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In der Anatomie der Cetaceen, die noch so viele dunkle Punkte

bietet; war bis in die jngste Zeit hinein eine nhere Kenntnis des

Zentralnervensystems ein Hauptdesiderat.
Es liegen allerdings bereits aus dem 17. Jahrhundert Beschrei-

bungen des Gehirns der Cetaceen vor, unter welchen die von Ray
und Tyson als die ersten genannt werden mssen. Alsdann folgte

die von J. Hunt er, der zuerst das Gehirn eines Bartenwales be-

sclirieb, dem sich, um nur die Untersucher zu nennen, die selbstndige
bezw. neue Angaben machten, Blainville, Jacobson, Scoresby,
Rudolphi, Tiedemann, von Baer, Roussel de Vauzeme,
Rapp, Stannius, Eschricht, Leuret, Serres und Gratiolet
sowie Anderson anschlssen. Dieser stattlichen Zahl entspricht nicht

die Reichhaltigkeit der gebotenen Angaben, die meisten derselben

sind nur notizenhaft, was wohl in erster Linie an der Schwierigkeit
des zu beschaffenden Materiales, vor allem eines gut konservierten

lag. Ausgedehntere Mitteilungen gaben eigentlich nur Tiedemann,
Leuret und zum Teil Serres und Gratiolet.

Hierzu kommt noch, dass im ganzen von den Forschern wenig
Rcksicht genommen wurde auf die Beschreibung frherer, was doch

um so wichtiger gewesen wre, da meist jeder Forscher nur ber

ein Gehirn verfgte.
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Erst die neueste Zeit (1883) brachte uns eine Arbeit, die einen

bedeutenden Fortschritt verzeichnet: Beauregard beschrieb nmlich
nach Broca'scher Methode das Gehirn von Balaenoptera Sibhaldii,

der Hauptsache nach jedoch nur die Windungen. Auch der mikro-

skopische Bau des Gehirns von Beluga leucas erfuhr in letzter Zeit

durch Herbert C. Major eine Bearbeitung, whrend Hasvvell das

Gehirn eines andern Odontoceten {Kogla Grayl) beschrieb, aber auch

nur kurz.

Die Zahl der untersuchten Species wre gro genug, um uns ein

genaues Bild vom Bau des Gehirns der Cetaceen zu geben, nicht aber

die Zahl der untersuchten Individuen, die vom 17. Jahrhundert bis in

die jngste Zeit hinein Gelehrten in die Hnde fielen. Dadurch er-

hielten alle Untersuchungen etwas verzetteltes und unvollstndiges.

Soweit ich aus der Literatur ersehen konnte wurden auf ihr Ge-

hirn untersucht: von Balaenoptera rostrata 2 Exemplare, Balaenoptera
Sibbaldii 3 Exemplare (1 erwachsenes und 2 ftale), Megaptera boops
1 Exemplar, Balaena j;?j/sif/ce^MS 2 Exemplare (1 junges und 1 erwach-

senes), Balaena spec. 1 ftales. Von Bartenwalen mithin 9 Gehirne

von 7 Untersuchern zu sehr verschiedenen Zeiten.

Mit dem Gehirn der Zahnwale ist es insofern besser, als Gehirne

von Delphinus delphis und Phocaena communis von zahlreichen Forschern

in mehreren Exemplaren untersucht werden konnten. Auch war

Anderson (Expedition to Western- Yunan. Lond. 1878), dessen Ab-

handlung Guldberg entgangen ist, in der Lage mehrere Gehirne

von Platanlsta und Orcella zu studieren. Von anderen Odontoceten

und zwar Hyperoodon rostratus, Beluga leucas, Kog/'a Gragi, Monodon
monoceros wurde bisher nur je ein Exemplar untersucht.

Bisher sprach ich nur vom Gehirn, aus dem einfachen Grunde,
weil von Untersuchungen ber das Rckenmark auer ein paar Notizen

von Rapp und Owen eigentlich nichts zu melden ist.

Unter diesen Umstnden wird man die neue oben zitierte zu-

sammenfassende Arbeit von G. A. Guldberg ber das Central-

nervensystem der artenwale" mit Freuden begren. Und diese

Freude wird bei Durchsicht der Abhandlung, die von deutlichen und

instruktiven Abbildungen begleitet ist, nicht minder werden.

Guldberg stellte seine Untersuchungen in erster Linie an Barten-

walen an, hielt dabei aber stets die Odontoceten, speziell Phocaena com-

munis zum Vergleich im Auge. Als Material lag ihm vor und

dies ist ein Punkt von groer Wichtigkeit, da derselbe so schwer in

gutem Zustande zu beschaffen ist zwei Gehirne von Balaenoptera

musculiis, ein ftales Gehirn von Bcdaenoptera Sibbaldii (4,97 m lang)

und von Megaptera boops (18 Zoll laug\ Ferner die Hemisphren
des Grohirns von Balaenoptera borealis, sowie Hirnhute, Stcke vom

Rckenmark, halbe Gehirne und andere Hilfsprparate von Balnop-
teriden und Phocaena.
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Nach emer historischen Einleitung schildert er, wie diese Pr-

parate erworben wurden und gibt Anweisung ber die Herausnahme
des Gehirns hei den riesigen Balaeno])tera- k-xi^w, die er mit Recht

eine der schwierigsten Operationen nennt, die dem Anatomen aufge-

geben werden knnen. Referent mchte dies aus eigner Erfahrung

besttigen.
Zu den mechanischen Schwierigkeiten, dass man diesen Riesen

das Gehirn mit Holzsge und Beilen abringen muss, gesellt sich der

fatale Umstand, dass man hchstens 24 Stunden nach Eintritt des

Todes noch auf ein brauchbares, herausnehmbares Gebirn rechnen

darf. Auch dies kann Referent aus eigner, trauriger Erfahrung be-

sttigen. Mit Recht findet Guldberg die Ursache hierfr in der

Massenhaftigkeit des Krpers, die, gesttzt durch eine, die Wrme
schlecht leitende Speckschicht, die Krperwrme lange zurckhlt.
Zwei Stunden nach dem Tode zeigte der Thermometer an der Schwanz-

partie einer Balaeiiojjtera nmsculus noch 35,4" C. und die Temperatur
des Blutes und der Fleischmasse einer Balaenoptera Sibbaldii betrug
3 Tage nach dem Tode ungefhr 34 C. Das Gehirn wird mitbin,
sobald die Zirkulation sistiert, in der besten Weise mazeriert.

Diese Schwierigkeiten, um geeignetes Material zu beschaffen,

wird man bei Beurteilung jeder Anatomie des Gehirns der Barten-

wale, dann auch der Cetaceen berhaupt, im Auge behalten mssen.
Der Verfasser fhrt uns zunchst auf ein ganz brach liegendes

Gebiet, indem er uns seine genauen Untersuchungen ber das Rcken-
mark mitteilt. Aus diesen will ich nur als von allgemeinerem Interesse

herausheben, dass die Medulla spinalis bei den Odontoceten bis zum
9. bezw. 10. Lumbaiwirbel reicht. Bei zwei Finnwal -Ftus von ver-

schiedener Species {Balaenoptera Sibbaldii und B. musculus) und ver-

schiedener Gre fand Guldberg das Ende am 4. Lumbaiwirbel.

Er vermutet, dass bei den Erwachsenen ein gleiches Verhalten ob-

waltet. Aus seinen Messungen an Rckenmarks -Querschnitten geht
ferner die interessante Thatsache hervor, dass beim Ftus von Balae-

noptera noch deutlich eine Intusmescentia lumbalis vorhanden ist.

Dies ist wichtig, da Rapp und Owen den Satz aufstellten, dass den

Cetaceen die Lenden- Anschwellung abgehe, ebenso wie den Sirenia,

was ja bei Verkmmerung der hintern Extremitt nicht verwundern
kann. Auch Guldberg konstatierte diesen Satz bei einer erwach-

senen Phocaena und gleichzeitig, dass die Lenden -Anschwellung bei

dem jngsten der untersuchten Finnwal -Ftus strker zutage tritt

als bei einem altern. Im Schlussstadium des Ftallebens ist dieselbe

mithin vielleicht nicht mehr makroskopisch wahrzunehmen.
Die mikroskopische Untersuchung des Rckenmarks

lehrt, dass die Fissura longitudinalis posterior, die beim Ftus, wenn
auch nicht so deutlich wie die vordere, wahrzunehmen ist, beim aus-

gewachsenen Finnwal nicht zu entdecken ist, ebensowenig wie ein
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Septum posticum. Guldberg schliet hieraus, in Verbindung mit ande-

ren Thatsachen, dass die beiden Fissuren verschiedenen genetischen

Ursprung haben. Auch der Zeutralkanal ist beim erwachsenen Tier

verschwunden.

Die Form der grauen Substanz ist abweichend von der gewhn-
lichen )-( Form. Ihre Hauptmasse wird durch die Cornua anteriora

und die graue Kommissur gebildet.

Das Rckenmark mit seiner Dura ist bei weitem nicht im stnde
den sehr gerumigen Wirbelkanal anzufllen. Dies geschieht viel-

mehr in erster Linie durch ein peridurales Gewebe, das sich zwischen

dem sogenannten Periost des Wirbelkauals und der Dura ausspannt und

aus fetterflltem Bindegewebe und zahlreichen Gefplexs besteht, die

wesentlich aus Arterien zusammengesetzt sind, wie dies nach an_

deren Untersuchern auch bei anderen in Wasser lebenden Sugetieren
vorkommt. Dazu kommen vom 2. Dorsalwirbel an zwei groe Venen

;

eine auf jeder Seite des Rckenmarks. Dieser groe Blutreichtum,

der von jeher, auch an anderen Krperstellen, die Aufmerksamkeit

auf sich gezogeij hat, wird in unserem Falle wohl zunchst die Be-

deutung haben, das Nervensystem stets mit dem so ntigen arteriellen

Blute zu versehen, wofr im Hinblick auf das Tauchen die ntigen

Einrichtungen getroffen werden mussten Bezglich der Umhllungs-
hute des Rckenmarks mchte ich auf das Original verweisen.

Bezglich des Gehirns ist es von Wichtigkeit, dass auch hier

wieder die Dura hnliche Verhltnisse darbietet wie am Rckenmark.
Sie spaltet sich nmlich in zwei Bltter, von denen das uere der

Schdelhhle anliegt, whrend das innere die eigentliche Dura dar-

stellt. Beide Bltter sind durch einen Gefplexs von einander ge-

scliiedcn, der im Hintergrunde und den Seiteupartien der Schdelhhle

enorm entwickelt ist. Hieraus folgt notwendig, dass ein Abgu der

Schdelhhle keineswegs ein getreues Bild gibt von der Gestaltung

des Gehirns. Ich mchte dies besonders betonen, da Gervais seiner

Zeit allgemeine Schlsse aus solchen Abgssen ziehen wollte.

Falx und Tentorium sind vorhanden.

Die Behandlung des Gehirns leitet Guldberg ein mit einem all-

gemeinen Hinweis auf die Form desselben; wobei die Asymmetrie
des Gehirns bei Bcdaenoptera musvuliis besonders hervorgehoben wird.

Die spezielle Beschreibung geht aus vom Ftalgehirn von Megap-
tera boops von kaum '/2 Meter Lnge. Auch hier fllte das Gehirn,

dessen Mae und Bau genau augegeben werden, die Schdelhhle bei

weitem nicht aus, was nicht allein auf Retraktion des Gehirns unter

Einfluss des Alkohols zu setzen ist. Guldberg nimmt vielmehr an,

dass beim Ftus zwischen Gehirn und Schdelwnden subarachnoidale

Hohlrume bestehen, die mit Flssigkeit und losem Bindegewebe an-

gefllt sind. Wenn trotzdem schon die Anlage der Gehirnfurchen beim

Embryo vorhanden wre, so kann die Bildung dieser Furchen nicht her-
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vorgehen aus einem Missverhltnis im Wachstum zwischen Schdel-.

Volumen und Gehirn. Und wenn man hierbei annimmt, dass der dolicho-

cephale Schdel die Lngsfurchen, der brachycephale die Querfurcheu am
meisten entwickle, so hlt auch das bei den Cetaceen nicht Stich,

die wohl die am meisten brachycephalen Tiere sind und bei denen

doch die Lugsfurchen beraus vorherrschend und primre sind.

Der Hauptinhalt von Guldberg's Arbeit ist dann weiterhin dem
erwachsenen Gehirn von Balaenoptera muscultis gewidmet, wobei aber

auch andere Balnopteriden und von Odontoceten speziell Phocaena be-

rcksichtigt werden. Er schliet sich hierbei der Nomenklatur von

Krueg an, was gewiss allgemeinen Beifall finden wird, da hierdurch

eine Vergleichung mit dem Gehirn der Zonoplacentalia und Ungulata,

die Krueg so trefl'lich behandelt hat, erleichtert wird. Es ge-

schieht nicht um den Wert der Arbeit zu verkrzen, wenn wir den

Wunsch nicht unterdrcken knnen, dass Guldberg einen solchen

Vergleich eingehender gezogen htte. Nur ganz vereinzelt findet

man eine motivierte Abweichung von Krueg's Nomenklatur. So

spricht er in Broca's Sinne von einer Scissure limbique, welche eigent-

lich die Fissura rhinalis posterior und Fissura splenialis Krueg der

Carnivora und Ungulata umfasst.

An dieser Stelle drfte Erwhnung verdienen, dass die an ver-

schiedenen Krperteilen bei Cetaceen auffallende Asymmetrie auch

an der Hypophysis zur Geltung kommt.

Wichtig im Hinblick auf die Riechfunktion dieser Tiere ist es,

dass der Lobus olfactorius bei Balnopteriden beim Ftus grer ist

als beim erwachsenen Tier, doch ist er von Anfang an klein. Der

Tractus olfactorius ist stets vorhanden, der Bulbus olfactorius wie es

scheint nur beim Ftus, bei der erwachsenen Megaptera boojjs und

Balacnoptera muscultis fehlt er wenigstens. Ich will hier beifgen,
dass bei den Odontoceten die Verhltnisse anders liegen. Dort kann

z. B. bei Delphinus delphis und Phocaena communis der ganze Nervus

olfactorius fehlen
;
wo er vorhanden ist, z. B. bei Hyperoodon, ist er fein.

Der Lobus insulae erreicht bei den Cetaceen wohl die grte
Entfaltung unter den Sugetieren.

Im Hinblick auf gegenteilige Angaben ist es von Gewicht, dass

Guldberg auer dem Corpus callosum auch die brigen Hirnkom-

missuren beim Ftus entwickelt fand. Die mittlere und hinterste waren

jedoch die bestentwickelten. Beim erwachsenen Finnwal jedoch konnte

er eine Commissura anterior nicht mit Bestimmtheit nachweisen.

Ein Cornu posterius in den Seitenventrikeln war bei Phocaena

vorhanden, wie dies ja auch schon Hu xley berichtet, hei BalaenojJtera

konnte Guldberg es aber nicht entdecken. Doch wagt er nicht

zu viel Gewicht auf diesen negativen Fund zu legen, da ein voU-

kommneres Material mglicherweise einen andern Thatbestand er-

geben wrde".
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Auch die brigen Unterschiede am Gehirn der Barten- und Zahn-

wale sind in der Hauptsache vielleicht nur quantitativer Art. Nur die

Scissure limbique scheint einen wesentlicheren Unterschied zu bieten.

Die brigen wichtigen Angaben ber die Teile des Gehirns, seine

Furchen und Windungen sind nicht geeignet fr einen Auszug, doch

werden sie Interessenten angelegentlichst anempfohlen.
Ein weiterer interessanter Abschnitt beschftigt sich mit den

Gren- und Gewichtsverhltnissen des Gehirns der Bartenwale und

Vergleichung dieser Werte mit den entsprechenden bei den brigen
Cetaceen und anderen Sugetieren. Zu diesem Zweck hat der Ver-

fasser alle in der Literatur niedergelegten Angaben ber Gre und

Gewicht von Cetaceen-Gehirnen gesammelt. Da namentlich auch die

Gewichtsangaben von Gehirnen herrhren, die lnger oder krzer in

Alkohol lagen, mithin an Gewicht verloren hatten, so ist es von Be-

deutung, dass Guldberg in einem Falle dasselbe Gehirn frisch

und spter nach Hrtung in Alkohol noch ein mal wgen konnte. Er

kommt hierbei zu dem Schlsse, dass man das Gewicht der in Alkohol

gehrteten Gehirne um ^j^ ihres Wertes erhhen muss, um das ur-

sprngliche Gewicht zu erhalten. Auf diese Weise werde es mglich
die Gewichtsangaben zu verwerten. Die Relation des Hirngewichtes
zum Krpergewicht wird aber immer sehr zweifelhaft bleiben, wenn

man wirklich genaues verlangt, da Gewichtsangaben ber die enorm

groen Bartenwale immer nur approximativ sein werden. Dennoch

geht aus folgenden Zahlen trotz ihrer Ungenauigkeit hervor, dass

das Hirngewicht der Balnopteriden im Verhltnis zum Krper kleiner

ist als bei irgend einem andern Sugetier.
Esch rieht fand nmlich das relative Hirngewicht von Megaptera

=
^/i2ooo ^^^ '^on Balaena mysticetus = '/25ooo- Legt man die von

Scoresby fr das letztere Tier angegebenen Gewichte von Gehirn

und Krper zu grnde, so erhlt man die Zahl V22675; w:.s mithin bei

solchen groen approximativen Zahlen gut passt. Fr den Finnwal

berechnet Guldberg das relative Hirngewicht zu Vuooo- Bei den Odon-

toceten ist dies Verhltnis brigens viel gnstiger, viel gnstiger sogar
als bei vielen hheren Sugetieren. Das relative Hirngewicht von

Phocaena ist z. B. ^93? vom Fuchs ^205? vom Hund ^/gog. Man darf

ferner nicht vergessen, dass die absoluten Werte fr Gre und Ge-

wicht des Gehirns der Bartenwale die aller anderen Geschpfe ber-

treffen. Auch an Tiefe und Reichtum der Windungen ragt das Ceta-

ceengehirn ber die meisten anderen hervor.

Im Hinblick auf diese hohe Entwicklung des Gehirns, verglichen
mit dem mutmalich viel kleineren Gehirn der Cetaceen aus dem
Miocn und Pliocn^ ferner im Hinblick auf die Grenzuuahme der

rezenten Cetaceen verglichen mit den fossilen, kommt Guldberg
dazu, einem Gedankengange Flower's folgend, die Gegenwart als

eine Bltezeit" der Cetaceen zu betrachten. Gewiss wird man zu-
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geben mssen, dass diese Tiergruppe in ihrer Richtung gegenwrtig
eine hohe Stufe der Entwicklung erreicht hat, die Cetaceen sind als

solche vollkommner geworden verglichen mit ihren ausgestorbenen
Ahnen. Ob sie aber auch nach Zahl und Verschiedenheit zugenommen
haben ist, meine ich, gegenwrtig wohl noch eine Frage, die vielleicht

in entgegengesetztem Sinne wird beantwortet werden mssen
,
wenn

man an die Verschiedenheit nur der fossilen Cetaceen denkt, die

P. J. van Benedeu auf kleinem Gebiete in Belgien bereits ent-

deckte.

Ein Resmee ber die erhaltenen Resultate und eine kurze Mit-

teilung ber die Ursprnge der Gehirnnerven schliet die Arbeit.

Unwillkrlich fragt man zum Schlsse, ob der Verfasser aus seinen

Untersuchungen eine Antwort zu geben hat auf die schon lange ven-

tilierte und auch in jngster Zeit wieder brennend gewordene Frage,
ob die Ungulaten oder die Carnivoren die nhern Verwandten der

Cetaceen sind. In dieser Hinsicht begegnen wir aber nur folgendem
Satz : Wenn auch das Gehirn des Bartenwals, wie wir nachdrcklich

betonen mchten, in einzelnen speziellen Punkten eine Aehnlichkeit

mit dem Gehirn des Ungulaten
- Typus aufweist, so knnen wir doch

in solchen Annherungen nicht viel anderes erkennen, als den gemein-
samen Charakter aller hoch entwickelten Tiere unserer geologischen

Zeitperiode, wo dieselbe nicht gar auf Zurckbilduug gewisser einst

vollkommner Organteile zurckzufhren sind".

Referent, der sich in letzter Zeit vielfach mit dem Bau der Ceta-

ceen und mit der Frage nach deren Ursprung beschftigt hat und

demnchst seine Resultate vorzulegen sich gestatten wird, wagt nicht

zu entscheiden, ob mit obigem Satze das letzte Wort gesprochen ist.

Doch wie dem auch sein mge, wenn wir auf unsere letzte Frage
auch keine Antwort erhalten, wir werden darum die Abhandlung nicht

minder befriedigt aus der Hand legen, und dem Verfasser Dank wissen,

dass er die Mhe nicht gescheut hat, whrend dreier Sommer in Fin-

marken schwerzugngliches Material zu sammeln, das seiner Arbeit

zu grnde liegt.

Max Weber (Amsterdam).

Crampe, Die Gesetze der Vererbung der Farbe. Zucht-

Versuche mit zahmen Wanderratten.

Landw. Jahrbcher, Berlin 1885, Bd. XIV, Seite 539-619.

Der Verfasser hat seine Zuchtversuche (vgl. diese Zeitschrift,

Bd. V, S. 465) fortgesetzt, und er berichtet nunmehr ber die Ver-

nderung der Abarten bei Fortpflanzung in Farben-
Inzucht; unter Farben -Inzucht versteht er die Fortpflanzung eines

Stammes von Tieren gleicher Abstammung in einer bestimmten Farbe.
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