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groe Aehnlichkeit mit dem vieler Reptilien z. B. der Ichthyo-
saurier, was auch nicht berraschen kann, da ja die Sugetiere
zweifellos aus Reptilien entstanden sind. Die Zalmzahl war jeden-
falls sehr betrchtlich und die Kiefer hatten auch sicher eine ansehn-

liche Lnge. Auf die Dauer konnte indess ein solches Gebiss fr die

landbewohnenden Sugetiere unmglich gengen. Die hohe Blut-

temperatur erfordert unter allen Umstnden eine sehr viel reichlichere

Nahrungszufuhr, als fr die kaltbltigen Reptilien-artigen Ahnen der

Suger hinreichend war. So viel Futter jedoch als ein Tier mit

einem derartig primitiven Gebiss aufnehmen msste, ist fr warm-

bltige Landtiere so gut wie gar nicht zu beschatfen. Es kam also

darauf an, das Gebotene in mglichst haushlterischer Weise aus-

zuntzen, in allererster Linie darauf, dass das Futter schon im Munde
durch die Zhne mglichst zerkleinert und so zu einer mglichst
vollstndigen Verdauung vorbereitet wird.

Die Cetaceen freilich und unter ihnen wiederum die schon be-

rhrten Delphine finden Nahrung in Hlle und Flle; fr sie be-

steht also gar kein Grund, weshalb ihr Gebiss erst noch eine zweck-

mige Umgestaltung erfahren sollte; wir finden daher auch bei

diesen die ursprngliche Zahnform und wohl auch Zahnzahl noch am
reinsten bewahrt die Bartenwale haben die Zhne sogar verloren,
da sie die Nahrung nicht einmal erst festzuhalten brauchen.

Anders dagegen ist dies bei den Landsugetieren; hier

musste jenes fr die Zermalmung und Zerkleinerung des Futters

ungeeignete primitive Gebiss eine durchgreifende Umwandlung er-

leiden. Diese Modifikation uert sich nun in einer Re-
duktion der Zahnzahl, und der Vergrerung der Kau-
flche und zwar mittels zweckmiger Differenzierung
gewisser Zhne. Unter allen Umstnden ist ein solcher
Prozess mit einer Komplikation der meisten brig blei-

benden Zhne verbunden. Gleichzeitig findet aber auch
eine immer weiter gehende Verkrzung der Kiefer statt.

Die ursprnglich sehr betrchtliche Lnge der Kiefer erweist

sich nmlich fr ein Tier, das seine Nahrung mittels der Zhne nach

Mglichkeit zu zerkleinern und zu zermalmen hat als im hchsten
Grade unpraktisch, da ein unverhltnismiger Kraftaufwand erforder-

lich ist, um einen langgestreckten Unterkiefer gegen einen entsprechend
konstruierten Oberkiefer zu bewegen, insofern eben die bewegenden
Muskeln sowie das Kiefergelenk sehr weit hinten liegen. Es wird sich

also darum handeln, dass das Tier statt lngerer und dnnerer
Kiefer kurze aber zugleich massive und insbesondere
hohe Kiefer bekomme, denn bei Zunahme der Kieferhhe vergrern
sich auch die zur Anheftuug der Muskeln dienenden Flchen, was
natrlich auch wiederum eine Steigerung der Muskelleistuugen zur

Folge haben wird.
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Beide Prozesse, die Verkrzung der Kiefer einerseits und die

Reduktion der Zahnzahl nebst Komplikation resp. Differenzierung der

bleibenden Zhne anderseits verlaufen jedenfalls gleichzeitig und be-

dingen sich auch gegenseitig. Wrden z. B. ^viele Zhne ausbleiben,

ohne dass zugleich auch der von ihnen eingenommene Raum im

Kiefer wegfiele, so entstnde eine Zahnlcke, eine Bildung die nur

ausnahmsweise, als besondere Differenzierung wnschenswert sein

kann, z. B. bei den Wiederkuern. Wrde aber ausschlielich

Verkrzung der Kiefer eintreten ohne gleichzeitige Modifikation des

Gebisses, so kmen die Zhne zuletzt in einen wirren Haufen zu

stehen
,
der sicher fr die Zerkleinerung der Nahrung wenig zweck-

dienlich wre. Wir drfen daher annehmen, dass beide Prozesse

gewissermaen gleichen Schritt halten und sich gegenseitig regulieren.

Da, wie ich bereits erwhnt habe, die hintere Partie der Kiefer

den grten Nutzeffekt erzielt, so werden auch die hinteren Zhne
zuerst einen vollkommneren Bau erhalten.

Osborn^) hat vor Kurzem auf die Vernderungen aufmerksam

gemacht, welche der einfache kegelfrmige Zahn erfahren musste,

um jene verschiedenartigen Differenzierungen zu erreichen
,

welche

uns jetzt in der Klasse der Sugetiere entgegentreten.

Den primitiven Kegelzahn bezeichnet er als Protoconus im Ober-

kiefer, als Protoconid im Unterkiefer. Beide bekommen allmhlich

am Vorder- und Hinterraude je einen Nebenzacken. Bei den oberen

Zhnen und zwar gilt dies immer fr die sogenannten Molaren
erhlt der vordere Nebenzacken den Namen Paraconus, der hintere

den Namen Metaconus, im Unterkiefer sind die entsprechenden Be-

zeichnungen Paraconid und Metaconid. Wir sehen diese beginnende

Komplikation der M noch bei verschiedenen mesozoischen Sugern
Dromotherium

,
wo diese Nebenzacken noch sehr geringe Hhe er-

reicht haben
,

die grere Mehrzahl derselben ist freilich schon

etwas weiter fortgeschritten.

Was die Anordnung der Nebenzacken betrifft, so lassen sich

schon sehr frhzeitig zwei Formenreihen unterscheiden. Bei der einen,

dem Triconodonten - Typus 2j stehen sowohl Paracon, Protocon

und Metacon, als auch Paraconid, Protoconid und Metaconid in einer

Linie, bei der anderen dem Tritubercular- Typus stehen die

Nebenzacken schrg neben dem Protoconus, beziehungsweise Proto-

conid und zwar im Unterkiefer das Paraconid und Metaconid auf der

Innenseite, im Oberkiefer Paraconus und Metaconus auf der Auen-
seite des Zahnes. Dieser letztere Typus, der Trituberculartypus,
bildet die Grundlage fr den Bau der allermeisten Sugetier-Molaren ;

1) Osborn H. F., Evohitiou of Mammalian Molars to and from the tri-

tubercular type. The American Naturalist, 1888, p. 1067.

2) Owen R., Mesozoic Mammalia. Palaeontographical Society 1871.

Amphitherium, pl. I, fig. 25.
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wir sehen denselben sowohl bei den Placentaliern Eutheria
,

als auch bei den Eplacentaliern Metatheria\ bei den Mono-
tremen Prothotheria hingegen macht sich schon seit den

ltesten Zeiten ein ganz abweichender Bauplan geltend der Multi-

tuberculartypus derselbe wird am Schlsse eine nhere Be-

trachtung finden, vorlufig werde ich denselben ganz bei Seite lassen.

Zu den Elementen des trituberculren Unterkiefermolaren gesellt

sich schon frhzeitig ein weiterer Bestandteil der Hypoconid oder

Talon, auf der Rckseite des Zahnes und zwar an dessen Basis als

kleine Knospe auftretend.

Die weiter vorne im Kiefer stehenden Zhne strecken sich einfach

in der Lngsrichtung und erzielen so einen besseren Anschluss unter

einander; ihre Form weicht natrlich von jener der weiter hinten

befindlichen Zhne ziemlich bedeutend ab und demnach charaktersieren

sich beide auch schon uerlich als etwas Verschiedenes. Die

ersteren bezeichnen wir als Prmolaren, die letzteren als Molaren.

Gleichzeitig mit der beginnenden Komplikation der Molaren wird auch

jener Zahn, welcher an der Grenze von Ober- und Zwischenkiefer

sich befindet, verhltnismig sehr krftig und ihm entsprechend

derjenige Zahn des Unterkiefers, welcher bei geschlossenen Kiefern

vor jenen Zahn des Oberkiefers zu stehen kommt. Beide werden

Eckzahn, Canin" genannt und erscheinen als schwach gebogene,

lange spitze Stifte. Die Zhne, welche vor den Eckzhnen" sich

befinden, heien Schneidezhne Incisiven,

Diese Differenzierung in Caninen, Incisiven, Prmolaren und Mo-

laren ist schon sehr frhzeitig eingetreten, scheinbar jedoch nicht bei

allen Sugetieren , wenigstens gibt es einige Typen ^), welche keine

derartige Modifikation der vordem Zhne erkennen lassen, anderseits

hat jedoch schon bei den mesozoischen Sugern in weitaus

den meisten Fllen der Eckzahn auffallende Gre erreicht und

sogar eine zweite Wurzel entwickelt.

Von diesen weiter vorne stehenden Zhne sehe ich jedoch vor-

lufig ab und gehe vor allem an die Besprechung der Vernderungen,
welche die hintersten Zhne, die Molaren erlitten haben.

Die Molaren.

Den Trituberculartypus im Sinne Osborn's finden wir bei vielen

mesozoischen Sugern so z. B. bei Spalacotherium '^)
und Menaco-

1) Die Oclontoceten und die Edentaten, von denen die einen wohl

noch das ursprngliche Gebiss bewahrt haben, whrend die anderen allerdings

gewisse Modifikationen aufweisen
,
so z. B. die Erhhung der Zahnkrone und

Reduktion der Zahnzahl
,
und zwar vor allem Verlust der den Incisiven und

Caninen homologen Zhne.

2) Owen, Mesozoic Mammalia
, pl, I, fig. 32; Osborn, Structure and

Classification of the mesozoic Mammalia. Journal of the Academy of Nat.

Scieuc. Philadelphia, 1888, pl. 8, fig. 7.

X. 16
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don^) und selbst bei manchen der lebenden Insektivoren Centetes und

Chrysochloris hat sich derselbe noch erhalten. Als Beispiele fr
die gleichzeitige Anwesenheit eines allerdings noch schwachen Talon

Hypoconid wren zu nennen Dryolestes"^) und Peranius^). Ein

Teil der mesozoischen Suger zeigt indess noch einen dritten Typus ;

Protoconid und Paraconid nebst kleinem Hypoconid jedoch bei Ab-

wesenheit eines Metaconids so unter anderem die Gattung Diplocy-
nodon *). Diese letztere Art des Trituberculartypus ist indess lngst
wieder verschwunden, denn die Pterodon des Tertir sowie der recente

Thylacinus, die allerdings einen hnlichen Bau ihrer unteren M auf-

weisen; stehen sicher mit Formen in genetischer Beziehung, denen

der echte Tritubercularty]3us eigen war. Wir haben es hier nur mit

einer hnlichen Differenzierung zu thun, die aber in diesem Fall sich

als Keduktion erweist.

1. 2.

pu

me

me

1 5 Triconodontentypus der Molaren mesozoischer Suger (nach Osborn).
1. Dromotherium

, 2. 3Iicro)wdon, 3. Ampliilestes, 4. Phascolotherium
, 5. Trico-

nodon, 67. Trituberculartypus, 6. oberer M von Peralestes, 7. unterer M von

Spalacotherium von innen, oben und auen, hier allerdings auch schon ein

schwaches Basalband.

pr = Protoconus, pa = Paraconus, me = Metaconus, hy = Hypoconus.

pr' = Protoconid, pa' = Paraconid, me' = Metaconid, hy' = Hypoconid.

Diese Bezeichnungen sind die gleichen bei allen folgenden Figuren.

1) Marsh, The American Journal of Science, 1887, pl. X, fig. 5.

2) Marsh, ibidem pl. IX, fig. 3.

8) Osborn, Structure and Classification of the mesozoic Mammalia, pl. 8,

fig. 6.

4) Marsh, The Americ. Journal, 1887, pl. X, fig. 3. Dieser Genusname

indess lngst fr ein Krokodil vergeben, jetzt in JDiacynodon verwandelt.
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1. Trituberculartypus der unteren M
Asthenodon.

2. Tubercularsectorialtypus der unteren M-

Dryolestes (nach Osborn).

Fig. III.

Fig. IL

2.

^ ^ ^

p"' p
r me

pn- pr hy

1. o. 4. 5.

Die allmjihliche Entstehung des komplizierten Sugetiermolaren aus dem ein-

fachen Kegelzahn und das Ineinandergreifen der obern und untern Molaren.

1. Kegelzahn von Delphinus. 2. Kegelzahn mit Nebenzckchen Dromotherium.

3. Triconodonten-Typus der unteren und oberen M Triconodon, Nebenlinie.

4. Trituberculartypus der unteren M Spalacotherium und der oberen M
Peralestes. 5. Trituberculartypus der oberen M und Tubercularsectorialtypus
der unteren M Didymictis, bereits ein Carnivor im Zahnbau . 6. Mioclae-

nus ein Creodont. 7. Hyopsodus, wohl der Ahne der Cynopithecinen.
(Alle Figuren nach Osborn.)

Die weitere Entwicklung des trituberculareu Molaren hngt aufs

Innigste zusammen mit der Lebensweise. Schon in der mesozoischen

Zeit lsst sich eine sectoriale und eine bunodonte Reihe unter-

scheiden. Als Vertreter der ersteren wre zu nennen Triconodon, als

Vertreter der letzteren Kurtodon^). Diese alten Bunodonten haben
indess auf keinen Fall eine Bedeutung fr die Stammesgeschichte
der tertiren und recenten Omnivoren und Herbivoren, diese letzteren

haben sich vielmehr sicher erst whrend der Kreidezeit von Nach-
kommen der sectorialen Formen abgezweigt, die inzwischen das

Creodontenstadium, d. h. eine generalisierte Placentalier-(^<^f/^ma)-

Organisation erreicht hatten, whrend jene mesozoischen Bunodonten

ohne Hinterlassung von Nachkommen ausgestorben sind.

Mit Beginn der Tertirzeit hat der ursprngliche Tritubercular-

typus bereits eine mehr oder weniger betrchtliche Modifikation er-

fahren. Im Oberkiefer ist zwar noch in jener Periode zuweilen der

einfache Dreihcker- Molar zu beobachten, in den allermeisten Fllen

1) Osborn, Structure and Classification of the Mesozoic Mammalia.

pl. IX. fig. 15.

16*
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hat sich aber bereits entweder ein zweiter Innenhcker Hypoconus
Osborn oder aber ein Paar Zwischenhcker zwischen Para-

und Metaconus einerseits und dem Protoconus anderseits gebildet.

Osborn bezeichnet dieselben als Protoconulus und Metaconulus. Im
Unterkiefer uert sich die Komplikation in der Entwicklung des

Talon, der seinerseits anfangs wohl immer aus drei Hckern bestand,
die im Halbkreis angeordnet sind Osborn unterscheidet deren

allerdings nur zwei, einer auf Auen- und einer auf Innenseite, den

Hypoconid beziehungsweise Entoconid. Diese Form des Unterkiefer-

Molaren hat von Cope die Bezeichnung Tuber cularsectorial-

typus erhalten.

Wir sehen diesen Tritubercular- und Tubercularsectorialtypus bei

Didelphjs dass sich hier nach auen einige Nebenhckercheu ent-

wickelt haben und die Meta- und Paraconi dreikantig geworden

sind, ist hiebei von wenig Belang ,
ferner auch bei manchen In-

sektivoren, Cladobates und Talpa, nur ist hier der Talon der unteren

M schon ziemlich gro und der Hinterzacken ziemlich undeutlich ge-

worden, whrend der obere M bereits die Andeutung eines sekundren

Innenhckers Hypocon erkennen lsst, sodann mit den nm-
lichen Modifikationen auch bei vielen Chiropteren.

Sehr hbsch haben sich beide Typen auch bei manchen Creo-
donten Stypolophus und Didelphodus erhalten sowie bei vielen

Raubtieren Viverra, doch ist eben bei diesen letzteren schon eine

betrchtliche Reduktion der hinteren M erfolgt. Auch unter den

Lemuriden gibt es Formen, welche diesen Zahntypus noch recht

gut erkennen lassen z. B. Tarsius und Lemur.

Selbst bei den Affen Platyrhynen und Anthropomorphen
ist diese Organisation noch nicht ganz verwischt, ferner treffen wir

dieselbe sehr wohl erkennbar bei den Condylarthren, den ltesten

Huftieren, unter ihnen namentlich gut erhalten bei Fantolambda, dem
Ahnen der Amblypoden und bei den Periptychiden, den Stamm-

formen der Paarhufer.
Die Modifikationen des Trituberculartypus uern sich in der

Entwicklung eines Basalbandes und in Furchung der beiden Auen-
hcker Para- und Metaconus bei den Formen, welche von Fleisch

oder von Insekten leben, und in Abstumpfung der Hcker und Ent-

stehung eines zweiten Innenhckers Hypoconus bei den Formen

mit omnivorer Lebensweise, wie bei den Prosimiern. Diesen relativ

noch sehr einfachen oberen M entspricht im Unterkiefer ein Molar

mit hohen Zacken und schwachem Talon bei den Formen, die auf

Fleischnahrung angewiesen sind und ein M mit niedrigen abgestumpften
Zacken und mchtigem Talon bei den Formen, welche gemischte

Nahrung zu sich nehmen oder gar nur von Pflanzenkost leben.

Fr die Pflanzenfresser wie dies die Huftiere und Nager
sind, wre eine so geringe Modifikation des Tritubercular- beziehungs-
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weise Tubereiilarsectorialtypus indess auf keinen Fall gengend ge-

wesen, indem die Gesamtkauflche noch lange nicht den Umfang er-

reicht hat, welcher bei der Lnge und Breite der Molaren berhaupt
zu erzielen ist, und mithin jene Zerkleinerung und Zermalmung der

Nahrung, wie sie fr Pflanzenfresser notwendig ist, bei einem der-

artigen Zahnbau noch lange nicht ermglicht wird, denn es kommen
bei einer solchen Organisation des Gebisses eigentlich nur die

Talons Hypoconid der untern M mit den Protoconen der obern

M in Berhrung, whrend die Hauptpartie des untern M in die Lcke
zwischen den obern M hineinragt und mit diesen gewissermaen eine

Art Scheere bildet.

Fig. IV.
Stypolophus,

ein Creodont,
zeigt das Ineinjinder-

/-{Nr'~---^7^^v'"7^^'^^('"''--^-s
greifen der obern und (l'K^'''"'N^>-r''^>^N^01^ C^J^
der untern Zahureihe.

\l i\ix/^^^'^^^~^"^rtw
Die untern Zhne ^^ID^Vl^^'^^
strker kontouriert nJ.>^-''< *

(nach Cope).

Es kommt hier also vor allem darauf an, jene Lcke in der

obern Zahnreihe in zweckmiger Weise auszufllen und dies wird

erreicht einerseits durch die Entwicklung eines zweiten Innenhckers

Hypoconus auf den obern M und anderseits auf den untern M
durch Niedrigerwerden von Protoconid und Metaconid unter mehr
oder minder weitgehender Reduktion des Paraconid, Prozesse die

zugleich mit Vergrerung des Hypoconid Talon verbunden sind.

Mit diesen Vernderungen der Zalmform geht jedoch noch ein

weiterer Prozess Hand in Hand, nmlich die Umgestaltung des

Kiefergelenks. Whrend bei den Fleischfressern und auch

bei den carnivoren Ahnen der Huftiere der Gelenkfortsatz des

Unterkiefers als Rolle entwickelt ist, die von einer Charnier- artigen

Vorrichtung des Glenoid umfasst wird, und nur eine Kieferbewegung
in vertikaler Richtung gestattet, wird bei den Herbivoren und auch

schon in einem gewissen Grad bei den Omnivoren das Kiefergelenk
in der Weise modifiziert, dass der innere Teil desselben sich immer
mehr und mehr abflacht, so dafs eine Gleitbewegung beider Zahn-

reihen und mithin eine Bewegung des Unterkiefers in horizontaler

Richtung, nmlich vor und rckwrts ermglicht wird.

Diese beginnende Vernderung des Kiefergelenkes sehen wir

hbsch bei den Oreodontiden und Anoplotheriiden, desgleichen
auch bei den Phenacodoutiden, den Ahnen der Perissodactylen,
nicht minder instruktiv sind die Verhltnisse beim Schwein, insofern

die erwachsenen Individuen bereits die Abflachung des Kiefergelenks
erkennen lassen, whrend es beim jungen Tier noch als Rolle ent-

wickelt erscheint, ein Zustand der bei geologisch lteren Formen der
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Suiden-Gruppe Achaenodon zeitlebens sich erhalten hat*). Am
ausgesprochensten ist die Abflachiing des Kieferglenkes und der Ge-

lenkgrube bei den Wiederkuern und den Pferden, bei den

Rhinoceroten beschrnkt sich die Umgestaltung auf die Ver-

flachung der Gelenkgrube.
Ein ganz abweichende Modifikation des Kiefergeleuks bemerken

wir bei den Nagern. Hier verkrzt sich die Rolle des Unterkiefer-

gelenks und bildet einen Knopf, welcher in der zu einer Rinne um-

gestalteten Gelenkgrube vorwrts und rckwrts geschoben werden

kann, zugleich aber auch einer freilich geringen seitlichen Ver-

schiebung fhig ist. Cope fhrt diese Modifikation auf die ber-

mige Entwicklung der Incisiven zurck, die einen Druck auf das

Kiefergelenk zur Folge hat.

Ich habe im vorhergehenden schon von der Bildung des Hypocon,
des zweiten Innenhckers der obern M, und der weitgehenden Ver-

nderung der untern M gesprochen, bestehend in Vergrerung des

Talons und Verkrzung der Vorderpartie dieser Zhne nebst Ab-

stumpfung des Protoconid und Metaconid.

Hiezu kommt nun noch das Auftreten von Sekundrhckern auf

den obern M, dem Protoconulus und Metaconulus Osborn's.

Der erstere befindet sich zwischen Paraconus und Protoconus, der

letztere zwischen Metaconus und Paraconus. Solche Sekundrhcker
sind indess keineswegs auf die Herbivoren beschrnkt, sie finden

sich vielmehr auch bei Carnivoren, so z. B. bei den Hunden,
ebenso kann auch ein krftiger zweiter Innenhcker auf den obern M
zur Ausbildung kommen, und ist damit auch immer eine Vergrerung
des Talon und Abstumpfung der drei Zacken der Vorderpartie der

untern M verbunden, allein auch hier ist dieser Prozess nur dann zu

beobachten, wenn sich die Tiere der gemischten Nahrung anpassen,
so die Bren, Dachse und dieSubursen. Zwischenhcker finden

sich ferner auch bei manchen Pro simiern, whrend dieLemuriden
selbst sowie die Platyrhinen und auch diese nur teilweise

und Anthropomorphen es nur zur Bildung eines Hypoconus bringen.

In den Fllen, wo bei den ebengenannten Quadrumanen die Ent-

wicklung eines Hypoconus unterbleibt, kommt jedoch dafr ein mch-
tiges inneres Basalband zu stnde, eine Erscheinung die auch bei

vielen Carnivoren, Caniden, Viverriden und Musteliden
wiederkehrt.

Was die unteren Molaren anlangt, so haben alle diese Quadru-
manen mit den Huftieren die Vergrerung des Talon gemein;
derselbe nimmt auch bei ihnen stets nahezu die Hlfte des ganzen

1) Auf diese Verhltnisse haben bereits Scott und Osborn aufmerksam

gemacht. Bulletin of the Princeton Museum.
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Zahnesi ein, dagegen bleibt seine Hbe binter der Hbe der Vorder-

partie zurck bei jenen Formen, welcbe keinen besondern Hypoconus
auf den obern M entwickeln, wie z. B. die Gattung Lemur. Das
Paraconid gebt in den allermeisten Fllen verloren, denn wenn aucb

wirklieb der Hypoconus auf den obern M feblt, so wird der Raum
zwiscben je zwei obern M, den sonst das Paraconid einnimmt, docb

wenigstens durcb einen krftigen Basalwulst ausgefllt. Einzig und

allein bei Lichanotis und Necrolemur bat sieb das Paraconid noch

am vordersten M, dem M^ erbalten, weil eben bier bei dem weiten

Abstand des Innenbckers des obern Pr^ vom Vorderrande des obern

Ml fr ein solcbes Gebilde nocb etwas Platz vorbanden ist. Die

Cynopitbecinen baben eine den Artiodactylen sebr bnlicbe

Umgestaltung durcbgemacbt, und ziebe icb daber es vor sie bei

dieser Gruppe zu besprechen. Da die Quadrumanen einschlielich

derProsimier echte Omnivoren bleiben, so ist es auch bei ihnen

nicht zur Bildung des fr die typischen Herbivoren so charak-

teristischen prismatischen Zahnes" gekommen.
Fr die Stammesgeschichte der Huftiere sind jene Eocntypen
Condylartbren von Bedeutung, deren obere M mit Proto-

conulus und Metaconulus versehen sind. Es entwickelt sich anschei-

nend aus dem letzteren der zweite Innenhcker Hypoconus,
whrend der erstere nur ein Zwischenstck darstellt. Ein solches

entsteht dann bei den Perissodactylen nahe dem Zentrum des

Zahnes, bei den Artiodactylen aber zwischen Metaconus und

Metaconulus dem Hypoconus . Bei den ersteren sowie bei den

Nagern erfolgt spter Verbindung dieser Zwischenbcker mit dem

jeweils benachbarten Innenbcker zu Jochen, bei den Artiodactylen
dagegen und vermutlich auch bei den Hyopsodiden den Vor-

lufern der Cynopitbecinen rckt das zwiscben Metaconus und

Metaconulus befindliche Sekundrbckerchen in den allermeisten

Fllen schon sehr bald an den Metaconulus und verschmilzt mit dem-

selben. Wir bekommen so den Quinquetubercularen Zahn. In

einigen Fllen Caenotherium, Dichobune tritt jedoch zuerst Ver-

scbmelzung des Protoconulus mit den Protoconus ein, whrend die

hintere Zabnblfte nocb lngere Zeit drei Hcker beziehungsweise
Monde aufweist. Diese letzteren Formen sind jedoch ohne weitere

Bedeutung fr die Stammesgeschichte der Paarhufer. Alle Formen-
reiben dieser Gruppe, die sich in die Gegenwart fortgepflanzt haben,

gehen vielmehr auf Quinquetuberculre Typen zurck, bei welchen

der Protoconulus lngere Zeit persistierte. Spter rckt dann auch

dieser an den benachbarten Innenbcker, den Protoconus und ver-

schmilzt mit demselben, ein Vorgang, welchem der fr die geologisch

jngeren Paarhufer und die Cynopitbecinen so charakteristische

Quadritubercular- Typus der obern M seine Entstehung verdankt.
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Fig. V. Fig. VI.

ne^ pa'

mec

Unterer und oberer M von

Hyracotherium ?

Die Buchstaben pr, pr', pa,

pa', me, me', hy, hy' haben

dieselbe Bedeutung wie

oben und in Fig. VI.

e = Entoconid.

mec = Metaconulus.

prc ^= Protoconulus.

me

tne

1.

me

3.

Oberer und unterer M1. Dichobune.

2. Xijihoon.

3. Prodremotherium.

Diese Figuren zeigen die Absorption des

Paraconid und des Protoconulus und Metaconulus.

Was die untern M
betrifft so haben C y u o-

pithecinen u. Artio-

d a c t y 1 e n einerseits

und die Perissodactylen andrerseits die Vergrerung und Er-

hhung des Talon und das Niedrigerwerden von Protoconid und

Metaconid gemeinsam, ein Prozess der zuletzt damit endet, dass alle

Erhabenheiten der Krone in das gleiche Niveau treten. Sie unter-

scheiden sich jedoch darin, dass bei den ersteren keine besonders

innige Verbindung von Protoconid und Metaconid, sowie von Hypo-
conid und Entoconid zu stnde kommt, whrend die Perissodac-

tylen eine Verbindung dieser Hcker durch Kmme Joche

aufweisen. Ganz so wie die Perissodactylen verhalten sich in

dieser Beziehung auch die Amblypoden und die ltesten Probos-
cidier Dinotherium. Was das Paraconid anlangt, so kann das-

selbe bei den Artiodactylen auf zweierlei Weise zum Verschwinden

gelangen. Bei den einen, den Selenodonten und wie diese ver-

halten sich hierin auch die Hyopsodiden, die Ahnen der Cyno-
pithe einen rckt das Paraconid immer nher an das Metaconid,
um zuletzt ganz mit demselben zu verschmelzen bei den Buno-
donten hingegen sinkt es in sich selbst zusammen und bleibt

hchstens als kleine Warze erhalten wie bei den Schweinen. Bei

den Perissodactylen erhlt sich das Paraconid als Pfeiler Equiden,
oder es bleibt doch wenigstens seine Stelle noch deutlich erkennbar.

Unter den Perissodactylen zeichnen sich die Pferde da-

durch aus, dass bei ihnen an den untern M neben dem Metaconid

noch ein zweiter Hcker entsteht, der sich mit dem erstem ziemlich

innig verbindet und zur Doppelschlinge des Equus- Zahnes wird. In

einem geringern Grade ist ein solcher Sekundrhcker auch bei den

Chalicotherden zu beobachten, nur ist er hier eben entsprechend
der geringen Entwicklung des Metaconid auch sehr viel schwcher
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als in der Pferdereibe. Ein ganz hnliches Gebilde ist auch bei den

Dinoce raten vorhanden.

Als der hchste Grad der Vollendung des Herbivoren- Zahnes

erscheint jene Modifikation, welche wir nach Kowalewsky's Vor-

gang als die prismatische Zahuform" bezeichnen. Die Krone

wird hiebei immer hher, die Schmelzschicht immer dnner und die

Wurzelbildung beginnt erst in einem ziemlich spten Altersstadium.

Unter den Unpaarhufern finden wir den prismatischen Zahn bei

den geologisch jngsten Equiden und bei Elasmotherium
,

einen

Rhinoce roten, unter den Paarhufern ist derselbe zu finden bei

den Tylopoden und den meisten Cavicorniern eine Ausnahme

macheu nur gewisse geologisch ltere Antilopen. Auch die Probos-

cidier haben es zu dieser Zalmform gebracht Elephas. Des-

gleichen ist diese Modifikation auch bei einem Suiden Phacochoerus

anzutreffen. Ungemein hufig finden wir den prismatischen Zahn

bei den Nagern, Edentaten und selbst bei Sirenen Halicore,

ja sogar unter den Insektivoren scheinen einige Gruppen Mascro-

scelides und Chrysochloris eine solche Differenzierung anzustreben.

Der obere M3 bleibt bei den Huftieren stets kleiner und einfacher

als der ihm vorausgehende Mg; auch fehlt ihm der zweite Innen-

hcker, das Hypocon, oft nahezu vollstndig, so lange als der

untere M3 nicht an seinem Hinterrande einen Ansatz entwickelt, der

dann zum dritten Lobus wird. Dieses Gebiss kommt sowohl bei

den Perissodactylen als auch bei den Artiodactylen vor

namentlich hufig aber bei den letzteren.

Ganz besonders wichtig ist dieses Auftreten neuer Elemente am
Hinterrande des Zahnes fr die Proboscidier und gewisse Suiden,
denn auf diese Weise haben sich allmhlich die zahlreichen Lamellen

des Elephanten- und FhacocJioerus - Zahnes, entwickelt. Auch bei

Creodonten Arctocyon und C a r n i v r e n gewisse S u b u r s e n

und Etijpleres die sich auf gemischte Nahrung einrichten, sowie

bei manchen Lemuren und Affen ist wenigstens eine Andeutung
dieses dritten Lobus zu beobachten.

Unter den Huftieren haben die Amblypoden einen hchst eigen-

tmlichen Weg der Differenzierung der Molaren eingeschlagen. Die

lteste Form Pantolambda hat echt trituberculre resp. tuber-

cularsectoriale Molaren, nur hat der Talon der letzteren schon eine

ziemliche Gre erreicht, whrend seine Hhe noch durchaus mig
ist. Die nchst jngere Form, die Coryphodontid en zeigen nun

eine Drehung der Auenhcker oder besser \J nach einwrts und

vorwrts, wobei der vordere der Paraconus die hintere Hlfte des

\J verliert, dafr aber mit dem Protoconus durch einen Kamm ver-

bunden wird und infolge der Abkauung zuletzt mit demselben ver-

schmilzt. Gleichzeitig beginnt auch die Entwicklung eines krftigen
Basalbandes.



250 Schlosser, Diflferenzierimg des Sugetiergebisses.

Bei den Dinoceraten verliert dann aucli der zweite Auen-
hcker oder besser der \/- frmige Kamm einen seiner Schenkel,

diesmal aber den vordem, whrend der hintere mit dem Protoconus

sich verbindet. An den unteren M verliert der halbmondfrmige Talon

die hintere Hlfte seines \/- frmigen Kammes und zeigen die Er-

habenheiten der unteren M alsdann nur mehr die Form eines /\, die

oberen die eines \/. Zur prismatischen Zahnbildung hat es dieser

Stamm der Huftiere niemals gebracht, wohl aber haben wie bei

den Perissodactylen die Pr zuletzt die Gestalt von M angenommen.
Was die Nager betrifft so gehen auch sie vermutlich auf Formen

mit trituberculren Oberkiefer- und tubercularsectorialen Unterkiefer-

Molaren zurck. Dies wird insoferne wahrscheinlich, als die Tillo-

dontier, welche dem Ursprung der Nager ziemlich nahe stehen,

in der That einen solchen Bau der Molaren besitzen.

Die Sciuriden zeigen auch auerdem noch eine Art Trituber-

culartypus der oberen Molaren, wenigstens hat der Hypoconus noch

ziemlich mige Dimensionen; auch ist der Talon der unteren Molaren

noch sehr viel niedriger als die Vorderpartie dieser Zhne; sein Um-

fang dagegen hat freilich schon bedeutend zugenommen, whrend
das Paraconid bereits nahezu verschwunden ist nur bei Sciuroides

lsst sich dasselbe noch einigermaen wahrnehmen oder doch nur

mehr einen Knopf oder einen Kamm darstellt. Wie bei den Huf-
tieren hat auch bei den Nagern die Entwicklung eines krftigen

Hypoconus der obern M und bedeutende Vergrerung des Hypoconid
und Entoconid der untern M stattgefunden. Auerdem sind ver-

schiedene Zwischenhcker entstanden, die sich jedoch fast niemals

mit den typischen Metaconulus und Protoconulus homologisieren lassen

einzig und allein bei Pseudosciurus stehen diese Zwischenhcker an

einer den genannten Gebilden entsprechenden Stelle und sich auch

schon ungemein rasch in Kmme verwandelt haben. Solche finden

sich auf Vorder- und Hinterrand, bei den obern M auch im Zentrum

des Zahnes, von der Auenseite beginnend. Auerdem verbinden sich

auch Metaconid und Protoconid, Entoconid und Hypoconid, sowie

Metaconus und Hypoconus. Dagegen bleiben Protoconus und Para-

conus ziemlich lange von einander getrennt. Die von den Kmmen
eingeschlossenen Partien verschmlern sich, die Kmme selbst ver-

lieren durch die Abkauung sehr frh ihre Schmelzdecke, die dann

zuletzt auch beim jungen Zahn gar nicht mehr angelegt wird und die

von den Kmmen umschlossenen Thler, welche anfangs auf den

untern M nach innen, auf den obern M aber nach auen mnden,
werden vom Rande abgetrennt und in Schmelzinseln verwandelt. In

allen Gruppen der Nager, bei den Sciuroraorpheu HaplodonUa,
den Mi/omorpha Arvicola und den Hystricomorpha Hystrix etc.

hat es eine grere oder geringere Zahl zur Bildung prismatischer

Zhne gebracht. Gleich wie bei den Proboscidiern und Phaco-
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choerus hat endlich auch bei manchen Nagern z. B. Hydrochoerus und

vielen Myomorphen namentlich Arvicoliden die Entwicklung

neuer, lamellenartiger Gebilde stattgefunden und zwar vornehmlich

am Vorderrande des vordersten und am Hiuterrande des hintersten

Backzahnes, Gebilde, welche eine bedeutende Vergrerung der Ge-

samtkauflche bezwecken.

Fig. Vli.

po me

pr' ly' pr" hy'
pr-

hy
P" hy*

1. 2. 3. 4, 5.

1. Arctomys. 2. Sciuroides. 3. oben: frischer Zahn von Theridomys; unten:

Trecliomys. 4. Theridomys (alt). 5. Hystrix.
Die obere Reihe enthlt nur Oberkiefer-, die untere nur Unterkiefer -Zhne,

Eine Ausnahme in den Bau der Zhne machen die Lagomorphen.
Sie haben zwar mit den fortgeschrittenen Typen der brigen Nager
die prismatischen Zhne gemein, dagegen ist im Unterkiefer die

Hhe des Talon noch sehr gering, auch hat keine Entwicklung von

Kmmen stattgefunden. Die obern M zeigen auch Protoconulus und
Metaconulus an normaler Stelle. Die untern haben freilich das

Paraconid verloren.

Die Molaren der Edentaten zeigen durchweg prismatische

Ausbildung. Bei manchen Formen Dasypodiden und Orijcteropus
ist gar keine Gliederung der Krone zu beobachten, whrend die

Brachypodiden im Unterkiefer sogar noch einen deutlichen Talon
erkennen lassen, die Megatheriiden Jochartige Entwicklung der

Kronflche zeigen und die Glyptodontiden sogar eine sehr kom-

pliziertere Zahnform aufweisen. Dass hier der prismatische Zahn
das Ursprngliche gewesen sein sollte, wie frher mehrfach ange-
nommen wurde, kann heutzutage, wohl nicht mehr ernsthaft behauptet

werden, da derselbe in gar allen brigen Fllen sich als etwas Er-

worbenes, als eine Differenzierung herausgestellt hat. Dagegen drfte
es freilich auch schwerlich gelingen, jene verschiedenen Zahnformen
der Edentaten auf den Tritubercular- bezw. Tubercularsectorial-

typus zurckzufhren, weil uns eben die alttertiren Ahnen der

Edentaten zur Zeit noch nicht bekannt sind.
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Es gibt nun allerdings im Eocn von Nordamerika gewisse

Formen, Estonyx^), Calamodon'^) , Fsittacotherium^), die einerseits

offenbar zu den Creodonten Onychodectes^) , Hemiganus^) liin-

berleiten und anderseits inbezug auf den Zahnbau als die Almen

wenigstens eines Teiles der Edentaten gelten knnten, insofern

in einer solchen Formenreihe in der That die Bildung prismatischer

Zhne aus dem Tritubercular- resp. Tubercularsectorialtypus zu ver-

folgen ist. Allein der wirkliche genetische Zusammenhang dieser

Formen ist bis jetzt wenigstens nicht zu beweisen.

Mit sehr viel grerer Berechtigung drfen wir jedoch die Molaren

der Omnivoren und herbivoren Marsupialier auf den Tri-

tubercular- bezw. Tubercularsectorialtypus zurckfhren, indem diese

beiden Zahnformen sicher bereits bei den geologisch -altern und

generalisierten Marsupialiern vorhanden waren. Entsprechend den

Placentaliern hat auch hier an den untern M Vergrerung des Talon

und Gliederung desselben in Ectonid und Hypoconid sowie Eeduktion

des Paraconid nebst Erniedrigung des Protoconid und Metaconid

stattgefunden, whrend die obern M einen mchtigen Hypoconus ent-

wickelten.

(Schluss folgt.)

E. Korschelt und K. Heider, Lelirbncli der vergleiclienden

Entwicklungsgeschichte der wirbellosen Tiere.

Spezieller Teil. Erstes Heft. Jena 1890. Verlag von Gustav Fischer.

In dem obigen, 20 Bogen umfassenden, mit zahlreichen schnen

Abbildungen ausgestatteten ersten Heft des speziellen Teiles liegt der

Beginn eines Werkes vor, welches jeder Embryologe mit Freuden

begren muss, um so mehr, da seit dem Erscheinen von Balfour's

Werk auf dem Gebiete der Entwicklungsgeschichte der wirbellosen

Tiere eine reichhaltige neue Literatur durch die Arbeit vieler Forscher

zu Tage gefrdert worden ist.

Die Verfasser bringen in der Einleitung, nachdem sie kurz die

verschiedenen Arten der Fortpflanzung bei den Metazoen, die Auf-

gabe und das Endziel der vergleichenden Embryologie (Erkenntnis

der Entwicklungsgesetze sowie der Homologien der Organe und Er-

schlieung der Stammesgeschichte) und die hypothetische gemeinsame

1) Esthonyx Cope. Tertiary Vertebrata. Report of the U. S. Geolog.

Survey of the Territories. Vol. III. 1884. p. 202. pl. XXIVc. fig. 110 etc.

2) Calamodon Cope. Ibidem pl. XXIVb. fig. 1.

3) Psitta<^ot1ierium Cope. Ibidem pl. XXIVb. fig. 24.
4) Onychodectes Cope. Synopsis of the Vertebrata Fauna of the Puerco

Series. Read before the American Philosophical Society. Philadelphia 1888.

40. pl. V. fig. 8-9.

5) Hemiganus Cope. Ibidem pl. IV und pl. V. fig. 17.
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