arten bekominen je violette oder sonsl mit-

lelfarbige Blumen. Uingekehrt sei bei all' den vielen lilasfarbigen und

violetlen Rosen-Varietaten das beigemischte Blau so unwandelbar an

das Roth gebunden, dass es sich nie von diesem trenne, wohl aber

sehr haufig wieder ganz verschwinde. Daher das immer wiederkehrende

Scheitern aller Versuche und garlnerischen Kunstraittel, eine blaue Rose

zu erzeugen. Aehnlieh bei Nelken.

Hiermit glaube und hoffe Redner nun, dargelegt zu haben: was

Ra^en seien, oder was nicht; und was man daher auch nicht

missbrauchlicher Weise so nennen solle.

Beitrag znr Ptilographie nnd Anatomie der

Hirundo rustica.

Von

Dr. A. HeUmann.

(Vorstand des Herzogl. Naturalienkabinets in Gotha.)

Messungen der verschiedenen Kdrpertheile in Bezie-

hung auf den Flug des Vogels. Lange des Kopfes bis zum

Schnabel *;g"; Lange des Schnabels bis zum Schnabelwinkel */8"; Lange

des Halses 1"; Flugbreite an der 1. Tragfeder 2%"; Breite der Brust

an den Fliigeln '/g"; Breite der Brust an der Bauchhohle Vs"; ganze

Flugweile von der Spitze der 2. Schwungfeder 1' ^/g".

Form der Fliigel und deren Federbesatz. Die erste

Schwungfeder, welche mehr als Deckfeder des Fliigelrandes zu betrach-

ten isl, hat nur eine Lange von ^/g" und ihre Fahnenbreile betragt
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kaum ' j"; die 2. und 3. Schwungfeder hat eine Fahnenlange von 3' j";

die 4. fall! dagegen an Hohe um-j"; die 5. und 6. um ' g"; und von

der 7. bis zur letzten 9. ist ihre Holienfallung -;^"- Von der ersten

Tragfeder bis zur 5. isl die Steigung '/le". Die 6. hat mit dieser

letzten gleiche Hohe, und mit der 7. bis 9. fallt die Bogenrundung des

Fliigelendes mil -^". Nach einem soichen Federsland gestaltet der

Fiiigel von der 5. Schwungfeder an einen schmaien Langenbogen , der

mit der 9. die Vorderflache desselben abschliesst, und gleichfails mit

der letzten 9. Tragfeder einen etwas niedrigeren Bogen bildet, dessen

Hohe zur Tragung des Korpers um so mehr geeignet ist, als die Unler-

flache der Tragfedern eine starke Einwolbung hat. Der Vorderflugel

der Schwalbe zahlt zwar nur 9 Schwungfedern, welche sammtlich eine

messerartige Zuspitznng ihrer inneren breiten Fahnen an den starken

elastischen SehSften haben. Aber in Belracht, dass die ausseren Fah-

nen von der 3. Schwungfeder an einen breiten, nach der Federspitze

abnehmenden Bogen bilden, welcher der Fliigelspitze einen festen Stand

und eine feste Deckung giebt, und endlich, dass die Schwung- und

Tragfedern so eng stehen, dass sie sich beinahe nach ihrer Lange

decken, so ist derselbe trotz der Minderzahl der Schwungfedern denn

doch fiir einen leichten und schnellen Flug geschaffen. Wenn wir zu-

gleich den Ban des Kopfes, des Brustbeines, des Kammes, so wie die

inneren Luftbehalter betrachten, wenn wir sehen mit welcher Starke die

Pectoral-, Streck- und Beugerauskein mit ihren Sehnen selbst in der

Flughaut hervortrelen, so diirfen wir uns keineswegs wundern, dass sich

ein nach der Grosse der Fiiigel so leicht gebauter Korper mit einer so

ungeheuern Schnelligkeit durch die Luft den ganzen Tag iiber bewegen

kann. Statt dass bei den anderen Vogeln (die Becassine ausgenommen)

die 4., 5. und 6. Schwungfeder die Schwingungen des Fliigels leitet,

so bilden bei dieser Schwalbe sammtliche 9 Schwungfedern eine ver-

einte breite Spitze des Fliigels, und in dieser Vereinigung liegt die

Moglichkeil des schnellen und andauernden Fluges. An den 6 vorderen

Tragfedern sind die ausseren Fahnen halb so breit, als die inneren;

ihre Spilzen runden sich nach der Mitte des Schaftendes herzformig

ein, und die 3 letzten haben gleich breite Fahnen und abgerundete

Spitzen.

FItigeldeckfedern. Die 8 oberen Deckfedern an den Schwung-

federn haben im verjiingtcn Maasstabe gleiche Bildung mit denselben,

und selbst ihr Bogen hat cine iihnliche Form. Ihre Fahnendcckung und

Breite verhalt sich zur H»he der Schwungfedern, wie die Schafle der-

selben an Starke abnehmen.
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Ein gleiches Verhaltniss findet bei den oberen Deckfedern der

Tragfedern Slatt, jedoch mil dem Bemerken, dass solche gleichheitlich

abgerundete Spitzen haben.

Die unteren FlUgeldeckfedern haben diinne Schafle, so auch ein

weit zarteres, anschmiegendes, jedoch verbundenes Fahnengefieder, wel-

ches die letzten Tragfedern beinahe bis zur Spitze deckt.

Die Enden der Fliigel schneiden mil den Spitzen die Gabelfedern

des Schwanzes ab.

Wenn wir das FlUgelende an den letzten Tragfedern als Basis

annehmen, und nach der Spitze der 2. laugsten Schwungfeder eine

Linie Ziehen, so ergiebt sich ein Winkel von 75", nach welchem aber

keineswegs die Flugkraft berechnet werden kann, sondern solche miis-

sen wir vielmehr in dem eigenlhiimlichen Bau des Korpers uud der

Fliigel suchen.

Federbesatz des Korpers. Diese Schwalbe hat, so wie die

Hirundo urbica und riparia ein zartes, nur an den abgerundeten

Spitzen starker werdendes, coharirendes Fahnengefieder, das sich bis

zu denselben deckt und der Federflache einen vollkommenen Schluss

und Glatte giebt.

Wie bei anderen Vogeln sind auch hier die den Unterkorper dek-

kenden Federn an Schaften und Fahnengefieder feiner, auch langer,

und runden sich mit weniger geschlossenen Spitzen ab.

Eine zweile aus derselben Spuhle entspringende untere Deckfeder

isl nicbt vorhanden, dagegen sind alle federlosen Raume des Korpers

mit einem buschelfOrmigen, ausserst zarten Fiaumgefieder beselzt, wel-

ches eine geschlossene Flache bildet, die von den langen Federn des

Korpers iiberdeckt wird.

Kopf federn. Die obere und untere Kopfflache zahlt 15 paral-

lele Federreihen , deren Federstand von 3 — 5 Federn steigt. Ihre

Schenkel bilden auf der Mitte des Kopfes stumpfe Winkel.

Federstreifen des Halses, des Riickens und der

Brusl. Der obere Halsfederstreifen zieht sich in zwei parallellaufen-

den Halften vom Kopfe bis zur Mitle des Halses, wo er sich vereint,

und einen breiten Streifen bis zum Beglnne des Vorderkorpers bildet.

Er zahlt 25 Federchen, welche Anfangs stumpfe Winkel bilden, gegen

das Ende des Halses aber quer iiberlaufende Linien zeigen. Ihr Fe-

derstand steigt und fallt von 3— 8 Federn.

In entgegeugesetzter Richtung theilt sich der untere Halsstreifen

gleichfalls an der Stelle, wo der obere sich vereint, aber seine Schenkel

laufen zur Brust und schliessen sich deu Brustfederstreifen an. Er zahlt
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fiinf Parallelreihen weniger, aber die Form und Zahl seines Federstan-

des iet mil den oberen gleicli.

Wegen dieser besonderen Theilung beider Federstreifen ist die

Bewegung des Kopfes und Halses ungehindert.

Gleich wie bei anderen Yogeln breitet sich der Riickenfederstrei-

fen zwischen den Schullerblattern nach den Seiten aus. Er bildel da-

selbst auf der Mitte des Riickens einen federlosen Raum, und zieht

wieder vereinl bis zum Steisse.

Der Federsland seiner 35 Reihen steigt und fallt mil 3—6 Federn.

Yon den beiden Brustfederstreifen, welche sich bis zu den Scham-

beinspitzen erstreckeo, zahlt ein jeder gleiche Zahl mit den RUcken-

streifen, sowie einen gleichen Federbesatz.

Zur Bedeckung der Schwanzfedern stehen auf der oberen und un-

teren Seite des Steisses zwei parallellaufende Federreihen, wo jede

fiinf lange Federn zahlt.

Dieselben haben sehr elastische Schafte, ein gleichbreites und

engverbundenes Fahnengefieder , das mit stumpfen Spitzen auslSuft,

aoch an der Spuhle ein ausstrahlendes flaumartiges Gefieder zeigt.

Federstreifen an den Extremitaten und am Unter-

leibe. Die kleinen Federstreifen an den oberen und unteren Schen-

keln haben gleichheitlich 10 Federreihen , mit einem abwechselnden

Besatze von 4 — 6 Federn auf jeder derselben. Auf der Flache des

Unterleibes zahlen wir gleichfalls 10 Parallelreihen mit gleichem Fe-

derstande, welcher in kurzem, biischelfdrmigem Flaumgefieder besteht.

A f terfliigel. Derselbe hat nur zwei Federn mit starken Schaf-

len und einem steifen, geschlossenen Fahnengefieder, das sich an der

schmalen ausseren Fahne messerformig zuspitst. Er bewegt sich nach

alien Richtungen, welche der Vorderfliigel macht, und giebt den vor-

deren Schwungfedern einen festen Stand und dem Fliigelrand eine voll-

kommene Abrundung.

Zahl der Schwungfedern 9. Zahl der Tragfedern 9.

Wie schon gesagl, finden wir in diesem Federstande gegen andere Vo-

gel eine eigenthiimliche Abweichung, die irisbesondere unter unseren

europaischen Viigeln bemerkenswerth ist.
^

Lange der Flughaut 1"; Hohe derselben "j". Wir fin-

den in solcher 4, Iheils bogenformig, theils gerade in die Hohe laufende

Sehnen, welche durch ihre Ausspannung und Festhaltung dieselbe bei

den schnellen Evolutionen in der Luft unterstiitzen.

Lange des Brastbeines >/,". Beschaffenheit desgel-

ben. Es fallt mit breiter Wblbung nach vorne und bildet dadurch
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einen weiten Raum Tiir die Lnngen, die nach Verhallniss des Korpers

gross sind. An den hintern Seitenrandern der Brustplatte forraen die

Sternalfortsalze herzformige Lbcher, welche mil einer ausserst feinen,

durcbsichtigen Haul iiberspannt sind.

Das Knochengebaude des Brustbeines ist, so wie des an seiner

Spitze ^/,j" hohen Kammes von unbedeutender Starlie.

Derselbe rundel sich an seinem Vorderrande kreisformig ein and

geslaltet eine slarli hervorspringende Spitze, von welcher ab er im

kurzen Bogen nach dem Hinterende des Brustbeines fallt.

Die Gabelbeine sind an der Kammspitze mittelst einer ligamentosen

Hant so angeheftet, dass sie sich bei alien Wendungen im Fluge des

Vogels auf und nieder bewegen kbnnen.

Die Schliisselbeine haben mit den Gabelbeinen gleiche Lilnge, wo-
durch der Vorderkorper einen grossen Raum ftir die Brusthohle erhait.

Die ^/g" langen Schulterblatler sind sensenformig gebogen, etwas

breitgedruckt und reichen mit ihren Spitzen bis zur 6. Rippe, deren die

Schwalbe 7 zahit.

Schliesslich muss ich bemerken, dass die inneren Luftbehalter des

Korpers mittelst zweier, an den Seiteu des Halses befindlicher, eirun-

der kleiner Locher in der die Brusthohle schliessenden Haut die Luft

aus solcher in den Hals gelangen lassen, und die Schwalbe in den

Stand setzen, durch Fiillung desselben mit Luft solche Hohen zu errei-

chen, so dass sie dem menschlichen Auge ganzlich enlschwindet.

Vordere Brusthbhe vom Riickgrathe bis zur Kamm-
spitze ^/g", miltlere ^/g", hintere '/g".

Beschaffenheit der Brusthohle. Die Gabelbeine sind ^jg"

kiirzer, als der Brustbeinkamm. Sie bilden einen stark ausgeschweif-

len Bogen mit einer lolTelformigen Spitze , und konnen sich bei Aus-

breitung der Fliigel ' ^ Zoll an ihrem unleren Ende erweitern, so auch

wieder bis zur Halsstarke verengen.

Nach dieser Gestaltung nimmt die Brusthohle zwar einen kurzen,

aber weiten Raum ein, der ein grosses Volumen von Luft aufnehmen

und aufbewahren kann.

Wir finden ferner bei ([er Schwalbe, um die Tragkraft der Fliigel

zu erleichtern, an den beiden Seiten des Riickgrathes nach dem Grbs-

senverhaltniss des Kcirpers gegen andere auch hochfliegende Vogel ver-

grosserte Luftbehalter, welche sich zugleich an den Seiten der Rippen

bis zura Steisse in verschiedenen Formen hinziehen, um dem langen

Hinterkorper eine grdssere Leichtigkeit zu verschaffen.

Die an die Brustbeinplatte angehefteten, '/a ZoU langen Schliissel-
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beine, sind von starkem Knochenbau, um die ausUbende Kraft der Flu-

gel zu unterstUlzen , wozu gleichfalls die langeii Schiisselbeine vieles

beitragen heifen.

Lange des Unterleibes. Derselbe ist niit dem Brustbeine

gleich lang, wodurch der Kurper des Vogels eine bedeulende Lange

erhalt, und durch dessen Wolbung eine cylindrische Form bekoinnit.

Lange des Oberkorpers I'/g". Lange des ganzen Kor-

pers von der Schnabel spitze bis zum Schwanzende 6%".
Form des Schwanzes. Die langen Seitenfedern geben dem-

selben eine gabelFormige Gestalt, und zwar in der Art, dass von den

Spitzen der beiden oberen Deckfedern ab die erste mittlere Schwanz-

feder um '/le") die 2. und 3. um '/g", die 4. etwas mehr als i/g"

steigt, und die 5. schmale Randfeder eine 1^ s" lange Spitze bildel,

die als Steuerruder zur Lange der Fliigel steht und die ausiibende Kraft

derselben nach alien Schvriogungen und Drehungen des Korpers unter-

stulzt. Wir linden daher auch die Schwanzmuskeln bei der Schwalbe

von grosser Starke, deshalb audi seine grosse Beweglichkeit , seine

schnelle Entfaltung und Zusammenziehung bei den Evolutionen ihres

Fluges, die den Beobachter, aber namentlich den Flugschiitzen, nur zu

oft in Erstaunen setzen und die Geschicklichkeit des letztern im Stiche

lassen.

Hinsichtlich des Baues und der Form dieser Federn ist zu bemerken,

dass die besagten Randfedern ebenso lang sind, als der ganze Korper

bis zur Schnabelspitze, mithin der Schwanz dem langen cylindrischeu

Korper das Gleichgewicht geben muss.

Zusammengelegt decken sich die S.chwanzfedern nach ihrer Hohen-

steigung, und selbst die Rander der inneren Fahnen an den langen

spiessarligen Federn beriihren sich bis beinafae zur Spitze.

Ich habe ferner noch zu bemerken , dass bei alien, ausgewachse-

nen Schwalben jederzeit die linke Randfeder mehr oder weniger linger

ist, als die rechte; und meinen Beobachtungen zufolge die Wendungen

des Korpers im Fluge von der linken nach der rechten Seite geschehen.

Die Schiifle der ausseren Schwanzfedejn sind stark und elastisch,

welche Eigenschaft sich an jeder folgenden Feder successive verringert,

als deren Fahnen an Breile zunehmen. Die Enden derselben sind an

den inneren Fahnen messerformig auslaufend, dagegen bilden die bei-

den ausseren Federn eine lange spiessarlige Spitze.

Die beiden uberen langen Schwanzdeckfedern haben gleichheitlich

abgerundele Enden.

Der zusammengefaltete Schwanz bildet durch die beiden langen Hand-
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federn einen spitzen Winkel. Ausgebreitet gestaltet er eine nach der

Hitte sich senkende Bogenrundung.

Lange des Schwanzes. Beide linkeii Randfedern sind %"
lang, dagegen die rechten Vs") zuweilen auch ^/j" kiirzer sich zeigen.

Die nachfolgenden haben nur 2^js" Lange, und die letzte 5. an den

Deckfedern ist 's" kiirzer.

Zahl der Schwanzfedern 10, mit 2 Deckfedern, welche an

Liinge der lelzten inneren Schwanzfeder gleichkommen.

Liinge der Beine vom Oberschenkel bis zum Fussgelenk l^/s"-

Liinge des Slanders bis zur Miltelzehe '/.j".

Seetlonsbefuiid der Stimm- und Sinnesorgane der
ttii'ttntio rwalicM.

Zungenbeinschenkel. Dieseiben gehen um das Gehor bis zum

Hinterhauplloche. Nur geringe Muskeln umgeben solche. Ein Glied-

absatz ist an ihnen vorhanden. Der untere Stiel des Zungenbeins ist

ausserst kurz.

Zungenband. Seine Befestigung wie bei anderen Vogeln.

Beschaffenheit und Form der Zunge. Die -jg" lange,

am Zungenkopf ' g" breile Zunge , spitzt sich rait ihren scharfen Ran-

dern pfeilfdrmig zu, hat an den Seilen unterhalb des Zungenkopfes eine

Starke Einbiegung und ist auf ihrer platten Oberflache etwas gewolbt.

Der untere Zungentheil ist gleichfalls auf der Mitle erhaben, horn-

artig glanzend; von der Zungenspitze bis zur Mitle der Zunge ist das

Zungenbein gespalten und biidet zwei spiessartige Spitzen, die dem Vo-

gel beim Fange der Insecten von grossem Nutzen sind.

Der Zungenkopf gestaltet zwei lange, mit doppelten Spitzen aus-

laufende Fliigel, deren iiussere Rander mit scharfen Zahnen besetzt sind.

Sein stumpfwinkliger Ausschnitt ist mit feinen Zahnen berandert,

welche gegenseilig in ihrer Hohe nach der Mitte fallen.

Hinterer Zungentheil. Er hat eine Liinge von kaum %",
erscheint abgerundet mit glatter Flache, auf welcher jedoch keine Ge-

schmacksorgane zu bemerken sind.

Stimmritzenkopf. Herzformig nach oben erhaben.

Zwei parallel laufende Reihen von Zahnen besetzen seinen Hinter-

kopf. Seine vordere Flache ist glatt.

Stimmritze. Die erhabenen Rander der Stimmritze sind auf

beideo Seiten mit 5 Zahnen besetzt, von welchen die langsten oberen

sich dem Zahnkreise des Stimmritzenkopfes anreihen. Ihre Fliigel

olTnen sich weit uod lassen bei ihrer Zusammenziehung eine elliptische

Oeffaung.
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Unterer Luftrohrenkopf. Derselbe ist auf seiner oberen

Seite ill zwei erhabcne Halften gespaltet, wogegen sein Untertheil ku-

gelfdrmig ersclieint.

Laftrbhre. Im Verglelclie zur Luflrohre anderer gleich gros-

ser Vogel ist dieselbe bei der Schwalbe weit. Ihre 50 Riiige stehen

in breiten Zwischenraumen, verengen sich aber mil den letzten 10 Rin-

gen nacii dem unteren Luftrohrenkopf. Die beide Kehlkopfe verbin-

denden Muskelbiinder sind schwach. Ein Rollmuskel ist nicht vorhan-

den. Die nacii den Lungen fUhrenden Luftruhrenaste sind cylindrisch

geformt und zahlen 15 Ringe. Beide Oeffnungen am Unterkehlkopfe sind

elliptisch.

In Betracht des Baues des Stimmorganes kann die Schwalbe nur

solche Tone hervorbringen , die wir ein Zwitschern uennen , und tier

Landmann hat auf ihre Meiodien einen sinnreichen Text entworfen, der

ihren Gesang auf folgende Weise versinnlichen niochte:

„Wo ich fortzog, wareu alle Kisten und Hasten voll, da ich aber

wieder kam, war Alies wiist und leer rrr" —
Diese Schwalbe bringt auch bei Verfolgung eines Raubvogels

Oder beim Erschrecken starkere kurze Tone hervor, die wie ^zifit, zifit"

klingen.

Wenn auch Linn6 sammtliche Hirundo - Arlen unter die Singvogel

ziihlte, so mochten dieselben in Betracht ihres Korper- und Fliigelbaues,

80 wie in Hinsicht des kurzen gekriimmten Schnabels eher unter die,

die Inseclen im Fiuge fangenden Raubvdgel gerechnet werden kiinnen.

Gaum en. Die Gaumenriinder sind stark erhaben und bilden nacb

der Form der Zunge eine breite Yertiefung.

Der Gaumenspalt ist an seinen vorderen Randern glatt. Seine

weite Oeffnung ist rait 5 Zahnen besetzt. Die stark gewolbten Gau-

menfliigel haben an ihren Randern einen kammartigen Besatz von 20

langen, diinnen Ziihnen, und auf ihrer Oberflache stehen zahlreiche, auf-

liegende zahnahniiche Verlangerungen, die man als Geschmacksorgane

anerkennen mdchte, deren Flachen das gefangene Insect bei seiner

Verschluckung beriihrt, und die specifische Empfindiichkeit dieser Or-

gane erweckt.

Wohl mag bei alien Insecten fressenden Viigeln, welche dieselben

nicht zerkleinern, sondeni ganz fressen, der Geschmackssinn unbedeu-

tend sein. So auch bei den Schwaiben.

Kopfbildung. Beide Hemispharen Bind durch grosse Augen-

hOhlen, welche beinalic die halbe KopfOiiche einnehmen, bis zur halben

Kopflttuge abgeschnitteii.
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Ihre Wdlbung geht mehr nach den Seiten, wodurch der Hinterkopf

eine breite Flache erhalt.

Beide Halbkugeln scheidet am Hinterkopre eine geringe Verliefung,

welche sich auf der Stirn durch aufgebogene Augenrander rinnenformig

darstellt.

Die schmale Stirnflache , die beinahe ein rechtwinkliges Dreieck

darstellt, senkt sich tief nach dem breiten Schnabel, wodurch der Vor-

derkopf eine zusammengedriickte Flache erhalt, was zur Durchschnei-

dung der Luft im Fluge wesentlich beitragt.

Die Augenhohlen sind =* j" lang, wahrend die Seitenflachen beider

Halbkugeln bis zum Hinterhauptsloche urn '/15" kiirzer sind. Ein kleiner

Knochenvorsprung des Schadels oberhalb des vorderen Augenwinkels

schulzt das Auge.

Sehorgan. Die dunkelbraune Pupille steht aus dem wenig er-

habenen Sehloche stark hervor.

Dieser kurze Cylinder ist an seinem hinteren Kreise hoher und

wird aus 15 facherartig gestalteten Knochenblattclien gebildet, deren

schmale Enden am Oberrande des Sehloches sich vereinen. Die Horn-

haut ist sehr diinn und stark am Sehloche durchschimmernd. Sie zeigt

immer noch ihre feststehende Form am Sehloche, wenn auch alle inne-

ren Theile des Auges entfernl sind, wogegen dieselbe bei vielen Vii-

geln sofort zusammenfallt.

Die Iris ist breit, lichtbraun und bei Betrachtung durch die Lupe

geflam'mt erscheinend. Die Ciliarnerven-Verzweigungen scheinen wie bei

den Raubvugeln, auch solche Formen bei diesem Auge zu bilden.

Die Augenrander sind warzig, mit einem Federkranze besetzt.

Das untere Augenlid bedeckt das ganze Auge, jedoch kann, wie

auch bei den Raubvogein, das obere die halbe Pupille im Zustande

einer kurzen Ruhe bedecken, namentlich wenn die Sonne scheint, und

der Vogel dennoch einiges Licht haben will. Ich liabe oflmals sich

der Ruhe hingebende Schwalben beobachtet und kann daher mit Be-

stimmtheit sagen, dass auch die Schwalbe ihr oberes Augenlid bis zur

Mitte der Pupille herabziehen kann.

Die Flachen beider Augenlider sind nackt.

Der Durchmesser der Augenhiille ist '/g", und der von der Kry-

stalllinse Vie"; so auch der des Sehloches.

Die Pole der letzteren sind, so wie die Flache der Augenhiille an

der Basis des Cylinders am Sehloche etwas gedriickt. Ihr dichtstehen-

der schwarzbrauner Zahnrand ist breit.

Im Verhaltniss der Grosse des Aoges ist der Sehnerv dick, und
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seine Verzweigungen kijnnen daher nur eine grosse Erregsanikeit aller

correspondirenden Sinnesorgane bewirken.

Das auf der Chorioidea liegende Pigment ist dunkel scliwarzbraun,

so wie die Sclerotica graubiau.

Die Scliwalbe hat eine sich iiussert schnell bewegende Blinzhaut.

Das Auge kann sicii nach dem vorderen Augenwinkel bewegen,

und sein Sehwirikel halt nach der Schnabelspilze 18°.

Nach dem vollkommenen Baue dieses Organes kommt dasselbe in

seiner Kraft dem Falkenauge gleich , und man mochte annehmen , es

Ubertrafe an Sehkraft noch dasselbe, indem die Schwalbe im schnellen

Fluge und in weiter Entfernung das kleinste Insect wahrnimmt. das

dem Falkenauge gewiss enlgehen wiirde.

Hor-Organ. Das ' j" lange Gehorloeh ist oval, von einem

weilen Kranze langerer Federn umgeben, als die KopiVedern sind, deren

gleichbreiles Fahnengelieder an der Spitze sich abrundel, und an seinen

starkeren Schaften ausstrahlend ist.

Die, die GehorofTnung begleitende Ohrhaut ist faltig, und kann die-

selbe, vermoge ihrer sackformigen Gestalt , sich verengen oder erwei-

tern, je nachdem der Vogel seinen Federkranz erhebt oder fallen liissl.

Alle inneren Theile dieses Organes linden wir nach dem Ban der

Sylvien, nur das Tromnielfell liegt tiefer, um beini schnellen Fluge den

Druck der Luft weniger zu erapfinden.

Geruchsorgan. Das frei liegende Geruchsloch der Schwalbe

bildel an seiner oberen Decke zwei Bogen , von welchen der hintere

kugelformig abgerundet, dagegen der vordere tiefer und lang geslreckt

ist, so dass man bei deren Anschauung giauben mochte, das Geruchs-

loch bestehe aus zwei getrennten Oelfnungen. Allein diess ist nicht

der Fall, und dessen Ban zeigl die Weislieit der SchOpfung, diesen

ohne Rasl in der Luft sich bewegenden Vogein so grosse Luftliieher ge-

geben zu haben, die auch den nOlhigen Raum haben mil jedem Athem-

zuge ein seiches Volumen von Luft den Lungen und Luflbehiiltern zu-

fiihren zu kijnnen. als derselbe fiir seinen schnellen Plug nothig hat.

Wir finden die vordere Muschel als Luft aufnehraenden und zu-

fUhrenden Canal etwas langer, als das Riechloch, mil breiter, halber

Aufrollung und einer lolTelfiirmigen Miindung. Die beiden iiber ein-

ander liegenden, hinleren Geruchsmuscheln sind kurz und weit, mil ^/j

Aufrollung.

Die Verlheilung der Nervensuhstanz aut deren Fliichen erscheint

wie angehauchl, da der Geruchsnerr nicht vie! sttirker als ein Pferde-

haar ist, und somil kiinnen wir verrauthen , dass der Gernchssinn bei

Joan. r. Otulh., IV. J«lii(., Ni. ii, bcplcmbcr ls:ia. 24
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der Scliwalbe unbedeutend sein mag, vielmehr dieses Organ, als ein

eigenthiimlich gebauter Luftzufuhrungscanal, seinen Zweck erfiilll.

Uebersicht der europaischen Vogel in Bezng anf ihr

Herbst- and Frllhlingskleid.

Von

Pastor Ladw. Brehm.

Bei der lebhaften Tlieilnahnie , welclie Sclilegels Theorie iiber die

Verfarbung der Vogel erweckt hat, ist es begreiflich, dass audi in die-

sen Blattern Verschiedenes darliber erscliienen isl , was ziir Aufhellung

der Dunkelheit dieses Gegenstandes dienen muss. Allein eine Ueber-

sicht auch nur der europaischen Vogel in Bezug auf ihr Herbst- und

Friihlingskleid ist noch nicht gegeben worden; und da diess mir ein

Bediirfniss zu sein scheint und ich durch meine sehr reiche Sammluhg

und funfzigjahrige Beobachtung einige Kenntniss der verschiedenen

Kleider der Vogel eriangt habe : so halte ich mich fiir befahigl und

berufen, diese LUcke auszufiillen , so weit mir dieses nioglich ist. Ich

fiihre deswegen in Fojgendem bei den verschiedenen Sippen und Arten

an, was mir nothwendig scheint.

Alle Raubvogel, Raplalores , sowohl die Tag-, als auch die

Nachlraubvbgel , Raptatores diurni et noctnrni , die Z i e g e n m e 1 k e r,

Caprimulgidae , die Segler cHakler,) Cypselidae, die Rauch- und

Uferschwalben, Cecropes und Cotylae, Tarben sich nicht aus, son-

dern zeigen nach VoUendung der Mauser, welche bei den Ziegenmel-

kern und Schwalben fern von Europa erfolgt, ihre grossle Schonheit,

die sich inimer mehr vermindert, je iiinger das Kleid getragen wird.

Am deutlichsten sieht man diess bei den Edeladlern, Aquila, Habichten,

Astur, Sperbern , Nisus , Falken , Falco , und Weihen , Circus , Eulen,

Strigidae , Ziegenmelkern und Rauchschwalben. Da sich die beiden

letzten Sippen, wie gesagt, fern von uns mausern, so ist ihr frisches

Hochzeitkleid freilich schoner, als ihr abgetragenes Herbstkleid. Unser

Seeadler, Haliaetos albicilla, and unsere Hausschwalbe, Cheli-

don nrbica, sehen im Hochzeitkleide schoner, als im Herbstkleide aus;

allein der Grund davon ist nicht ein eigenlliches Sich- Ausfarben, son-

dern ein Abbleichen des Gefieders. Der Seeadler hat nach der Mauser

einen braun- oder rostbraungrauen Kopf und Hals, und die Hausschwalbe

einen grauen Unterkorper und Biirzel. Luft und Sonne bewirken bei

beiden ein Verbleichen der Federn, und dadurch werden Kopf und Hals

bei jenem weisslich und Unlerkorper und Biirzel bei dieser mehlweiss.
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