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2. Niimida Puchcrani Nob. DilTert a JV. cristata, cui caeterum

simillima: collo inTeriore et pectore superiore non uti in ilia unicolori-

bus njgris, sed pulcherrime cyanescente-albido maculatis.

Long. tars. 2' j"; dig. med. 2'/V.
Ein schones Exemplar von Zanzibar. Die Hautlappen am nack-

len Theile des Halses sehr enlwickelt. Hochst ausgezeichte Art.

Der Enldecker derselben ist Louis Rousseau.

3. Gallinula minor Nob. Simillima Gallinvlae nostrae chlnropus,

sed diversa, stalura mullo minora, scutello frontal! acuminate,
triaogulari. Long. 9"; al. 5"; caud. 2^;^"; tars. 1" 5'"; dig.

med. 1" 11'".

Die Form des Stirnschildes trennl diese kleine Art sofort specifisch

von unserer chloropus. Der Schnabel scheint gelb , Firste und Stlrn-

schild blutroth. Sehr grosse ovale weisse Seilentlecken.

Ein Exemplar vom Senegal.

Zur

Entwickelnngsgeschichte der Federn.

Von

Theodor Holland, Siud. philos.

Die hauligen , in den Biatlern dieses Journalcs und der einstigen

jNaurnannia'' erOrterlen Streilfragen iiber das Verfarben des Vogel-

grfieders, veranlasslen mich zu eiiier eingehenderen Beschafligung mil

den Federn und dcren Entwirkeluiigsgeschichte.

Nachslehende Mittheilungen mOgen einige Resultate aus derselben

lleferp.

WIe bekannt besteht die cutis der Vogel, wie bei den Sauge-

Ihieren, im Wesentlicbsten aus der Lederhaul, corium und der daruber

liegenden Oberhaut, epidermis. Das corium ist mit seiner Innen-

flacbe durch weitcs Zellgewcbe In den Muskcln resp. Knochcn befestigt;

nur an den Vorder-Extremilaten leg! sicli un deren Voider- und Hin-

terseite die cutis des Uberkiirpers eng an die des I'nlerkorpers und

bilden beide so nach vorn und hinten verlangert die, vordere und hin-

tere Flughaut.

Die Federn entwlckein .sich nun ejnerseils zwischcn dem corium
und der epidermis, die Deckfcdern ; andererseits unler dcm corium
auf den darunter liegenden Knochcn, auf den Armknuclien die Schwin-

gen, auf dem Steissbein die Steuerredern.
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Fijr die Deckfedern dffnet sich an den Slellen der Haul, wo die-

Eelben stehen sollen, das corium in so vielen kleinen OelTnungen als

Federn aus der Haul iiervorwaciisen sollen.

Um jede dieser Oeffnungen bilden die dorl concentrirten Blulgefass-

iweige aus ihrer Fliissigkeit je einen kleinen warzenahnlichen, gallerl-

artigen Korper, den Federkeim, nucleus pennae. Ueber diesem

nucleus erzeugt sich aus demselben , ilin von den Seilen und an der

Basis, bis auf eine kleine OelTnung, aus der eine kleine konische Spitze

des nucleus bis in die OefTnung im cerium hervorguckl, umfassend,

der Federbalg, capsula pennae, in derRlchtung wie die Federn am

Korper liegen. Zu glelcher Zeit entsleht iiber dem nucleus, gleichfalls

aus demselben und gleichsam als seine Verlangerung, das Federsackchen,

folliculus pennae, vom nucleus durch die gclblichere Farbe

unlerschieden.

Vom folliculus geht die Bilduug der gesammten Theile der

Feder aus, die capsula ist nur schiitzende Hiille der reifenden Feder.

Letztere besleht aus dicken lederartigen Hautcben; erslerer ist mil einer

hellen, gallertartigen, eiweissstofThalligen Fliissigkeit angefiillt, die Hiille

derselben ist eine zabe, weiche, durchsichtige Haul.

Beide Sackchen , folliculus wie capsula sind von konischer,

nach dem Ende zugespitzter Gestall, die dadurch enlsland, dass der

nucleus im Anfange sehr klein war, nach und nach aber an Umfang

zunahm und so mil ihm auch folliculus und capsula.

DurCh die konische kleine Spitze an der Basis des nucleus Ireten

in diesen zwei Blutgefasse, eine dickere, dunklere Arlerie und eine

diinnere, hellere Vene, und von hier in den folliculus, woselbst sie

wieder viele Aestchen aussenden und ein verschlungenes Gefassnetz

bilden, die sich zu einer Blulansammlung an der Spitze des follicu-

lus wieder vereinigen.

Diese Blutgefasse sind Aesle grbsserer Haulgefasse , die wie-

der aus der Muskellage des Yogels in die Haut iibergehen, und sich

nameotlich an den Slellen der Federfluren (Nitzsch) vielfach verzweigen.

Den Raum zwischen den Innenwanden der capsula uud den Aussen-

wanden des folliculus fiilll eine sehr pigmenlhaltige, klebrige Fliis-

sigkeit ans.

Die capsula wird allmahlich immer langer und bildet sich so

zwischen dem corium und der epidermis eine Rohre, indem die

epidermis die capsula von oben und den Seiten, das corium die-

selbe aber nur von unten umgiebl, und durchbohrt dann endlich mit

ihrem Umfange die epidermis.
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Bei den Schwung- uiid Schweiffedern isl die Bildung dieselbe, nur

dass hier, wie schon erwahnt, die Feder sich unler dem corium bildet,

namlich folgendermaassen : Auf dem Armknochen und Steissbein erzeugt

sich auf dieselbe Weise, wie bei den Decitfedern, der nucleus, die

capsula und der foliiculus. Die capsula verlangert sich dann

nacli hinlen in die hintere Flugliaul; dadiirch zwangt sie die obere

cutis so wait von der unleren in die Holie, als ihr Umfang es erfor-

dert; sie wird also von oben und von den Seiten von der Innenflache

des CO ri urns der oberen cutis, unten von der Innenflache des co-

riums der unteren cutis bedeckt.

Am Ende der Flughaut durclibricht die capsula dieselbe und die

cutis umscliliesst dort an der Austrittsstelle die capsula wie ein Ring.

Verfolgen wir nun den Beginn, Verlauf und Beschluss des Wachs-

thums der Federn, wie ich es an jungen Vogein verschiedener Lebens-

alter wahrnahra:

Die Entstehung des nucleus, der capsula und des foliicu-

lus habe ich schon beschrieben.

Die Substanz fiir die capsula wird vom nucleus abgesondert

und dadurch der allere Theii der capsula vom jiingeren neuentste-

henden writer forlgeschoben. Bei vielen Federn wachst die capsula

nicht weil aus der Haut hervor, bei anderen dagegen weiter, namentlich

bei den Schwung- und Sleuerfedern.

Das Wachsthum der capsula dauert so lange fort, bis die Spitze

der Feder zum Austrilt aus der capsula reif und dadurch stark genug

ist die Spilze der capsula zu durchbrechen. Diese Oeffnung wird

je nach dem Wachsthum der Feder immer weiter, und endlich ist die

capsula ihrem ganzen Umfange nach ofTen. Je weiter dann die

Fahne der Feder Kraft genug hat sich auszubreiten, wird die capsula

immor weiter abgestossen und fallt schuppenweise ab. So ist sie

schliessiich bis zur Haul hin verschwundeii und wir finden sie an einer

reifen Feder nur noch an der Spule als vertrocknetes HSulchen silzen.

Sobald die capsula durchbrochcn ist, hOrt ihr Nachwachsen auf.

Mil dem Eintrctrn der Blutgefasszwcigc in den foliiculus be-

ginnl die Thatigkeit desselben. Dieselbe geht dahin, die pignicnthaltige,

klebrige Flussigkeit, die ich Pigmentfliissigkeit ncnnen will, an seinen

aussercn Wanden abzuselzcn und so den Uaum zwischcn der liinenniiche

der capsula und der Ausscnfl^che des foliiculus auszul'iillcn.

Die Pigmenldussigkeit hiilt auch gleichen Schrilt mit dem Wachs-

thum der Sdckchen, indcm immer der untere, also ncuerc Theil des

foliiculus die Pigmentflussigkeil absondert und also auch diese Bildung
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von unlen aiif beginiil und so immer der jiingere Theil dor Fliissigkeit

den alteren fortschiebt, was man deutlich an Federn mil mehrfarbiger

Fahae bemerken kann; denn der folliculus lagert die Pigment-
korperchen gleicii in der A ufeinanderfolge und Farbe
ab, wie die Farben an den reifen Federn nachher ver-

theilt sind.

In der Pigmenlfliissigkeit schwimmen die Pigmenlkorperchen An-

fangs ganz regellos neben einander; je weiler aber diese Pigmenlfliis-

sigkeit durch Biidung einer neueren unteren Schicht in die Hbhe ge-

schoben wird, gewahrt man, wie sich die Pigmenlkorperchen allmahlich

in Reihen zusammenordnen.

Zuersl bilden sich am Riicken des foil i cuius zwei gabelfbrraig

nach oben sich vereinigende I.angsstreifen; an den Ihnenseilen der

Schenkel des so entstandenen spilzen Winkels setzeii sich fort und fort

eben soiche Langsslreifen an und bilden so nach und nach einen, nach

unlen weiler, nach oben zu spitz auslaufenden soliden Slreifen, indem

die einzelnen Schenkel der so in einander geschachlelten spitzen Winkel

in innige Verbindung Irelen. Nach unlen zu biegen sich diese Schenkel

um den folli cuius nach seiner Bauchseile herum und Ireffen sich in

der Mine der Bauchseile des folliculus. Die Schenkel jeder Seile

laufen dann bis zum nucleus neben einander fort; von ihrer Ver-

einigungsstelle bis zum nucleus verwachsen auch die Schenkel, wie

am oberen Theile, und bilden eine RiJhre.

So entsleht die Spule (corpus calami) als Verlangerung des

Schaflriickens (spina calami.)

Da der folliculus oder vielmehr der nucleus nach seinem

Anfangspunkte zu enger wird, so nimml auch die Spule um den nu-

cleus herum an Weite ab.

Dass die Spule und der ihr zunachst liegende Theil der spina meist

farblos sind, riihrt wohl daher, dass der folliculus zur Zeil, wo sich

diese Theile bilden, nicht mehr fahig ist Pigment zu bilden, sondern

nur die zu ihrer Biidung erforderliche Hornmasse.

Zu gleicher Zeit gruppiren sich die Pigmenlkorperchen weiler in

parallel hinler einander laufenden, langs beiden Seilen der spina be-

ginnenden und da spiralfbrmig um den folliculus aufwarts gewun-

denen Querslreifen, den spaleren Aesten mil ihren Theilen.

Die klebrige Fliissigkeit erstarrt zur Scheide, Hiille der zu Slrei-

fen vereinigten Pigmentkorper. Diese Aeste bilden sich zuerst ohne

Zusammenhang mit dem Schafte; nach und nach trocknen aber ihre
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Basaltheile mit dem Scliafle zusammen und werden dadurch eng mil

demselben verbunden.

Der folliculus selbst liegt auf der Innenseite der spina, von

den Querslreifen (den Aestcn mit ihren Theilen) und spaler unlen von

der Spule umschlossen und beginnt von seiner Spiize an eine feuchte

Masse, das nachherige Mark, auf die spina abzulagern und zwar in

zwei Leisten, an jeder Seile der spina eine. Diese Liingsleisten na-

hern sich durch die imnier weilere Ablagerung mehr und mehr und

slossen endlich an einander und vervvachsen, doch so, dass die Spur

ihrer friiheren Trennung ausserlich an der Furche am Schaflbauche

sichtbar ist, innerlich an der feinen gelblichen Schicht, die man zwischen

beiden Leisten milunter bei deren Trennung gewahrt. Diese Schicht

riihrt wahrscheinlich von Haullheilen des folliculus, die mil zwischen

gelrocknet sind, her.

Der Ueberzug dieser Markmasse, die glanzende Aussenseile der

Schaftseiten und des Schaflbauches, wird nun entweder auch wieder

vom folliculus ausgeschwitzl, oder sie wird von der fliissigen klebri-

gen Masse der Pigmentflussigkeit, die dann zu Langsfasern verhiirtet,

ahnlich wie die Spule und der Ueberzug der Fahnentheile, gebildet.

• Zu erslerer Ansicht bewegen mich die Markschenkel an den Innen-

wanden des corporis calami; denn diese Schenkel sind auch von

einer, wenn auch sehr diinnen Hornschicht iiberzogen , und dann findet

man den folliculus spaler um die Aussenllachen des Schaftes, d. h.

seine Seilen- und Bauclillachen an den elwas liervorlrelenden Seiten-

riindern der spina calami angetrocknet, so dass auch hierdurch die

PigmentfliJssigkeit vom Marke vullig getrennt ist.

Bei Federn mit mehreren Furchen am Schaftbauche, i. B. beim

Pfau, Pato cristaius , lagert der folliculus die Markmasse (sub-

stantia rhachidis interna, wahrend der Ueberzug des Markes

substantia rhachidis externa heisst) in mehreren Leisten ab und

die Furchen sind dann die Stellcn ihrer Vrrwachsung.

Die Bildung dieser Markmasse, die durch Verdunstung der wiisse-

rigen Theile nacli und nacli fest und Irockcn wird, geht von obcn nach

unlen, und der folliculus fangt so wcil von seiner Spiize riach unlen

ttufenweise an zu vertrockncn , als er Mark abgelagert hat, indem or

den Theil der Spiize, der mil der Absonderung aufgehbrt hat, durch

Bildun'i einer ncucn Spiize, die immer lulcnformig in dem abgelrock-

nelcn Thcile des folliculus sitzt, abschnilrl.

Nach Meckel geben diese abgeschniirten Zellcn des folliculus

Tagesperioden an, wie die Binge der Biiume und der Horner des Kindrs
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Jahres- etc. Perioden bezeichnen. In dieser Geslall geht die Bildung

bis zum Anfangspunkte des corporis calami fort.

Der folliculus wird von der Spule ganz umscliiossen und nor

am Schaftbauclie da, wo der folliculus aufgehorl hat Mark abzu-

sondern und der Schaft mit dem corpus calami sich vereinigt, bleibt

eine kleine Oeffnung, das sogenannte Griibchen an dem Oberende der

Spule, das gewohnlich von einem Blischel loser Aeste umstellt ist.

Meckel vergleicht diese Oeffnung mit dem After, wie die untere

OelTnung in der Spule mit dem Munde.

Durch dieses Griibchen senkt sich der folliculus vom Schaft-

bauche in das cavum der Spule hinein.

Allmahlich vertrocknet nun der folliculus von oben nach unlen

ebenso slufenvi'eise und in der lutenformigen Ineinanderstiilpung, wie

vorher, und so entsteht das, was wir bei der Fader deren Seele nennen.

Der folliculus schnurt sich von dem nucleus, der am Grunde

des Federkanals in der Haut als kleines Warzchen sitzen bleibt und

ofters mit der Feder, namentlich bei jungen Federn, mit herausgezogen

werden kann, ab, sein unteres Blattchen bleibt fesl auf der unleren

Oeffnung der Spule liegen und verschliesst also die Spule.

Inzwischcn hatle aber, wie wir schon gesehen, die capsula auf-

gehiirt zu wachsen. Die Feder drinnen wurde fest. Dadurch erhielt die

Feder Kraft, die Spilze der capsula zu zersprengen, und trat zu der

so entslandenen Oeffnung hervor, in Form eines Finsels, was durch die

spiralformige Windung der Aeste am Schafte empor bewirkt wird.

Endlich ist die capsula in ihrer ganzen Starke geoffnet, und je

weiter die Feder in die Hohe geschohen wird und die Fahne sich aus-

breitet, fallt die capsula ab.

Bei Federn mit Aflerschaft bildet sich dem ersten gabelformigen

Streifen gegeniiber am Bauche des folliculus noch ein zweiter ahn-

licher Langsstreifen , an dem dieselbe Bildung vorgeht, wie wir ebcn

gezeigt, und der folliculus lagert nach seiner vorderen und hinteren

Seite Mark ab. Wo das corpus calami beginnt, verwachsen beide

Schafte in einer Spule.

Bei den sogenannlen Fadenfedern und den Bartborslen findet eine

nur Iheilweise Bildung von Aesten stalt; bei Federn ohne Schaft, wie

z. B. der Dunenfedern einige, fallt die Bildung des Schaftes fort und

die Aeste sitzen zu oberst der Spule.

Eigenthijmliche Federn sind noch die sogenannlen Puderdunen.

Diess sind Federn, die bei manchen Vogein, z. B. Ardea cinerea, die
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ganze Lebensdauer hindurch , bei anderen nur eine gewisse Zeit in

Eteter Neubildung bleiben.

Anstatt dass bei anderen Federn die Bildung aufhorl, sobald die

Feder ferlig ist, wachsen die Puderdunen auf die beschriebene VVeise

TOD unten auf immer so viel nach, als sie an ibren ausseren freien

Theilen abgenulzt werden.

Ihren Namen haben sie daher, weil sie aus Ihrer offenen capsula

forlwahrend Staub ausstossen , der wohl von dem verliocknelen Resle

der Pigmenlfliissigkeit herriihrt.

Bei Federn mit einem Markkanalchen *) schien mir die Bildung

folgendermaassen vor sich zugehen: Der folliculus lagert die Mark-

subslanz in zwei Leisten auf die Seilen der spina calami ab; diese

Leisten wachsen zusammen, doch so, dass sie den unteien Theil (Bauch)

des folliculus vom oberen (Riicken) ab- und ins Innere hineinschniirt.

Diese Abschniirung geht bis zum Griibchen in gleichem Schrill mil dem

Verwachsen der Leislen fort, von wo an der folliculus in der Spule

ungetheilt bleibl.

Schliesslich wollen wir noch iiber die Knolenbildung der Dunen-

strahlen, so wie die Auswiichse der Strahlen einige Erlauterungen hin-

zufugen. Wie wir gesehen haben, enlsland jeder Slrahl durch Anein-

anderlagerung der Pigmenlkorperchen mil ihren Zellen.

Bei den Dunenstrahlen selzl sich also auch eine Zelle perlscbour-

fdrmig an die andere. Durch den auf sie wirkenden Druck wahr-

scheinlich, den die unlere Schicht auf die obere dadurch ausiibt, dass

die unlere gegen die obeic durch die Neubildung von unten her ge-

schoben wird, erlangen nun die Zellen die liingliche Gestall. Der

Zellenkern wird durch diese Verlangerung der Zelle immer mehr in die

Hdhe geschoben, bis er am oberen Ende der Zelle nichl weiler kann,

und daselbsl liegen bleibl, wodurch also dort eine verdickle Slelle, die

sogenannten Knolchen, enlslehl. Die zaiin- oder dornarligen YerlSn-

gerungen der Kniilchen sind olTenbar nichls anderes, als Verliingerungen der

allmahlich zugespilzten Seilenforlselzungen oder Seiteiiausliiufer der Zelle.

So weil iiber die Bildung der einzelnen Fedcr. Die Auseinander-

selzung des Wachslhums des gesanimlen tielieders werde ich in einer

ipSlcren Fortselzung behandeln.

Berlin, im Seplember 1860.

*) Unler den Markkaniilchen vcrstcht man niimlich die Korlsctziing dea c a-

vuni calami, das iiich bei iiianchen Keilern an der Innennuclio der 5pina

cilimi in die Mirktubdani dei SchsflM mehr oder weniner weil forlselil.
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