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In allen Familien, wo Gehlfinnen sind, treten anfangs auch un-

entwickelte Mnnchen auf; aber da dies fr die Bienen eine schd-

liche Variation ist, so werden sie durch Naturauslese beseitigt. Alles

in allem werden diejenigen Familien am erfolgreichsten sein, welche

die grte Zahl unentwickelter Weibchen haben.

Die whrend dieser ganzen Zeit von den Mttern gesammelte

Erfahrung erscheint schlielich als Instinkt in den Nachkommen wie-

der. Es entsteht zuletzt ein Typus, welcher fr die Mehrzahl der

Bienen der geeignetste scheint. Derselbe verlangt Unvollkommenheit

der Reproduktionsorgane bei der gesamten Nachkommenschaft, wenn
nicht besonders gute und reichliche Nahrung bereits in sehr frher

Jugend geboten wird. Das normale Produkt ist daher eine Gehilfin

und die Zahl der Mnnchen und Weibchen steht unter der Kontrole

der Gemeinschaft.

Mit der Erweiterung des Instinkts und der Zunahme der Intelligenz

bernehmen die Gehilfinnen mehr und mehr gnzlich die Sorge fr
den Haushalt, und die Mutter gibt sich immer ausschlielicher dem
Werke der Fortpflanzung hin, bis ihre Krfte zu dem Mae anwachsen,
dass sie im stnde ist, Nahrung direkt in Eier zu verwandeln und

Hunderttausenden von Individuen das Leben zu geben.

F. Moewes (Berlin).

Uebersiclit ber die Forschungen auf dem Gebiete der

Palontologie der Haustiere
').

9. Die vorgeschichtlichen und die Pfahlbau-Hunde.

Die diluvialen Formen der Hunde setzen sich unmittelbar fort in

die sub fossilen" Hundeformen der europischen Pfahlbauten und

in diejenigen, welche gewhnlich als vorgeschichtliche bezeichnet

werden.

In seiner Untersuchung der Tierreste aus den Pfahlbauten der

Schweiz" (1860, S. 8) stellt Rtimeyer unter den Pfahlbaukuochen

aus Mosseedorf bei Bern auch unzweifelhafte Spuren von der Anwesen-

heit des Haushundes fest; immerhin zeigt die sprliche Anwesenheit

solcher Knochen, dass der Hund damals kein hufiges Haustier war.

Auch die brigen schweizer Pfahlbauten (Robenhausen, Meilen, Wan-

gen u. s. w.) enthielten unzweifelhafte Knochen, darunter auch einige

Schdel vom Haushunde. Inbezug auf die Ausbildung der Augen-
fortstze des Stirnbeins und die Zuspitzung der Schnauze zeigen
indess schon die wenigen Hundeschdel der Pfahlbauten merkliche

Schwankungen; doch scheint in der Periode der Pfahlbauten des

Steinalters nur eine einzige und sehr gleichfrmige Rasse von Haus-

hund gelebt zu haben.

1) Vgl. Bd. V Nr. 20 dieser Zeitschrift.
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In der Fauna der Pfahlbauten der Schweiz" (Neue Denkschr.

der Schweiz. Ges. f. d. ges. Naturw. 1862) behandelt Rtimeyer
die Pfahlbaureste der Caniden ausfhrlicher und zugleich bersicht-

licher. Der Wolf war sehr selten, meistens fanden sich nur Zhne,
die wahrscheinlich als seltene Jagdbeute in den Besitz der Pfahlbauer

gekommen waren; aber in Wauwyl fand man das nahezu vollstndige,

ganz ausgewachsene Skelet eines Wolfes von sehr ansehnlicher Gre.
Der Fuchs fehlte in keinem, mit irgend welcher Sorgfalt ausgebeu-
teten Pfahlbau der Steinperiode, und allerorten erschien er in ziem-

lich groer Anzahl; aus den Messer- und Zahnspureu an den zahl-

reichen Schdeln und anderen Knochen ergibt sich auf die unzwei-

deutigste Weise, dass er den Pfahlbaueru zur Speise gedient hat. In

spteren Perioden scheint der Fuchs als Nahruug entbehrlich gewor-
den zu sein; R. fand ihn in keinem Pfahlbau der Bronzeperiode.
Whrend der Wolf der Pfahlbauzeit von dem heutigen nicht verschie-

den gewesen zu sein scheint, waren die Pfahlbauknochen des Fuchses

kleiner und zierlicher als die des gegenwrtig lebenden.

Der Haushund des Steinalters der Pfahlbauten zeigte meistens

fast unverletzte Schdel, woraus R. schliet, dass er wesentlich zur

Jagd und vielleicht zum Hten der kleinen Viehherden benutzt wurde

und durchaus nicht als Nahrungstier betrachtet werden darf.

Die ueren Merkmale dieser Schdel, welche nach Rtimeyer
(a. a. 0. S. 118) einen Hund von mittlerer Gre andeuten, bestehen

in dem leichten, eleganten Bau derselben, der gerumigen, schn ge-

rundeten Schdelkapsel, den groen Augenhhlen, der ziemlichen Krze
der mig zugespitzten Schnauze, dem nur mig starken Gebiss und

besonders in der Abwesenheit aller strkeren Knochen- und Muskel-

kanten, wodurch namentlich das gefllige, zierliche Geprge dieser

Schdel bewirkt wird. Die Jochbogen sind nur mig gewlbt und

schwach, der Hinterhauptskamm ist schwach ausgeprgt, die Schlfen-

gruben stoen auf der Mittellinie des Schdels gar nicht oder zu einem

schwachen Scheitelkamm zusammen, die Augenfortstze des Stirnbeins

sind schwach ausgebildet und schn abgerundet. Der Unterkiefer

entspricht durch Schlankheit und geringe Hhe dem Geprge des

Schdels, die Zhne stehen in regelmiger Reihe hintereinander.

Unter unseren heutigen Hunden finden wir diese Charaktere am
treuesten wieder beim Jagdhunde und beim Wachtelhunde, und R.

fgt hinzu, dass auch die Gre nicht nur des Schdels, sondern auch

der Gliederknochen, sowie ihr allgemeiner Typus inbezug auf Krftig-

keit, grere oder geringere Schlankheit, Ausbildung der Muskel-

anstze u. s. w. den Haushund des Steinalters mit unseren Wachtel-

hunden zusammenstellen.

Aus den von Aebi vorgenommenen Schdelmessungen ergibt sich,

dass in den Querdurchschnitten der Pfahlbauhund mit dem Wachtel-

hunde bereinstimmt, der in dieser Beziehung den etwas gestreckteren
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Schdel des Jagdhundes bertrifft. Inbezug- auf die ueren Umrisse,
sowie auf die senkrechten und Lngenmae standen die Schdel aus

den Pfahlbauten auf der Seite des Jagdhundes; Rtimeyer erkennt

in der Thatsache, dass der Jagd- und Wachtelhund, vom Wolf und

Schakal gleich weit entfernt, die lteste Form des Haushundes (als

solche betrachtet er den Pfahlbauhund der Steinperiode) darstellen,

wenigstens einen kleinen Fortschritt in der so schwierigen Frage nach

den wilden Stammeltern dieses Haustieres.

L. H. Jeitteles (Die vorgeschichtlichen Altertmer der Stadt

Olmtz und ihrer Umgebung" in Mitt. d. anthropol. Gesellschaft in

Wien, 1872, H, S. 169) hat zahlreiche Schdel des Torfhundes, Canis

familiaris palustris wie er ihn im Sinne Rtimeyer 's nennt

aus den schweizerischen und sddeutschen Pfahlbauten und die Gips-

abgsse zweier Schdel von Canis familaris ttiinor Canestrini's
aus den modenesischen Terramare, zwei Schdel von Concise aus dem
Museum zu Lausaune, sowie einen Hundeschdel untersucht, der in

einem altrmischeu Fass aus dem Festungsgraben vor dem Mnster-

thore in Mainz gefunden wurde; alle diese Schdel stimmten unter

einander sehr gut berein und sie zeigten die von Rtimeyer auf-

gestellten Merkmale in vllig gleicher Weise, so dass J. die Bestndig-
keit dieser Rasse zufolge eigner Untersuchung besttigen kann. Der

Fund in Mainz beweist zugleich, dass sich diese Form aus der Stein-

zeit im reinsten Charakter bis zu Anfang der christlichen Zeitrech-

nung am Rhein erhalten hat. In Olmtz fand sich von dieser Rasse

nur eine linke Unterkieferhlfte, die aber auf das Genaueste mit den

von J. in Basel verglichenen Unterkiefern des Torfhundes aus Roben-

hausen und Wangen, sowie mit den Angaben in Rtimeyer's Fauna

der Pfahlbauten" und bei Canestrini bereinstimmt. J. besttigt
die Ansicht Rtimeyer's, dass der Hund der Steinzeit dem Wachtel-

hunde der Gegenwart zunchst steht; aber eben so nahe, vielleicht

noch nher steht dem Torfhundschdel jener des Dachshundes, und

auch der Spitzhund oder Pommer erscheint dem Hunde des Stein-

alters sehr verwandt. Wie das Torfschwein und das ziegenfrmige
Schaf des Steinzeitalters in zahmen Rassen noch in der Schweiz fort-

leben, so glaubt J. eine dem Dachshunde nahestehende, aber grad-

beinige Hundeform mit entschiedener Schakalfrbung, die in der

Schweiz und in Bayern noch vorkommt, als unmittelbaren Nachkommen
des Torfhundes bezeichnen zu knnen. Sehr genaue Vergleichungen
der Schdel des Torfhundes mit dem von Canis aureus L. aus Algier
und Asien, sowie mit den Zeichnungen, Beschreibungen und Ma-
angaben bei Guldenstdt (Schakalae historia" in den Nov. Com-

ment. Acad. Petropolit., t. XX, 1875, S. 449 u. ff.), Cuvier und

Blainville, berzeugten Jeitteles, dass der Schdel des Torf-

hundes ganz und gar bereinstimmt mit dem des kleinen oder eigent-

lichen Schakals, insbesondere mit dem des algerischen Schakals. Es
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unterliegt fr J. nicht dem geringsten Zweifel, dass die Bewohner

der schweizer Pfahlbauten den kleinen Schakal gezhmt und als

Torfhund" benutzt haben. Entweder brachten sie das schon ge-

zhmte Tier aus Afrika mit, oder, was wahrscheinlicher ist, der kleine

Schakal, der ja jetzt noch in Griechenland, der Trkei und auf der

Insel Curzola in Dalmatien zuhause ist, lebte damals an den Sd-
abhngen der Alpen und er wurde hier von den Bewohnern der

Terramare gezhmt.
Im Torfgrunde unter der Stadt Olmtz wurden zwei fast voll-

stndige Schdel einer vom Torfhunde gnzlich abweichenden Hunde-

form gefunden, zusammen mit Menschenknochen und Resten von Torf-

schwein und Torfkuh. Jeitteles hlt jene Schdel fr die des Hun-

des der Bronzezeit und er nannte die Art seiner Mutter zu Ehren

Canis matris optimae. Ganz hnlich erwiesen sich die beiden Hunde-

schdel, welche 1868 in dem Pfahlbau von Wrzburg gefunden wur-

den; einen gleichen Schdel sah J. ferner im palontol. Museum zu

Stuttgart, in den Ausgrabungen vonTroppau und in mehreren Privat-

sammlungen.
Der Schdel des Hundes der Bronzezeit unterscheidet sich

von dem des Torfhundes" des Hundes der Steinzeit durch

bedeutendere absolute Gre; whrend die Lnge am Schdelgrunde
beim Torfhunde zwischen 130 und 152 mm schwankt, betrgt sie

beim Bronzehunde 177 bis 189 mm und sie misst selbst bei einem

ungewhnlich kleinem Tiere noch 162 mm. Dabei ist die Schnauze

weit mehr zugespitzt, der Gaumen nicht blo lnger, sondern auch

bedeutend schmler (besonders in seinem hintern Teile), das Profil

des Schdels viel flacher und sanfter ansteigend, die Hirnkapsel we-

niger gewlbt als beim Torfhunde. Bei letzterem stoen die Schlfen-

gruben auf der Mitte des Schdels gar nicht, oder (bei lteren Tieren)

erst weit oben zu einem schwachen Scheitelkamm zusammen; beim

Bronzehunde dagegen vereinigen sie sich sehr bald und bilden einen

langen, meist sehr deutlich und hoch hervortretenden Scheitelkamm,
der merkwrdigerweise nur bei lteren Tieren teilweise wieder

zur Rckbildung und zum Verschwinden kommt. Auch sind die Nasen-

beine beim Bronzehunde lnger. Wegen des sanften Schdelprofils
ist die Hhe ber dem Keilbein im Verhltnis zur Schdellnge klei-

ner als beim Torfhunde. Endlich sind die Gehrblasen beim Bronze-

hunde weniger entwickelt und aufgetrieben als beim Torfhunde, der

sich in dieser Beziehung inniger an Fuchs, Eisfuchs und Hyne an-

schliet.

Um die Beziehungen des Bronzehundes zu den wilden und zahmen

Caniden der Gegenwart zu ermitteln, verglich J. (a. a. 0. S. 220)

eine sehr groe Anzahl von Schdeln aus allen Weltteilen und ebenso

zahlreiche Abbildungen von solchen, und er kam zu der Ueberzeugung,
dass unter den wilden Canis-Avten der Jetztzeit der Prriewolf Nord-
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amerikas {Canis latrans Say = Lyciscus latrans Harn. Smith) und die

ihm zunchst verwandten Arten C. lupaster Ehrenb. und der Dingo
Australiens nahezu als mit ihm bereinstimmend angenommen werden

knnen, whrend ihm unter den zahmen Hunderassen der Gegenwart
der Schferhund Westeuropas am nchsten kommt.

Edmund Naumann (Die Fauna der Pfahlbauten im Starn-

berger See" im Arch. f. Anthropol., 1875, VIII, S. 39) besttigt im

wesentlichen die Angaben von Jeitteles. Er findet jedoch, dass

der Schdel des krummbeinigen Dachshundes von dem des Torfhundes

in vielen und wesentlichen Punkten abweicht, namentlich ist die

grere Entwicklung der Hirnkapsel bei ersterem auffallend; im all-

gemeinen ist der Schdel des Dachshundes kurz und breit, nach vorn

zugespitzt. Den Bronzehund fand N. in den Pfahlbauten des Starn-

berger Sees weit zahlreicher vertreten als seinen altern Verwandten
;
er

stellte fr ihn eine Vertretung durch neun Individuen fest
;
auer acht

Schdelstcken fand sich ein ziemlich vollstndiger Schdel. Der

Bronzehund zeigt im Gegensatze zu der Form des Torfhundes stark

ausgeprgte Muskelanstze, berall krftig entwickelte Leisten und

ein krftiges Gebiss. N. untersuchte in der an Hundeschdeln unge-
whnlich reichen zoologisch

- zootomischen Sammlung zu Mnchen ^)

besonders die Schdel solcher Formen, welche als Nachkommen des

Bronzehundes gelten knnen 2). Das Ergebnis dieser Untersuchung
war: berall wenig entwickelter Scheitelkamm; eigentmliche Form
der Hirnschale, die sich nicht nach vorn und hinten zuspitzt, wie bei

den wilden Caniden und den groen Haushunden der Vorzeit (?),

sondern die vielmehr eine schne und freie Wlbung zeigt, offenbar

zu gunsten des Gehirnraumes; das Stirndreieck ist breit; im Ober-

und Unterkiefer rcken die, berdies wenig entwickelten Prmolar-
zhne um nicht unbedeutende Entfernungen auseinander, insbesondere

der zweite und dritte, eine Erscheinung, die auf eine Verkmmerung
des Fleischfressergebisses zurckzufhren ist; dagegen sind die Hcker-
zhne immer etwas grer und strker, whrend die Eckzhne in

der Entwicklung zurckgeblieben sind. Da allen diesen Abweichungen
dieselben Ursachen zu grnde liegen meint N. so ist auch das

Auftreten der einen Erscheinung bedingt durch die andere. So sehen

wir, dass durch das Zurcktreten des Gebissmuskelapparates, durch

die Verkmmerung der Schlfenmuskeln eine freiere Entwicklung des

1) Naumann spricht in seiner Abhandlung wiederholt von hiesiger"

Sammlung ,
ohne irgendwo einen Ort zu nennen. Da er aber Herrn Professor

Zittel als seinen Lehrer bezeichnet, so nehme ich an, dass unter der hiesigen"

Sammlung die Mnchner gemeint ist.

2) In einer Anmerkung erklrt N., dass er von den eigentlich monstrsen

Bildungen (Bulldogge, Mastiff, Pinsch, King Charles u. s.w.) abgesehen habe,
aber er sagt nicht , welche Rassen er als Nachkommen des Bronzehundes an-

sieht. Uebrigens ist der Pinsch keineswegs eine monstrse Bildung".
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Gehirns verursacht wird. Allmhliche Zunahme der tierischen In-

telligenz erscheint also im Hausstande des Hundes als Folge der An-

passung. Fr so wichtige Vernderungen gengte ein Zeitraum von

der Bronzezeit bis zur Gegenwart.
Genaue Vergleiche der Reste von der Roseninsel im Starnberger

See und zweier Gipsabgsse eines Schdels von Olmtz, sowie eines

solchen von Troppau, zeigten Herrn Naumann, dass in der Form
des Brouzehundes zwei Abnderungen vorhanden sind, welche nicht

auf geschlechtliche Abnderung oder gar auf individuelle Schwan-

kungen zurckfhrbare Unterschiede zeigen. Die eine Abnderung
ist nach dem Bau des Schdels und des Skeletes ganz windhundartig,
die andere steht den greren Jagdhunden ungemein nahe; N. meint,

dass diese Abnderungen des Bronzehimdes auf den altgyptischen
Windhund und auf den Schweihund der Pyramiden zurckzufhren seien.

Die merkwrdige Thatsache, dass der groe Hund der Bronze-

zeit eben nur fr diese Periode bezeichnend ist, fhrt Herrn Nau-
mann zu der Annahme, dass dieser Hund mit dem Handelszuge der

Phniker oder Etrusker nach Mittel- und Nordeuropa gelangt ist.

Diese Ansicht wurde bereits von Ch. Darwin ausgesprochen.
In einem spter gehaltenen Vortrage (Die Stammvter unserer

Hunderassen" Wien 1877) besttigt Jeitteles nicht blo die Be-

ziehungen des Torfhundes zu dem Wachtelhunde, Spitz und Dachs-

hunde, sondern er dehnt diese Beziehungen auch aus auf smtliche

Pintschformen und auf die Rattler. Gegen Naumann hlt er die

Beziehungen des Torfhundes zum Dachshunde aufrecht. Es gibt frei-

lich extreme Formen, sagt J., die dem Torfhuude ziemlich fern zu

stehen scheinen; hat man aber ein reiches Material, so kann man
zwischen Torfhund, Spitz, gradbeinigem und krummbeinigem Dachs-

hund und Rattler bis zu der extremsten Bildung ganz kleiner Pintscher

herab alle mglichen Uebergnge zusammenbringen.

Bezglich des Bronzehundes von dem Jeitteles nach dem
Erscheinen seiner oben erwhnten Abhandlung noch weitere Reste

(aus dem Dabersee in Pommern, aus der Hhle Byciskala in Mhren,
aus Ober- und Niedersterreich und Bayern) untersucht hat gesteht

er die von Naumann behaupteten Abnderungen in eine windhund-

und jagdhundhnliche Form zu, mchte aber die zweite, hufigere
Form als s c h f e r h u n d h n 1 i c h e bezeichnen. Als Nchstverwandte

des Bronzehundes unter den zahmen Hunden der Jetztzeit betrachtet

J. den Schferhund Mitteleuropas und Schottlands (the scotsh colly),

den Pudel und gewisse grere Jagdhunde. Schwieriger als die Er-

mittlung der Beziehungen des Bronzehundes zu den Rassen der Gegen-
wart war Herrn Jeitteles die Frage, von welchem wilden Tiere

dieser alte Hund abstammen mge. Whrend er frher, aufgrund der

Uebereinstimmung der Schdelformen, annahm, dass der amerikanische

Prriewolf oder Coyote {Can/'s latrans Say's) der Stammvater des
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Broiizehundes sei, und dass der Prriewolf eiust auch in Europa ge-

lebt habe (er hielt die Steppenwlfe" an den Flssen Ural und Wolga
und die Rohrwlfe" Ungarns fr die versprengten Nachkommen des

Prriewolfes), erklrt er nunmehr, aufgrund eines untersuchten Sch-
dels vom indischen Wolfe oder Landgah der Mahratten {Canis pallipes

Sykes), dass dieser der Stammvater des Bronzehundes sei. Das be-

zeichnende Merkmal fr diese kleineren Wlfe Indiens, welches J. an

die Mglichkeit einer Abstammung zahmer Hunde von ihnen denken

lsst, besteht in der absoluten Schwche des obern Fleischzahnes

und in seiner relativen Kleinheit gegenber den Hckerzhnen hinter

ihm. Die Hunde und ebenso der indische Wolf haben also den eigent-

lichen Raubtiercharakter im Zahnbau weit weniger ausgebildet als

der europische Wolf, den Rohrwolf mit einbegriffen (a. a. 0. S. 30).

Umfassende Untersuchungen ber die Hunde der Pfahlbauten hat

Th. S tu der in zwei Abhandlungen verffentlicht. In der ersten

(Beitrag zur Kenntnis der Hunderassen in den Pfahlbauten" im Arch.

f. Anthropol., 1880, XII, S. 67) erwhnt St. als lebende Hunderasse,
welche dem Hunde der alten Pfahlbauten am nchsten zu stehen

scheint, den Haushund der Papuas des neubritanischen Archipels,

den Canis Hiberniae Quoy Gaimard's. Diese Rasse wird von den

genannten Forschern gekennzeichnet als spitzschnauzig, mit kurzen,

aufrechtstehenden spitzen Ohren, schlanken Lufen und anliegendem
Haar von brauner oder gelber Farbe. St. sah whrend der Reise

der Korvette Gazelle" diesen Hund in den meisten Drfern an der

Sdkste von Neu -Irland und Neu -Hannover. Im Holzhafen (Neu-

Irland) fanden sich an einer Begrbnissttte Schdel vom Mensch,
Schwein und Hund, wahrscheinlich Reste eines Leichenmahles. Der

Hundeschdel zeigt nach St. alle Merkmale des kleinen Hundes der

Pfahlbauten, undRtimeyer dem er vorgelegt worden schreibt

darber^): der (Schdel) bis in die kleinsten Details mit den zahl-

reich vor mir liegenden Hundeschdeln des schweizerischen Stein-

alters, bekanntlich der einzigen Rasse dieser Epoche, bereinstimmt".

Etwas vorsichtiger sagt Studer (a. a. 0. S. 70): Ich zweifle nicht,

dass der Hund der Steinzeit Europas dem Hunde der Neu-Irlnder

ziemlich hnlich sah", aber er wagte doch nicht zu behaupten,
dass der Torfhund der Steinzeit und der Haushund der Papuas in

einem verwandtschaftlichen Verhltnisse stehen.

Die Untersuchung reichlichen Materials aus den Pfahlbauten der

sptem Steinzeit, namentlich Lattrigens, scheinen Herrn Studer in

bezug auf die Abstammung des Bronzehundes etwas abweichende

Ergebnisse zu geben, deren Besttigung von vermehrtem Material

abhngig sein wird. Im allgemeinen hat der Schdel aus dem Pfahl-

1) In einer Anmerkung zu Einige weitere Beitr, b. d. zahme Schwein

u. das Hausrind" in Verh. d. naturf. Ges in Basel, 1877, VI, 3, Seite 28.
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bcau von Ltischerz ) noch ganz das Geprge des Hundes aus den

lteren Pfahlbauten; nur wird er im allgemeinen krftiger, die Joch-

bogen sind strker, die Hinterhauptsleiste hher; hufig findet sich

auch durch frhes Zusammentreten der Schlfenleisten ein deutlicher

Scheitelkamm. Zugleich lassen sich zwei Typen unterscheiden, von

denen der eine die Schnauze spitz und schmal, der andere sie breit

und stumpf hat. Beide Formen sind noch nicht sehr scharf getrennt,

Zwischenformen kommen hufig vor. Auch Verschiedenheiten inbezug
auf die Breite der Stirn kommen vor, der Stirnhcker tritt mehr oder

stark hervor, bei einigen ist auch das Schdelprofil sanfter ansteigend.

Ganz hnliche Verhltnisse zeigen die Schdel der Hunde von Lat-

trigen und Sutz. Bei allgemeinem Habitus der kleinen Kasse von

Schaffis krftigem Bau, strkere Jochbogen, Entwicklung von Scheitel-

leisten mit Variationen inbezug auf die Schnauzenentwicklung. In den-

selben Stationen finden sich aber noch Schdel von bedeutenderen

Dimensionen und Strke".

Nach diesen Thatsachen sehen wir also sagt Studer in

der sptem Steinzeit und in der Uebergangszeit zum Bronzealter

eine Mannigfaltigkeit in der Form des Hundes auftreten, welche dem
Verhalten des Haushundes in der altern Steinzeit ziemlich wider-

spricht. Wir sehen einesteils grere, mehr jagdhundhnliche Formen

auftreten, an welche sich die groe Form des Bielersees unmittelbar

anschliet, anderseits Formen, welche nach der windhundhnlichen

Easse des Bronzealters hinzufhren scheinen; alle diese Formen sind

unter sich und mit dem Torfhunde verbunden.

Beim Uebersehen des ganzen Materials drngt sich Herrn Studer
der Gedanke auf, dass man es hier mit genetisch zusammenhngenden
Formen zu thun habe. Die in der altern Steinperiode noch starre

Form wird in der Jngern Zeit und der Uebergangszeit plastisch

und sie zweigt sich nach verschiedenen Richtungen auseinander. St.

glaubt zu der Annahme berechtigt zu sein, dass die groen Hunde-

rassen der Bronzezeit nur ein Zchtungsprodukt seien aus der ur-

sprnglichen kleinen Rasse der Steinzeit, und dass die Uebergangs-
formen dazu die mittelgroen Hunde der sptem Steinzeit darstellen.

Die andere (in den Mitt. der Bern, naturf. Ges. 1883 verffent-

lichte) Arbeit Studer's fhrt den Titel Die Tierwelt in den Pfahl-

bauten des Bielersees". In Schaffis kommen nur Reste vom Torfliund

vor, von der Gre eines Spitzes und hnlicher Form, nur mit stum-

pferer Schnauze. Das Profil ist in der Gegend der Nasenwurzel ein-

gesenkt, der Schdel schn gewlbt, die Jochbogeu schwach ent-

wickelt, die Schlfenleisten treten in der Mitte des Scheitels nur im

hintersten Teile zur Bildung eines Scheitelkammes zusammen. Da-

1) Lsclierz am Bielersee gehrt einer etwas Jngern Epoche der Stein-

zeit an als Schaffis, Concise, Robenhausen, Meilen, Moosseedorf u. s. w.
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gegen tritt an den zahlreichen Schdeln und anderen Skeletteilen von

LattrigeU; Lscherz und Vinelz, bei Beibehaltung des allgemeinen
Charakters des Torfhuudes, eine ungemeine Mannigfaltigkeit in Gre
und zum Teil in Form auf, wodurch eine beginnende Rassenabnde-

rung angedeutet wird. Aus smtlichen Schdeln lassen sich zwei

Reihen aufstellen, deren Ausgangspunkt im Torfhunde von Schaffis

liegt, deren divergierende Endpunkte die groe breitschnauzige und

die groe schmalschnauzige Form sind; dazwischen bleiben aber noch

indifferente Formen, welche die des kleinen Torfliundes von Schaffis

nur in vergrertem Mastabe fortsetzen. Endlich zweigt sich von

dem Torfhunde noch eine kleinere Form ab, deren Schdel mit dem
des modernen Spitzhundes die grte Uebereinstimmung zeigt.

Studer meint, dass die verschiedenen Formen der Hunde aus

den Pfahlbauten der sptem Steinzeit das Produkt der Vernderung
und Zchtung der kleinen Rasse der altern Steinzeit sind. Von den

durch diese Einflsse entstandenen greren Formen scheint die breit-

schnauzige Rasse zu den Jagd- und Wachtelhunden, die spitzschnauzige
zu den Schferhunden der Jetztzeit hinzuleiten. In dem Pfahlbau

von Mriugen wurde nur ein Schdel von der groen Form des

Bronzehundes gefunden, dessen Gesichtsteil eine grere Entwicklung
als der Hirnteil hat und dessen Hirnschdel verhltnismig weniger
Raum besitzt

;
nach den Schdelmaen steht dieser Hund in der Mitte

zwischen dem Torfhunde und dem Canis matris optimae Jeitt.

Aus den vorliegenden Thatsachen zieht Studer den Schluss, dass

die Bewohner der ltesten Pfahlbauten nur eine Rasse von Hunden

kannten^), den kleinen Canis palustris Rtim., und dass diese Rasse

1) Mit dieser Schlussfolgenmg von Studer, ebenso wie mit der gleich-

lautenden Ansicht von Rtimeyer, kann ich mich nicht einverstanden er-

klren. Ich hatte Gelegenheit die Hundeschdel des Museums fr Naturgeschichte
in Bern, welche Herr Studer auf der vorjhrigen (vom 10. bis 12. April 1885)

Ausstellung des sterr. Hundezuchtvereines in Wien ausgestellt hatte zu-

sammen mit Prof. Wo Ulrich zu besichtigen. Wir beide fanden, dass der

Schdel des Kastens II, Nr. 8, der bezeichnet war als reiner Torflmnd aus

dem Pfahlbau von Schaffis, lteste Steinzeit der Pfahlbauten", eine schmale

Schnauze hat, whrend die Schnauze des Torfhundes Nr. 10 aus dem Pfahl-

bau von Moosseedorf, lteste Steinzeit der Pfahlbauten" breiter ist. Der Torf-

hund Nr. 9 aus dem Pfahlbau von Lattrigen (Bieler See), jngere Steinzeit

der Pfahlbauten" zeigt viel mehr Aehnlichkeit mit Nr. 8 als dieser mit Nr. 10.

Auffallend war uns die groe Aehnlichkeit des Schdel Nr. 3 in Kasten I aus

den Torflagern von La Tne (Neuenburger See), gallische Eisenzeit, vorrmisch",

mit dem rezenten Schdel Nr. 3 des Kastens IV, der als Wasserwachtelhund"

bezeichnet war, ebenso die Aehnlichkeit des Schdels Nr. 20 in Kasten III

aus dem Pfahlbau von Lscherz, jngere Steinzeit", mit dem rezenten Schdel

des Spitz" Nr. 4 in Kasten IV. Dagegen vermag ich in dem Schdel des

oben erwhnten Hundes von Neu -Irland" Nr. 13 in Kasten VI keineswegs

die von Rtimeyer behauptete vollkommene Uebereinstimmung mit dem
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bei weiterer Entwicklung der Kultur nach verschiedenen Richtungen
hin durch Zchtung abgendert wurde.

Diese Rasse hatte zur neolithischen Zeit eine ausgedehnte Ver-

breitung ber Europa, und sie findet sich noch in der Bronzezeit in

Deutschland, Oberitalien, Aegypten und selbst noch zur Rmerzeit am
Rhein. Studer erwhnt noch, dass Anutschin (zwei Rassen des

Hundes aus den Torfmooren des Ladogasees 1882) diesen Hund in

vorgeschichtlichen Ablagerungen der Steinzeit vom Ladogasee nach-

gewiesen habe, einer Periode, die zwischen den dnischen Kjkken-
mddingern und der Kulturepoche der schweizerischen Pfahlbauer steht.

Doch stimmt der Schdel des Ladogahundes nicht ganz berein mit

dem des Torfhundes. Anutschin^) glaubt aus den Eigentmlichkeiten
seines Ladogahundes, C. Inostranszewi

, gegenber dem Torfhunde

schlieen zu drfen, dass derselbe eine krftigere, noch weniger durch

den Hausstand vernderte Form darstelle, die eine grere Primor-

dialitt" beanspruchen drfe, eine Thatsache, welche die Beschaffen-

heit der Knochen, die dichter und mit strker hervortretenden Rauhig-
keiten und Gefabdrticken versehen sind, noch untersttzt.

Nach Anutschin kommt dem Hunde der Steinzeit ein kleiner

Hund am nchsten, welcher jetzt noch bei den Lappen, den Samo-

jeden, den Tschuktscheu und Tungusen, sowie bei den Vlkern Nord-

west-Amerikas angetroffen wird; derselbe wird geschildert als von

kleinem Wuchs, von 1^2 Fu Schulterhhe, mit langen glatten grau-

melierten Haaren, mit weiem Bauch und aufgerichteten Ohren. Dem-
nach finden wir sagt Studer ber den ganzen Norden Asiens

und den Nordwesten Amerikas eine Hunderasse verbreitet, welche

mit dem in der neolithischen Zeit in ganz Europa vorkommenden
Torfhunde bereinstimmt. Die gleiche Rasse findet sich wieder auf

den Inseln der Sdsee in fast unvernderter Form, vielleicht auch in

China.

Studer verwirft den Schakal als Stammvater des Torfhundes

und er meint, dass der Hund mit anderen Haustieren von den ersten

Einwanderern der arischen Vlkerfamilie als solche betrachtet er

die Pfahlbauer aus ihrer Heimat gebracht wurde, denn einen ge-

zhmten Hund fanden sie bei den schon vorhandenen palolithischen
Vlkern nicht vor. St. hlt es nicht fr unmglich, dass Canis Mik

Woldr. der Stammvater von Canis palustris sei. Bezglich der Ab-

stammung des Brouzehundes, weicht St. mit Rcksicht auf Canis

Inostranszewi Anutschin 's von seiner frhern Ansicht ab; er

Schdel des Torfhundes zu erkennen; die Schnauze jenes Papuahundes ist

jedenfalls breiter iind der Schdel krzer als der unter Nr. 10 ausgestellte

Schdel aus dem Pfahlbau von Moosseedorf.

1) Da mir die Schrift von Anutschin nicht zugnglich ist, so folg? ich

der Darstellung von Studer a. a. 0. S. 31 des Sonderabzuges.
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hlt es fr mglich, dass die groen Hunderassen in Europa und

Asien durch Kreuzung mit Wlfen entstanden sind, wie in Amerika

neue Hunderassen entstanden durch Kreuzungen mit C. latrans und

C. cancrivorus.

(Schluss folgt.)

M. Wilckens (Wien).

L. Merk, Ueber die Anordnung- der Kernteilungsfigiiren im

Zentralnervensystem und der Retina bei Natternembryonen.
Sitzungsberichte d. k. k, Akademie d. Wissensch. in Wien, 92. Bd.

Schnitte durch junge Embryonen von Tropidonotus natrix lehren,

dass die dem Zentralkanale des Rckenmarkes bezw. den Ventrikeln

zugekehrte Flche des Medullarrohres mit Mitosen wie best ist, wo-

gegen in der brigen Partie des Rohres fast keine Kernteilungsfigur

zu erblicken ist. Etwas Aehnliches gilt von der Retina. Hier findet

sich Mitose an Mitose in der uern Schichte des distalen Blattes,

also an der Flche, die genetisch dem Epithele der Hirnventrikel

gleichwertig ist. Whrend bei jungen Embryonen in der ganzen

brigen Hirn -Rckenmarkswand Kernteilungen nur ganz ausnahms-

weise, vereinzelt zu finden sind, ndern sich erst in den spten Ent-

wicklungsstadien die Verhltnisse dahin, dass, mit abnehmender Zahl

der Mitosen in der Ventrikelwand, auch in der brigen Hirnsubstanz,

namentlich in der Umgebung des Kleinhirns und in den Grohirn-

hemisphren die karyokinetischen Figuren hufiger werden, Eine

Ausnahme macht nur das Kleinhirn, welches gleich von seiner ersten

Anlage an durch seine ganze Substanz in unregelmiger Weise von

Mitosen durchsetzt erscheint.

Ganz besonders muss hervorgehoben werden, dass die Teilungs-

ebene bei den Mitosen fast immer eine radire ist, so dass die beiden

neuen Kerne neben einander zu liegen kommen.
Es muss sich also, namentlich in den jungen Stadien, die den

Ventrikeln zusehende Schichte in einem besonders hohen Spannungs-

grad befinden; und es liegt nahe, daraus den Schluss zu ziehen, dass

durch eine solche Einrichtung die Hirnblasen sich von selbst in ihrer

Form erhalten, etwa so wie ein gemauertes Gewlbe nur noch fester

wird, wenn man an der konkaven Seite neue Steine einschiebt.

Anderseits gelangt man zu dem zweiten, viel sicherern Schluss,

dass, vorausgesetzt dass die Karyokinese die einzige Art ist, wie sich

Kerne und Zellen im Hirne teilen, das Epithel der Ventrikel
die Matrix fr die ganze Hirn wand, wenigstens eine be-

trchtliche Zeit des Embryonallebens hindurch, vorstellt-

Zu entsprechenden Schlssen berechtigen auch die Beobachtungen
am Rckenmarke. Fr die Retina ergibt sich, dass sie in

ihrem Wachstume vorerst von der uern Flche ihres distalen Blattes
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