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an andere pelagische Formen festsetzen
,
muss erklrlicherweise die

Wirkung der Verschleppung" am deutlichsten zutage treten.

Von Phys allen und Vel eilen endlich knnte man sich recht

wohl denken, dass ihnen, da sie auf dem Wasser flottieren, anhal-

tende starke Winde quer ber Meeresstrme forthelfen, und in der

That kommt beiden Gattungen nach den bisherigen Befunden eine

sehr weite Verbreitung zu.

Nunmehr wre noch die Kehrseite zu betrachten, ob es nmlich

zutrifft, dass Formen, denen die oben genannten vier Mglichkeiten
weiter horizontaler Verbreitung mehr oder weniger abgeschnitten sind,

in der That nur innerhalb enger Verbreitungsgrenzen vorkommen.
Dies trifft vor allem (auer auf die eben genannten Physalien und

Velellen) zu auf die zarten pelagischeu Clenteraten und deren Larven,
welche bei Strmen oft bis zur Unkenntlichkeit zerfetzt werden, falls

sie nicht in tiefere Wasserschichten aktiv hinabsteigen" ;
denn wir

kennen keine kosmopolitischen Clenteraten auer den genannten

Physalien und Velellen, und nennen eine Art schon weit verbreitet,

wenn sie, wie Aurelia aurita, Tiara pileata, Phialidium variabile, an

allen europischen Ksten vorkommt". Nun ist gewiss der Clen-
teraten - Typus ein geologisch sehr alter, so dass eine weite Verbrei-

tung der einzelnen Formen im brigen zu erwarten wre
;
aber desto

klarer tritt die Begrndung der Thatsache hervor, dass Winde und

Strmungen fr geeignete pelagische Tierformen sonst ein wesent-

liches Hilfsmittel zu weiter geographischer Verbreitung eine

Verbreitungs schranke fr solche Formen ausmachen, welche infolge
ihrer zarten Bildung eine nur geringe Widerstandsfhigkeit besitzen

gegen uere Unbilden.

idn.

Uebeisicht ber die Forsclmiigen auf dem Gebiete der

Palontologie der Haustiere.

9, Die vorgeschichtlichen und die Pfahlbau- Hunde.

(Schluss des Ganzen.)

Einen neuen Haushund der Bronzezeit erkennt Woldrich (Mitt.
d. anthropol. Ges. in Wien, 1877, VU, S. 61) in einem Schdel, einem
rechten Unterkiefer und Skeletteilen aus alten Hhlungen im Lehm
einer Ziegelei bei Weikersdorf in Niedersterreich, die mit Asche aus-

gefllt waren; ferner in einem Schdelbruchstck aus einer hnlichen

Aschenschicht bei Pulkau in Niedersterreich und in einem rechten

Unterkiefer-Bruchstck aus einer Aschenlage bei Ploscha in Bhmen;
diese Knochen fanden sich zusammen mit Erzeugnissen aus Bronze
und Gerten aus der Bronzezeit. W. stellt den Hund aus Weikers-

dorf, den er Aschen hu nd oder C. familiaris intermedius nannte; in
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die Mitte zwischen C. f. imlnstrls Rtim. und C. f. matris optimae
Jeitt. Der Aschenhuud zeichnet sich aus durch die Krze der

Schnauze bei bedeutender 8tirn- und hintern Oberkieferbreite, sowie

durch ein breites ychnauzeneude (ber den Eckzahnfchern) bei ziem-

licher Hhe der Schdelkapsel und deren Breite ber den Gehrflf-

nungen". Von den beiden Varietten des C. f. mairis optimae Jeitt.

unterscheidet sich C. f. intermedius berdies noch durch die verhlt-

nismig bedeutendere Entfernung des Hinterhauptkammes von den

Schneidezahnfchern, die krzeren und vorn (auch absolut) breiteren

Nasenbeine, das lngere Stirnbein, die bedeutendere Hhe des Sch-
dels zwischen der Stirnmittellinie und der Choaneudecke und ber

dem Keilbein; ferner durch das (auch absolut! schmlere Hinterhaupt-
loch und den geringern Hirnraum, wozu wohl auch die Dicke der

Schdelknochen beitragen knnte. Die Gesamtlnge der Backenzahn-

reihe ist im Verhltnis zur Schdelluge an der Basis durchwegs

grer als bei dem Bronzehunde Jeitt., nur die Mae des hintern

Hckerzahnes sind absolut und relativ kleiner als bei jenem. W. ver-

mutet", dass C. f. intermedius vom afrikanischen Dib oder groen
Schakal, Canis lupaster Yi\iy. undHempr. abstammt, der in Aegypten
schon in alter Zeit gezhmt wurde; W. meint, es sei nicht unwahr-

scheinlich, dass derselbe zur Bronzezeit auf Handelswegen nach Europa

gekommen sein knnte.

In einem Bronzefunde bei Spandau bestimmte Ne bring (Verh.

d. Berl. Ges. f. Authropol. u. s. w., 1883, S. 357) einige Gliederknochen

eines Hundes, den er nach der Gre in die Mitte stellt zwischen

den Torfhund Rtim. und den Bronzehund Jeitt.; er drfte sich

dem C. interinedius Woldr. am meisten nhern".

Pelle grino Strobel (Le razze del cane nelle terramare dell'

Emilia", Reggio dell' Emilia, 1880) fand Ueberreste des Torfhundes,

des Aschenhundes und des Bronzehundes auch in den Terramaren der

Emilia, auerdem aber noch eine vierte Form, kleiner als die der bis-

her aufgefundenen vorgeschichtlichen" Hunde, der er den Namen
Canis Spalefii gab. Von dieser Form, die der Uebergaugszeit zur

Bronze angehrt, fand sich in der Terramare von Bagno bei Rubiera

ein Schdel, in der von Montecchio zwei Unterkiefer und in dem Pfahl-

bau von Castione ein fraglicher (incerto) Ellenbogen. Der Schdel von

C. Spaletti, dessen Lnge vom vordem Rande des Hinterhauptsloches

bis zu den Fchern der Schneidezime nur 130 mm und dessen grte
Breite zwischen den Jochbogen 82 mm betrgt, unterscheidet sich von

allen brigen hauptschlich durch den stumpfen Hintcrhauptsstachel

und den Mangel eines Scheitelkammes. Der Gehirnschdel ist lang

und vorn hoch, die Scheitelbeine kennzeichnen sich durch ihre auf-

fallende Wlbung, die Gehrblasen (casse timpaniche) sind von mitt-

lerer Gre, gewlbt, mit weiter Gehrffnung, die Verschmlerung

(strozzatura) der Stirnbeine durch die Schlfeugrube ist bemerkens-
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wert, die Hinterhauptschuppe ist klein, der Hinterhauptshcker wenig

erhaben, aber breit, und das Hinterhauptsloch ist eng. Die Schnauze

ist kurz und spitz (sottile). Die Jochbogen erscheinen, von der Seite

gesehen, in vertikaler Richtung gebogen, von oben oder unten gesehen

bilden sie eine halbelliptische (semiellittica) Krmmung. Der Kopf
von C. Spalletti nhert sich nach St. dem des italienischen Fuchs-

hundes {Cane volpino) der Spitzrasse, er hat aber auch Aehnlichkeit

mit dem des Pintsches, C. gryphus.
Endlich erkannte A. Ne bring (Sitzungsbericht d. Ges. naturf.

Freunde in Berlin, 1884, S. 153) eine fnfte Form des vorgeschicht-

lichen" Hundes in zwei Schdeln, von denen der eine aus einer Torf-

schicht zwischen dem Pltzensee und der Spree, im Nordwesten von

Berlin, der andere vor dem Potsdamerthore in Spandau ausgegraben
ist. Diese Schdel bertreffen die aller bisher beschriebenen vorge-

schichtlichen Hunde bedeutend an Gre und sie haben auch manche

Eigentmlichkeiten in der Form aufzuweisen die durch Messungen

festgestellt, aber nicht beschrieben und abgebildet sind. N. nannte

diese groe , wolfshnliche Hunderasse der Vorzeit Canis fam. decu-

niatius] er glaubt die Abstammung dieses Hundes auf Canis hqms
zurckfhren zu knnen. Die einzigen wesentlichen Unterschiede

zwischen den Schdeln von C. fam. decumaims und den Schdeln

wilder Wlfe sind die geringere Gre des obern Fleischzahnes und

der geringere Abstand der Jochbogen bei ersteren. N. hlt die Ver-

kleinerung der Fleischzhne und die relative Vergrerung der Hcker-
zhne bei den Haushunden fr eine Folge der Lebensweise im Haus-

stande des Menschen. Nach seiner Ansicht ist der Wolf, C. lupus,

samt seinen zahlreichen Varietten (bezw. Ortsrassen) ganz wesent-

lich als Stammvater unserer greren Hunderassen anzusehen. Neben
ihm kommen aber auerdem fr die kleineren Hunderassen die ver-

schiedenen Arten und Rassen von Schakals in betracht. N. meint,

dass die einzelnen Vlker der Vorzeit sich bei der Zhmung wilder

Caniden zunchst an die in ihrem Gebiete vorkommenden Arten hiel-

ten; spter habe dann vielfach durch Wanderungen und Handels-

verkehr ein Austausch der gezhmten Formen stattgefunden.

Die Heranziehung der verschiedenen Arten oder Rassen von Wolf
fr die Abstammung der Haushunde hat schon frher Ch. Darwin
(Das Variieren der Tiere und Pflanzen im Zustande der Domestika-

tion", Uebers. v. J. Victor Carus, 1868, I, Seite 31) ausgesprochen;
er sagt: Nach der Aehnlichkeit der halb domestizierten Hunde ver-

schiedener Lnder mit den in diesen noch lebenden wilden Arten,

nach der Leichtigkeit, mit welcher beide oft noch gekreuzt werden

knnen, nach dem Werte, welchen Wilde selbst halb gezhmten Tieren

beilegen und nach anderen Umstnden, welche ihre Domestikation

begnstigen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die domestizierten Hunde
der Erde von zwei guten Arten von Wolf (nmlich C. lupus und C.

48
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latrans) und von zwei oder drei anderen zweifelhaften Arten von

Wlfen (nmlich den europischen, indischen und nordamerikanischen

Formen), ferner von wenigstens einer oder zwei sdamerikanischen

Arten von Caniden, dann von mehreren Kassen oder Arten von Schakal

und vielleicht von einer oder mehreren ausgestorbenen Arten ah-

staramen".

Uebrigens meint Darwin (a. a. 0. S. 18), dass die Palontologie
nicht viel Licht wirft auf die Frage der Abstammung. Dies hngt
ab auf der einen Seite von der groen Aeluilichkeit der Schdel,
sowohl der ausgestorbenen wie der lebenden Wlfe und Schakals,
auf der andern Seite von der groen Unhnlichkeit der Schdel der

verschiedenen Rassen domestizierter Hunde".

Gegen die Abstammung des Hundes vom Wolfe macht Blain-

ville (Osteographie, Cmiis p. 142) geltend, dass der wieder wild ge-

wordene Hund seit mehr als zweihundert Jahren in Amerika Hund

geblieben und nicht wieder Wolf geworden ist, wie das der Fall ist

beim Schwein und der Katze, welche wieder Wildeber (Sanglier)

oder Wildkatze geworden sind; man knne daraus schlieen, dass

der Haushund berall einer ist, wo er sich findet, verschieden von

wilden Arten, weniger jedoch vom Wolfe inbetreff der Organisation
als von jedem andern, weniger noch vielleicht vom Schakal in Be-

ziehung auf Sitten und Gewohnheiten, und dass er demzufolge eine

besondere Art bildet, wie das Genie Linne's es ahnte, als er ihn

bezeichnete mit dem Namen C. familiaris.

Die Abstammungsfrage des Hausbundes, welche sich bisher vor-

wiegend auf dem Gebiete der Vermutungen bewegte wenn sich

diese auch auf die Vergleichung von Schdeln sttzen konnten hat

in neuester Zeit einen weitern Gesichtskreis erhalten durch die Er-

forschung der Inkahunde aus den Grbern von Ankon bei Lima in

Peru. Herr N eh ring hat es bernommen, unter den vielen bemerkens-

werten Gegenstnden, welche die Herren Reiss und St bel dort aus-

gegraben und nach Berlin gebracht haben, die wissenschaftliche Be-

arbeitung der Sugetiere und Amphibien auszufhren. Vorlufige Mit-

teilungen ber die Likahunde hat Nehring verffentlicht im Kosmos"

1884, n, S. 94, und im Anscblusse an seinen Vortrag auf der Natur-

forscher-Versammlung in Magdeburg i. J. 1884, in deren Tageblatt

S. 169 sowie auch in dem Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde zu

Berlin, 1885, Nr. 1, S. 5.

Nehring untersuchte vom Inkahunde
,

Canls Ingae T s c h u d i 's,

eine vollstndige Mumie, zwei Vorderteile solcher Mumien und sieben

einzelne Kpfe bezw. Schdel. Die Haare der Mumie sind von gelber

Grundfarbe und zwar teils hellgelb, teils schmutziggelb (lehmgelb);

auf dieser Grundfarbe finden sich vielfach braune Flecke von gre-
rem Umfange und unregelmiger Gestalt. Der Schwanz der einen

vollstndigen Mumie ist mit dichten, buschigen, steifen, gelben Haaren
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rundum besetzt, so dass er wolfslmlich erscheint. Die Gre dieser

Hunde ist durcliwegs eine mige; einige Exemplare bezeiclmet N.

gradezu als klein. Das gr()te Exemplar hat etwa die Gre eines

deutschen Jagdhundes kleinern Wuchses oder eines kleinen Schfer-

hundes. Die Beschreibung des lebenden Inkahundes von Tschudi

(Fauna Peruana S. 249) passt in den wichtigsten Punkten durchaus

auf die Hunde von Ankon. Auch bei diesen ist der Kopf verhltnis-

mig klein, die Schnauze ziemlich scharf zugespitzt, die Oberlippe
nicht gespalten, obere Augenfiecken sind nicht vorhanden, die Ohren

stehen aufrecht, sie sind dreieckig und spitzig, der Krper ist unter-

setzt, der Schwanz nach vorn gerollt und ganz behaart. Mit der von

Tschudi hervorgehobenen Bissigkeit des C. Ingae steht die unge-
whnliche Strke und Ausbildung aller mit dem Gebiss im Zusammen-

hange stehenden Schdelteile bei den Hunden von Ankon im schnsten

Einklnge. In der an Hundeschdeln so reichen Sammlung der land-

wirtschaftlichen Hochschule zu Berlin findet N. wenige europische

Haushundschdel, welche auch nur annhernd den Eindruck der Bei-

fhigkeit machen wie die Schdel der Ankonhunde.

Das Gebiss zeigt an allen Schdeln derselben einen gemeinsamen

Typus. Die Zhne zeigen nicht nur sehr ausgeprgte, energische

Umrisse, sondern sie sind auch verhltnismig gro und dick, was

besonders bei dem Fleischzahn, dem ersten Hckerzahn und dem
hintersten Lckenzahn in die Augen fllt. Sehr bemerkenswert ist

ferner das starke Abndern in der Zahl der Backenzhne. Von den

10 Inkahunden, welche N. untersucht hat, zeigt kein einziger die

regelmige Zahnformel derCaniden; es fehlt entweder der vorderste

Lckzahn oder der letzte Hckerzahn, entweder in allen vier Kiefer-

hlften oder doch in einer oder der andern. Die Hunde von Ankon
entfernen sich also im Gebiss verhltnismig weit von ihren wilden

Vorfahren, und ihre Zahnformeln weisen hin auf einen langjhrigen
Hausstand.

Smtliche Schdel zeigen trotz der im Gebiss bemerkbaren Zeichen

eines weit zurckreichenden Hausstandes sehr krftige, ausgeprgte
Formen und eine ansehnliche Dicke und Schwere der Knochen. Die

Stirnbeine besitzen oberhalb der Augenhhlen und des vordem Teiles

der Schlfengrube eine sehr bedeutende Wlbung, whrend ihr in der

Stirnnaht zusammenstoender Teil eine auffallende Vertiefung zeigt,

wie N. dieses in demselben Mastabe kaum bei irgend einem euro-

pischen Haushunde gleicher Gre beobachtet hat. Die Augenhhlen,
welche eine fast kreisrunde Form und eine auffallend scharfe Um-

randung zeigen, sind verhltnismig klein. Die Gehirnkapsel ist

verhltnismig schmal und dem entspricht auch die geringe Rumig-
keit der Schdelhhle. Die Choanen sind durchwegs hher bezw.

tiefer und die Flgelbeine strker entwickelt als bei europischen
Haushunden gleicher Gre und Form. Der hintere Gaumenteil, der

i8^
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von den Fleisch- und Hckerzhnen umschlossen wird, ist verhltnis-

mlSig breit. Die Gehrblasen sind grer und strker als bei euro-

pischen Haushunden. Der Schnauzenteil steigt nach vorn auffallend

stark empor und dementsprechend sind die Nasenbeine verhltnis-

mig kurz. Die Unterkiefer zeigen eine auffallende Strke und sie

sind sowohl in wagrechter wie in sagittaler Richtung auffallend ge-

krmmt.
N eh ring konnte an den ihm vorliegenden Schdeln der Ankon-

hunde nach der Schdelbildung mit Bestimmtheit drei Rassen unter-

scheiden: eine schferhundhnliche; C. Ingae pecuarius, eine dachs-

hundhnliche, C. Ingae vertagiis, und eine bulldoghnliche Rasse, C.

Ingae molossoides
-^

bei der letztern zeigte sich das starke Ueber-

greifen des Unterkiefers ber den Zwischenkiefer, das dem Bulldog

eigentmlich ist. N. hlt es fr im hchsten Grade wahrscheinlich,

dass die dachshundhnliche und die bulldoghnliche Rasse aus der

grern, mit gestreckterem Schdel versehenen schferhundhnlichen

Rasse hervorgegangen ist. Er fhrt triftige Grnde dafr an, dass

eine Kreuzung mit von den Spaniern eingefhrten Dachshunden und

Bulldogs ausgeschlossen ist, obwohl Tschudi eine solche Kreuzung
fr wahrscheinlich hlt.

N eh ring meint, dass der nordamerikanische Wolf, Lupus occi-

dentalis, und neben ihm vielleicht auch der Coyote, Canis latrans, als

wilde Stammarten der Inkahnnde von Ankon anzusehen sind. Der

Hauptstammvater sei jedenfalls Lupus occidentalis und zwar wahr-

scheinlich die in Mexiko und Texas verbreiteten Varietten desselben

(Liqms mexicanus und L. riijus). Er fhrt annehmbare Beweise dafr

an, die sich beziehen: auf die Uebereinstimmung des Gebisses in der

Form der einzelnen Zhne, insofern sie nicht bei den Inkahunden

durch die Einflsse des Hausstandes verndert sind; auf die auf-

fllige Wlbung der Stirn mit bedeutender Einsenkung der Stirnmitte

bei L. occidentalis und C. Itigae] auf die bereinstimmende Form der

Gaumenbeine und der Choanen; auf die Aehnlichkeit des Schdels

der schferhundhnlichen Inkahunde mit den Schdeln der Eskimo-

hunde und der Aehnlichkeit dieser im Schdelbau, in der uern
Form und im Wesen mit der nordischen Form des Lupus occidentalis.

Was die Grenunterschiede des Schdels betrifft, so macht N. darauf

aufmerksam, dass es gradezu erstaunlich sei, welche Abnderungen
die Gefangenschaft bei den Wlfen schon in der ersten Geschlechts-

folge hervorbringt mit Rcksicht auf die Gre und das Maverhltnis

des ganzen Schdels, wie auch besonders auf die Gre, Form und

Stellung der Zhne.

Uebrigens betont Nehring (Sitzungsber. d. Ges. naturf. Freunde,

1884, S. 164) mit Recht, dass es fr eine richtige Beurteilung der

Abstammung unserer Haushunde vor allem notwendig sein wird,

durch Zchtungsversuche experimentell festzustellen, in
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welcher Richtung sich Wlfe und Schakale verndern,
wenn sie der Domestikation unterworfen wrden. In

dieser Hinsicht feblt es noch sehr an exakten, konsequent fortgesetz-

ten Untersuchungen, und es wre sehr wnschenswert, dass Zch-

tungsversuche der angedeuteten Art in unseren zoologischen Grten
und hnlichen Instituten mit der ntigen Ausdauer durchgefhrt, und

die Zchtungsprodukte einer sorgfltigen Untersuchung unterzogen
wrden".

M. Wilckens (Wien).

Eugen Frnkel und M. Simmonds, Die tiologische Be-

deutung des Typhus -Bacillus.

Untersuchungen aus dem allgemeinen Krankenhause zu Hamburg. (Leopold Voss.

Hamburg. 1886. 67 Seiten.)

Seitdem durch Eberth, Koch und Gaffky der Nachweis ge-

liefert ist, dass in den Orgauen von Typhuskranken, insbesondere

der Milz und den Mesenterialdrsen, bestimmte, wohl charakterisierte

Bakterien in einer typischen Anordnung als ziemlich konstanter Be-

fund anzutreffen sind '), war die Ueberzeuguug, dass diese Bakterien

mit dem Typhus in tiologischem Zusammenhange stnden, eine ziem-

lich allgemeine. Mehrere sptere Untersuchungen besttigten diese

Befunde; im vorigen Frhjahre war es Pfeiffer in Wiesbaden auch

gelungen, schon whrend des Lebens die Bacillen in einigen Fllen

in den Ausleerungen nachzuweisen mit Hilfe des Plattenverfahrens,

wobei er aber zum Ausgieen wegen der gleichzeitig enthaltenen ver-

flssigenden Arten Agar-Agar verwendete.

Gaffky hatte auch eine lange Reihe von Experimenten ange-

stellt, um die letzte zur Feststellung der Pathogenitt ntige Forde-

rung zu erfllen, nmlich den Nachweis zu liefern, dass es mglich
sei, mit der Reinkultur bei Versuchstieren eine hnliche Erkrankung
hervorzurufen aber mit negativem Erfolg.

Durch eine sehr ausgedehnte Typhusepidemie, die im vorigen
Sommer und Herbst in Hamburg herrschte, hatten die Verfasser Ge-

legenheit, die frher bekannten Thatsachen durch weitere Beob-

achtungen zu sttzen, und es gelang ihnen auch bei Tieren, durch

Einverleibung von Typhus-Bacillen eine Krankheit hervorzurufen, die

mit dem Bilde beim Menschen ziemlich viel Aehnlichkeit darbietet.

Die Untersuchungen an Typhusleichen erstrecken sich auf 31 Sek-

tionsflle. In den meisten derselben handelte es sich um verhltnis-

mig frische Erkrankungen, die ohne wesentliche Komplikationen
durch den typhsen Prozess an sich letal verlaufen waren.

1) Gaffky (Mittheilungen aus dem k. k. G.-A., Bd. II) fand in 24 von 26

darauf untersuchten Fllen die betreffenden Bacillen.
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