
biologisches Centralblatt
unter Mitwirkimg von

Dr. M. Reess und Dr. E. Selenka
Prof. der Botanik Prof. der Zoologie

herausgegeben von

Dr. J. Rosentlial
Prof. der Physiologie in Erlangen.

24 Nummern von je 2 Bogen bilden einen Band. Preis des Bandes 16 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und Postanstalten.

VI. Band. 15. Mai 1886. Hr. 6.

Inhalt: VirellOW, Deszendenz und Pathologie (Schluss). A. KlUker, Stiftchen-

zellen in der Epidermis von Froschlarven. Vosmacr, Einige neuere Arbeiten

ber Schwmme. Laiigendorft", Die chemische Reaktion der grauen Sub-
stanz. Fritz Mller, Feijoa, ein Baum, der Vgeln seine Blumenbltter als

Lockspeise bietet. Ein in tiergeographischer Hinsicht interessanter Fund.

H. OewZ, Anleitung zur Anfertigung und Aufbewahrung zootomischer Prparate.

Rud. Virchow, Deszendenz und Pathologie.

(Schluss.)

Wenn es mir gelungen sein sollte, das Verhltnis zwischen Thero-

morphie und Atavismus klarer zu stellen, als es in der Auffassung
vieler unserer Zeitgenossen sich darstellt, wenn namentlich der Ge-

danke Anerkennung finden sollte, dass es zwei Arten von Thero-

morphie gibt, eine atavistische und eine erworbene, so

wird auch der Schluss zugelassen werden, den ich ziehe, dass es vor

allem darauf ankommt, die Merkmale aufzusuchen, durch welche sich

diese beiden Arten unterscheiden. Auf den ersten Blick freilich knnte
es scheinen, als sei die Sache sehr einfach, als komme es nur darauf

an zu ermitteln, ob die Theromorphie erblich sei oder nicht. Es mag
dem gegenber zunchst darauf hingewiesen sein, dass, auch ganz

abgesehen von der Erblichkeit erworbener Theromorphien, es keines-

wegs immer leicht ist, in dem einzelnen Falle zu beweisen, dass Erb-

lichkeit vorhanden sei, und noch weniger leicht zu beweisen, dass keine

Erblichkeit vorhanden sei. Denn der Atavismus soll ja auch solche

Eigenschaften wieder zur Erscheinung bringen, die in unvordenklichen

Zeiten einmal typisch waren; ungezhlte Generationen sollen also

zwischen dem gegenwrtigen Rckschlag und der einst normalen Ge-

staltung liegen knnen.
Aber der Gegensatz zwischen atavistischer und erworbener Thero-

morphie ist berhaupt nicht darin zu suchen, dass die eine erblich

ist und die andere nicht. Denn auch die erworbene Theromorphie
kann sich vererben, und der Unterschied von der atavistischen be-
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stellt dann nur darin, dass wir ihren Beginn in eine nhere Vergangen-
heit und bis auf ein bestimmtes Individuum historisch verfolgen knnen.

Man denke nur an die erbliche Myopie und Mikrophthalmie, an die

Hasenscharte, an die Familien der sogenannten Haar- und Stachel-

schweinmenschen.

Ich muss hier jedoch einschalten, dass man in der neuern Zeit

angefangen hat, das Wort Atavismus in einem zu laxen Sinne zu ge-

brauchen. Auch Darwin selbst hat nicht streng genug unterschieden.

Nicht jeder Rckschlag" ist ein Ausdruck von Atavismus. Freilich

kommt niemals Atavismus ohne Rckschlag vor. Man kann ihn so

definieren: Atavismus ist diskontinuierliche Vererbung.
Aber in der Medizin, in welcher die Lehren von der Vererbung so

lange und so sorgsam ausgebildet worden sind, hat man nie Bedenken

getragen, auch die Erscheinungen diskontinuierlicher Vererbung als

erbliche zu bezeichnen, sobald die Unterbrechung nicht zu lange dauerte.

Atavus bedeutet bekanntlich den Vater des Urgrovaters, also einen

Vorfahren im 4. Gliede, und Atavismus msste daher mindestens eine

Vererbung mit Ueberschlagung von 3 Generationen bezeichnen. Jetzt,

wo man auch eine Ueberschlagung von 1000 Generationen und mehr

unter demselben Namen unterbringt, sollte man um so vorsichtiger

sein, die ganz gemeinen Vorgnge des Ueberschlagens von einer

Generation oder von zwei anders zu benennen, als mit dem Namen
der diskontinuierlichen Vererbung, whrend Atavismus etwa durch

Ahnen-Erbschaft verdeutscht werden knnte.

Somit wrden wir genau genommen drei Arten der Theromorphie

unterscheiden mssen: die selbsterworbene, die aus einem

erworbenen Individualverhltnis her ererbte und die

eigentlich atavistische. Alle drei sind an sich pathologische Er-

scheinungen, denn auch die atavistische Tierhnlichkeit (ich rede hier

aus praktischen Grnden nur von der Tierhnlichkeit, obwohl auch

die Menschenhnlichkeit in eine analoge Betrachtung gezogen werden

kann), wenn sie pltzlich nach Ueberspringung von Generationen an

einem Individuum durch Rckschlag wieder hervortritt, stellt eine

Abweichung von dem inzwischen fixierten Art- oder Gattungstypus

dar. Aber ich erkenne an, class die einfach erworbene Theromorphie
noch viel mehr pathologisch ist, und dass auch die Vererbung der-

selben an dieser Auffassung nicht viel ndert.

An einer frhem Stelle hob ich als Merkmal des Atavismus die

Spontaneitt seines Hervortretens hervor. Nach dem in der Medizin

herkmmlichen Sprachgebrauch soll damit keineswegs der Mangel

eines Grundes, ein bloer Zufall ausgedrckt sein. Mit Recht weist

Herr Hensen in einem sehr lehrreichen Aufsatze ber Die Grund-

lagen der Vererbung nach dem gegenwrtigen Wissenskreis" (Land-

wirtschaftl. Jahrbcher von Dr. H. Thiel, Berlin 1885, S. 764) die

Auffassung des Atavismus als eines Spiels des Zufalls zurck. Er
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fhrt aus, dass bei jeder Zeugung' sowohl der Typus, wie die indi-

viduelle Rasseneigentmlichkeit vererbt wird", und dass daher, wenn
die durch die Rassenbildung gesetzte kleine Modifikation des einen

oder andern Charakters sehr schwach vertreten ist, oder wenn die

verschiedenen Teile sich nicht recht addieren knnen, dieser Teil der

Rasseneigentmlichkeit ausfllt und der Typus rein hervortritt". Ich

wrde das so ausdrcken, dass die Variation bestimmte Hemmungen
oder Exzesse der typischen Bildung herbeifhrt, und dass jedesmal

dann, wenn die durch die Variation geschaffene Zwangslage beseitigt

wird, der latent gewordene Typus wieder zur Erscheinung kommt.

Wenn Herr Hensen anerkennt, dass man aus den Fllen des Atavis-

mus hufig einen Schluss auf den alten Grundtypus des Organismus
machen knne, aber hinzufgt: nur ist es nicht berechtigt, dabei

eine Vererbung von den Ahnen herbeizuziehen", so ist mir diese

Reservation nicht ganz verstndlich, es msste denn sein, dass Herr

Hensen den Begriff des Atavismus in dem vorher von mir zurck-

gewiesenen, zu weiten Sinne vieler neuern Autoren nimmt. Der
wahre Atavismus ist nach meiner Auffassung stets erb-

lich, und insofern kann man nicht blo, sondern muss man aus seinem

Hervortreten auch die Vererbung von Ahnen ableiten.

Es drfte sich empfehlen, die von mir aufgestellten Stze an be-

stimmten praktischen Beispielen zu prfen. Ich whle dazu dasjenige

Gebiet, welches von jeher die grten Schwierigkeiten geboten hat,

das der Doppel- und M ehr bil dngen (Duplicitas s. Pluralitas

monstrosa). Hier hat sich stets eine Anzahl exklusiver Erklrungen

gegenber gestanden. Dass man zu keiner Einigung gelangt ist, er-

klrt sich meiner Meinung nach eben aus der Exklusivitt, welche

jede dieser Erklrungen fr sich in Anspruch genommen hat. Es ist

eben dieselbe Erscheinung, die uns in der Geschichte der Medizin so

oft begegnet, und die so viel dazu beigetragen hat, die Vorstellung
zu untersttzen, als sei die Medizin die Wissenschaft des Unsichern.

Statt anzuerkennen, dass in jeder der vorgetragenen Lehren ein Korn

von Wahrheit steckt, hat man eine nach der andern verworfen, weil

sie nicht auf alle Flle passte. Wie wre es, wenn wir die Berech-

tigung mehrerer derselben neben einander anerkennten? Vielleicht

passt die eine auf eine gewisse Zahl von Fllen, die andere auf eine

gewisse andere Zahl. Nur drfen dann natrlich diese Flle nicht

eklektisch zusammengelesen, sondern sie mssen organisch geordnet
werden.

Das Verfhrerische fr die Forderung einer einheitlichen, allgemein

giltigen Erklrung liegt in dem Umstnde, dass es nicht die mindeste

Schwierigkeit macht, eine ununterbrochene Reihe aufzustellen, welche

mit den vollstndig getrennten und selbstndigen Zwillingen anhebt,

demnchst auf die Doppelmissbildungen bergeht und schlielich mit

der bloen Verdoppelung einzelner Teile in einem einfachen Organismus
11*
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endet. Gesteht man einmal zu, dass diese Reihe einen innern orga-

nischen Zusammenhang hat, dass sie also eine genetische Reihe ist,

so folgt mit zwingender Notwendigkeit auch der Anspruch, einen

einheitlichen Erklrungsgrund fr sie aufzustellen.

Aber wodurch beweist man, dass dies eine zusammenhngende
Reihe ist? Durch nichts Anderes als durch den Zusammenhang der

Formen, also durch rein morphologische Thatsachen. Es sieht sehr

vernnftig aus, wenn man ein drittes Bein ebenso erklrt, wie einen

sechsten Finger, und doch was hat ein Finger mit einem Bein zu

thun? Ein dritter Arm hat genetisch denselben Rang mit einem dritten

Bein, aber ein sechster Finger oder eine sechste Zehe darf nicht ohne

weiteres in die gleiche Stellung versetzt werden. Noch viel weniger
darf ein sechster Finger als Vertreter eines vollstndigen Zwillings

hingestellt werden. Mit demselben Recht knnte man behaupten, ein

berzhliger Zahn oder Wirbel sei das Rudiment eines im brigen

verschwundenen Zwillings.

Zahlreiche Gattungen von Sugetieren gebren regelmig zwei

oder mehrere Junge. Ein begeisterter Deszendenzmann knnte daher

jede Zwillings- oder Mehrlingsgeburt bei einer Frau als

Atavismus erklren und damit sofort bis ber die Affen hinaus auf

irgend einen tierischen Ahnen zurckgehen. Der Umstand, dass in

manchen Familien oder gar Stmmen Zwillingsgeburteu hufig sind,

ja dass sich die Neigung, Zwillinge hervorzubringen, ganz sicher von

der Mutter auf ihre weibliche Deszendenz, bald in kontinuierlicher,

bald in diskontinuierlicher Erbfolge fortpflanzt, liefert Materialien zu

einer solchen Beweisfhrung. Rechnet man dazu das Auftreten ber-

zhliger Brustwarzen und ganzer Brste, die sogenannte Polythelie,
die nicht ganz selten bei Frauen, zum Ueberfluss auch zuweilen bei

Mnnern vorkommt, und von der sogar ein erbliches Beispiel existiert

(E. Martin, Histoire des monstrs. Paris 1880, p. 247), so lsst

sich sehr bald ein gengend ausgefhrtes atavistisches Bild gewinnen.
Allein dieses Bild enthlt neben einander zwei unmglich durch

eine gemeinsame Erklrung zu deutende Elemente. Eine berzhlige
Brust ist ebensowenig ein Rudiment eines Zwillings, wie ein ber-

zhliger Finger. Polythelie und Zwillingserzeugung gehren nicht

einer und derselben Reihe von Erscheinungen an. Selbst wenn sie

beide stets atavistisch wren, wrde man sie auseinanderhalten mssen.

Denn eine berzhlige Brust entsteht nicht aus einem besondern Ovulum,
sondern aus einem kleinen Teile des aus dem gemeinschaftlichen Ovulum

hervorgegangenen Keimblattes. Die Erblichkeit hat in beiden Fllen

einen ganz verschiedenen Sitz.

Die Zwillingsschwangerschaft selbst hat man schon lange auf-

gehrt als ein stets gleichwertiges Phnomen zu betrachten. Zwillinge

knnen aus zwei prexistierenden, aber vllig getrennten und unab-

hngigen Ovula hervorgehen, aber auch aus einem einzigen Ovulum
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sich entwickeln. Im erstem Falle wird auch eine doppelte Befruch-

tung-, d. h. eine Befruchtung- durch je ein Spermatozoid, erforderlich

sein; im letztern gengt voraussichtlich, wenngleich nicht notwendig,

ein einfaches Spermatozoid. Ersichtlich liegen somit auch fr die

Vererbung vterlicher und mtterlicher Eigenschaften die Verhltnisse

sehr verschieden. Aber in dem ersten Falle, bei doppelten Ovula,

lassen sich noch wieder zwei verschiedene Flle denken: die beiden

Ovula knnen durch Teilung aus einer Eizelle entstanden sein, sie

knnen aber auch verschiedene Ausgnge haben. Es sind dies hypo-
thetische Unterscheidungen, aber sie liegen ganz innerhalb der erfah-

rungsmig festgestellten Mglichkeiten der Zellenvermehrung, und

man wird sich solchen Erwgungen nicht entziehen drfen. Soviel

aber ist klar, dass es gnzlich unzulssig ist, ein einheitliches Schema

fr die Entstehung der Zwillingsbildung aufzustellen.

Ist aber ein solches Schema unzulssig, so fallen auch alle darauf

basierten Konstruktionen eines einheitlichen Schemas fr die ganze
Reihe der Doppel- und Mehrfachbildungen. Nichts hindert uns, diese

Reihe in so viel Spezialabschnitte zu zerlegen, als das genauere Stu-

dium der einzelnen Flle besondere Gesichtspunkte fr die Betrach-

tung ergibt. Mit dieser Freiheit wollen wir uns nunmehr an die

Sonderung begeben.
Gibt es innerhalb des Gebietes der Duplizitten und Pluralitten

Flle von erworbenem Mehrfachwerden? Viele Jahre hindurch haben

die eifrigsten Untersucher ihre Mhe darauf verwendet, derartige

Formen auf knstlichem Wege zu erzielen. Lange Zeit hindurch

sind die Hoffnungen vergeblich gewesen
1

); weder mechanische, noch

thermische oder andere Einwirkungen schienen die gesuchte Zerspal-

tung der Anlagen herbeizufhren. Die ersten gelungenen Versuche

verdanken wir Herrn Leo Gerlach. Dieselben sind dargelegt in

den Sitzungsberichten der physikalisch- medizinischen Soziett zu Er-

langen vom November 1880 und in seiner Monographie: Die Ent-

stehungsweise der Doppelmissbildungen bei den hhern Wirbeltieren.

Stuttgart 1882", besonders S. 118 fg. Indem er einen groen Teil

des Hhnereis mit Firniss berzog und dadurch den Luftzutritt zu

dem Innern des Eis auf bestimmte, vorher ausgewhlte Stellen be-

schrnkte, gelang es ihm, eine Zerspaltung des vordem Endes des

Embryo, eine Duplieitas anterior, zu erzielen und zwar in einer Hufig-

keit, welche den Verdacht des Zufalls ausschliet. Die beiden Seiten

des Embryo wuchsen also in divergierender Richtung denjenigen Stellen

1) Man sehe eine Uebersicht dieser Versuche bei Panuni (Untersuchungen
ber die Entstehung der Missbildungen, zunchst in den Eiern der Vgel.

Berlin 1860, S. 21), Ch. Dareste (Recherches sur la production artificielle

des monstruosites. Paris 1877, p. 280) und Raub er (Archiv fr pathol.

Anatomie u. Physiol, 1878, Bd. 74, S. 113).



1(36 Virchow, Deszendenz und Pathologie.

zu, wo der reichste Luftzutritt stattfand. Die wohl berlegte Anord-

nung des Versuches hatte somit ein entscheidendes Resultat fr eines

der ltesten Probleme gebracht.

Die frhern Forscher hatten mit einer gewissen Hartnckigkeit
den Weg der grob-mechanischen Einwirkungen verfolgt. Die nchste

Veranlassung dazu boten die Erfahrungen, welche man an niedern

Tieren bei der Regeneration gemacht hatte. Schon Redi hatte in

seinem bekannten Buche (De animalculis vivis quae in corporibus ani-

malium vivorum reperiuntur. Amstel. 1708) auer der zweikpfigen

Schlange, welche ihm die Gelegenheit zu dieser Schrift gab, eine

Eidechse mit 3 Schwnzen abgebildet (S. 302, Tab. II, Fig. 1). Er

wusste noch nicht, wie die Sache zusammenhing; erst John Hunt er 1

)

v. Siebold und Heinr. Mller haben nachgewiesen, dass es sich

in solchen Fllen um Regeneration handelt. Ich selbst habe lngere
Zeit hindurch grne Eidechsen, denen die Schwnze abgebrochen waren,

whrend der Periode der Neubildung beobachtet und mich davon ber-

zeugt, dass gelegentlich statt eines Schwanzes 2 oder 3 wiederwachsen.

Hunter bezog die Doppelbildung auf eine Hemmung (obstruction),

da nach seiner Beobachtung eine Wunde an der Seite des Schwanzes

die Disposition zu einem jungen berzhligen Schwnze gab, der aus

der Wunde hervorwuchs.

Viel mehr besprochen ist die Polydaktylie der neu erzeugten Ex-

tremitten bei Salamandern. Schon Joh. Friedr. Meckel (Handb.

der path. Anat., Bd. I, S. 39) sagt: Noch weit merkwrdiger ist eine

von Platteretti (Opp. scelti di Milano, 8, vol. 27, p. 26, not.) ge-

machte Bemerkung, dass bisweilen sich an den neureproduzierten

Vorderfen der Salamander 5 Zehen statt der gewhnlichen 4 fanden",

und er setzt hinzu: diese Beobachtung ist desto interessanter, da

nach Baker (An attempt towards a natural history of the polype.

London 1743, p. 93) auch die Polypen, welche durch Zerschneidung

eines ganzen gebildet werden, fruchtbarer als die sind, an denen

keine Operation dieser Art vorgenommen wurde und die auf die ge-

whnliche Weise entstanden. Wenn sich in einem vollendeten Indivi-

duum Organe wiedererzeugen und sogar bei ihrer Wiedererzeugung
vervielfachen knnen, warum sollen nicht auch in einem ursprnglich

regelmig gebildeten, in der ersten Periode der Existenz begriffenen,

mit der strksten Vegetationskraft begabten Embryo, wo die schd-

liche Einwirkung der Verwundung nicht vorangegangen war, sich

berschssige Organe entwickeln knnen, ungeachtet der Grund davon

nicht auer ihm lag?" Die Versuche von Spallanzani an Sala-

mandern und von Trembley an Polypen erhielten diese Vergleichung

1) Essays and observations on natural history, anatomy etc. Lond. 1861.

Vol. I. p. 245; v. Siebold (de salamandris et tritonibus) und Heinr. Mller

(Wrzburger Verhandl., 1852, Bd. II, S. 66).
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so sehr lebendig, dass selbst Johannes Mller in einer seiner

frhern Arbeiten (1828) die Teilung- niederer Tiere zur Erklrung ge-
wisser Doppelbildungen heranzog. Darwin kommt sehr hufig auf

die Regenerationsvorgnge zu sprechen. Bei einer solchen Gelegen
heit (Das Variieren u. s. w., II, S. 20 vgl. S. 449) zitiert er Bonnet,
der bei Salamandern, denen er die Hnde oder den Fu abgeschnitten
oder lngsweise geteilt hatte, gelegentlich berzhlige Finger, ja in

einem Falle sogar 3 berzhlige Finger entstehen sah.

Diese Erfahrungen sind von groer theoretischer Wichtigkeit,
insofern sie die Mglichkeit der Hervorbringung von Doppel- und

Mehrbildungen einzelner Teile an Wirbeltieren infolge von mechani-

schen Verletzungen unter Umstnden zeigen, welche jeden Gedanken
an Atavismus ausschlieen. Aber ich mchte davor warnen, sie in

dem Sinne aufzufassen, als sei die Doppelbildung direkt durch den

mechanischen Eingriff, also etwa im Sinne einer wirklichen Zerteilung
der Substanz, hervorgebracht. Der mechanische Eingriff, die Ver-

wundung, der Bruch oder was sonst eingetreten war, setzt offenbar

nur einen Reiz, welcher die Produktion neuer Gewebe anregt, ungefhr
wie die Verwundung oder der Bruch eines Knochens auch beim Men-

schen den Reiz fr die Callusbildung schafft. Je nach den uern
Umstnden knnen die regenerativen Vorgnge mehr oder weniger

stark, ja zuweilen exzessiv werden. Wenn sich an einem gebrochenen
Knochen ein Callus luxurians, vielleicht mit weit hin auswachsenden

starken Exostosen bildet, so steht dieser Vorgang in einer zweifel-

losen Parallele zu den drei- oder zweischwnzigen Neubildungen an

der hintern Axe der Eidechsen. Die Gre des Reizes und die Stellen

seiner Einwirkung, nicht ein ererbtes Gesetz, bestimmen Zahl, Form
und Gre der regenerativen Produkte.

Eine Anwendung dieser Erfahrungen auf das menschliche Ovulum
und den Embryo selbst darf daher an sich fglich nicht in der Art

versucht werden, dass die Entstehung einer Doppelbildung als das

Ergebnis einer direkt teilenden oder spaltenden Einwirkung dargestellt

wird. Vielmehr wird auch hier, wie es Herr Leo Ger lach mit so

viel Glck gethan hat, zunchst ein Reizzustand vorausgesetzt werden

mssen, der die neoplastischen Vorgnge steigert und nach verschie-

denen Richtungen leitet. Ich mchte nicht so weit gehen, die Mg-
lichkeit ganz auszuschlieen, dass auch direkte mechanische Verhlt-

nisse eine solche Wirkung ausben knnen. Die Geschichte der

Adhsionen und Synechien des ftalen Krpers mit den Eihuten und

die Mannigfaltigkeit der dadurch erzeugten Missbildungen beweist,

wie groe Wirkungen der Zug, namentlich die Retraktion adhsiver

Massen, hervorbringt. Dagegen scheint mir die Hoffnung sehr gering
zu sein, dass es gelingen werde, durch Verwundungen, die von auen

herbeigefhrt werden, fortwachsende Zerspaltungen der embryonalen
Substanz zu stnde zu bringen. Dazu ist die Vulnerabilitt des Suge-
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tiereis und seines Embryo zu gro. Ist es doch nicht einmal beim

Vogelei mglich gewesen, ein solches Resultat zu erzielen.

Auch in dieser Richtung wird man sich der Erwgung nicht ent-

ziehen knnen
,

dass die Erfahrungen an niedern Weichtieren nicht

ohne weiteres auf die hchsten Wirbeltiere bertragbar sind. Es war

gewiss berechtigt, die Versuche an Hydropolypen zur Vergleichung
heranzuziehen. Aber aus der bloen Vergleichung darf man nicht

sofort zu der Identifizierung der Vorgnge bergehen. Die neueste

Zeit hat eine erhebliche Erweiterung der alten Versuche gebracht.

Nur beilufig will ich erwhnen, dass Herr Eimer (Ueber knstliche

Teilbarkeit u. s. w. der Medusen. Bericht der Naturforscherversamm-

lung zu Mnchen 1877) gezeigt hat, wie sogar Medusen in Stcke

zerlegt werden knnen, welche ihre Kontraktilitt behalten und fort-

leben, sobald das Stck wenigstens eine der prexistierenden kontrak-

tilen Zonen enthlt. Indess ist bis jetzt nicht bekannt, dass diese

Teilstcke sich wieder zu ganzen Tieren entwickeln knnen. Dagegen
hat Herr Moritz Nussbaum (Archiv fr mikroskopische Anatomie,

Bd. 26, S. 485) den Nachweis gefhrt, dass bei knstlicher Teilung

von Infusorien alle Teilstcke lebendig bleiben und sich wieder

regenerieren, welche mindestens einen Kern enthalten. Wir besitzen

fr den Menschen auch in dieser Richtung gewisse parallele Erfah-

rungen, insbesondere in der Geschichte abgetrennter, transplantierter

Stcke von Periost und der heterologen Neubildung von Knochen aus

denselben. Man darf daher nicht ganz verzagen, solche Thatsachen

einmal auf die Pathologie des menschlichen Eis ausdehnen zu drfen.

Vorlufig werden wir uns aber bescheiden mssen, auf eine weit-

gehende Anwendung derselben zu verzichten. Denn die embryonale

Entwicklung ist eine ungemein fest gegliederte, welche in regelmiger

Reihenfolge, und zwar im Sinne direkter Erbfolge der Zellen, ein

Glied aus dem andern entwickelt, so zwar, dass jedes Glied eine

bestimmte prdestinierte Bedeutung hat. Wenn daher durch eine

uere Ursache eine Variation in der Entwicklung stattfinden soll, so

kann sie immer nur so gedacht werden, dass die uere Ursache auf

diejenige Zelle oder diejenigen Zellen einwirkt, welche als Vor-

gebilde oder als Anlage fr sptere Zellen, Gewebe oder Organe
dient oder dienen. In einem sptem Stadium, wo sich bereits wei-

tere Entwicklungen vollzogen haben, wird dieselbe Ursache eine ganz
andere Wirkung ausben. Je frher die Einwirkung erfolgt, um so

grer muss das Gebiet der Variation sein; je spter sie eintriff, um
so enger, um so mehr lokalisiert wird die Variation sich darstellen.

Daher bezweifelt Herr W. Roux (Ueber die Zeit der Bestimmung der

Hauptrichtungen des Froschembryo, Leipzig 1883, S. 27) auch die

Zulssigkeit der Auffassung des Herrn L. Gerlach, indem er an-

nimmt, dass durch Einwirkungen, wie sie dieser Forscher vorgenom-

men hat, hchstens ein aus zwei auseinanderstehenden symmetrischen
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Hlften bestellendes Doppelgebilde entstehen knnte, dessen beide

Teile durch nicht zu Organen geordnete Gewebebildungen in einen

durchaus nicht den Gesetzen symmetrischer Ausbildung und Vereinigung

folgenden Zusammenhang gebracht seien". Wie mir scheint, geht
Herr Roux hier von einer falschen Voraussetzung aus. Nach seiner

Darstellung sollte man annehmen, dass Herr Gerlach Eier zu seinen

Versuchen gewhlt habe, in denen der Primitivstreifen schon gebildet

war; dies war aber unzweifelhaft nicht der Fall, denn Herr Ger lach
(a. a. 0. S. 119) gibt ausdrcklich an, dass die Eier in den Brtofen

gebracht wurden, nachdem der Firnissberzug angelegt war. Diese

Versuche stehen daher der Auffassung des Herrn Roux in keiner

Weise entgegen, wonach die Entstehungszeit der Doppelmissbildungen
in die frheste Zeit, also vor, whrend oder direkt nach der Be-

fruchtung zu verlegen ist, so dass von vornherein eine andere Material-

verteilung um zwei Axen stattfinden knne". Natrlich bedeutet

direkt nach der Befruchtung" bei einem Vogelei etwas Anderes, als

bei einem Sugetierei.
Aber die Natur der Verhltnisse bringt es mit sich, dass derartige

Beobachtungen selten, in gewissen Tierklassen nie an demselben Ovulum
in allen ihren Stadien verfolgt werden knnen. So offenbare Verhlt-

nisse, wie sie einst Herr Gegenbau r (Zeitschrift f. wiss. Zoologie,

1851, Bd. III, S. 390, Taf. XII) bei einem Ei von Limax agrestis fand,

bei dem er nicht blo die allmhliche Entwicklung zweier Embryonen,
sondern endlich auch das getrennte Auskriechen derselben beobachten

konnte, sind natrlich bei dem Menschen und den Sugetieren aus-

geschlossen. Indess die Annahme, dass analoge Verhltnisse auch

bei menschlichen Zwillingen, welche sich in einfachen Eihuten ent-

wickeln, bestanden haben, liegt so sehr innerhalb der berechtigten

Analogie, dass wir uns ber den Mangel des direkten Beweises hin-

wegsetzen knnen. Wir werden also fr solche Zwillinge annehmen

mssen, dass sie aus der Teilung eines ursprnglich einfachen Eis,

sei es schon vor der Befruchtung, sei- es whrend oder direkt nach

derselben" entstanden sind, und zwar, wie ich schon ausfhrte, in-

folge einer Reizung.
Dass jemals ein Sugetierei so sehr durch mechanische Einwir-

kungen getroffen werden knne, um sofort geteilt zu werden, ist

schon aus theoretischen Grnden unzulssig. Wer htte jemals ge-

sehen, dass ein mechanisch geteilter Zellkern am Leben geblieben
sei und sich nicht blo regeneriert, sondern sogar vermehrt habe?

Eine mechanische Erklrung hat sich ja nicht einmal inbezug auf die

Furchung beweisen lassen. Die Versuche des Herrn Pflger ber

den Einfluss der Schwerkraft auf die Teilung der Zellen und auf die

Entwicklung des Embryo (Archiv f. die gesamte Physiologie, 1883,

Bd. 31 und 32) schienen den sichern Nachweis geliefert zu haben,
dass die Richtung der Furchungsebenen von der Gravitation abhngig
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sei, indess kann ich nach den Errterungen des Herrn Oskar Hert-

wig- (Welchen Einflnss bt die Schwerkraft auf die Teilung der Zellen?

Jena 1884, S. 29 J nicht umhin anzuerkennen, dass wahrscheinlich nur

in besondern Fllen und indirekt ein solcher Einfluss wirksam ist,

dass aber in erster Linie Richtung und Stellung der Teilungsebenen
von der Organisation der Zellen selbst abhngt. Nur beilufig mag
hier erwhnt werden, dass nach Herrn Hertwig die Richtung direkt

durch die Lage der Axe des Zellenkerns bestimmt wird.

Wenn ich statt solcher einfach-mechanischer Ursachen auf einen Reiz

zurckgehe und auch die mechanische Einwirkung, insofern sie eine

abnorme Zellenteilung hervorruft, als eine Reizung auffasse, so beziehe

ich mich auf einen pathologischen Satz, den ich oft genug, z. B. in dem
Arch. f. path. Anat. u. Physiol., 1858, Bd. 14, S.23 u. 39, entwickelt habe.

Wenn schon die physiologische Neubildung berhaupt, insofern sie

ein aktiver Vorgang ist, einen Reiz voraussetzt, so gilt dies in noch

weit hherem Mae von der pathologischen Neubildung, und dahin

wird im strengern Sinne jede Art der Zwillingsbildung beim Menschen

gerechnet werden mssen. Es wird sich also nur fragen, woher der

Reiz kommt? Darauf wrde ich nach dem Vorstehenden antworten:

der Reiz kann durch Erbschaft, in der Regel wohl von der Mutter,

oder durch accidentelle Einwirkungen gegeben werden. Im erstem

Falle kann die Vererbung eine kontinuierliche oder eine diskontinuier-

liche sein, und die diskontinuierliche knnte vielleicht unter Umstnden
auch auf Atavismus deuten.

Es ist hier nicht der Ort, diese Betrachtungen auf alle Details

der Doppelmissbildungen auszudehnen. Nur in einer Beziehung
mchte ich ein paar Worte sagen. Wie ich sehe, nimmt unter den

neuern Schriftstellern die Zahl derjenigen wieder zu, welche die

Doppelmonstra aus sekundren Verwachsungen frher getrenn-
ter Embryonen erklren wollen. Ich habe mich stets gegen diese

Erklrungsversuche ausgesprochen und muss es auch jetzt thun. Zu-

nchst will ich auf die ausfhrliche Errterung verweisen, welche

Meckel (a. a. 0. I. S. 26) dieser Frage gewidmet hat, insbesondere

auf die Darlegungen von Win slow, dass stets homologe Teile ver-

wachsen, aber gleichzeitig sehr hufig einzelne Organe eine verkehrte

Lage haben oder ganz einfach sind. Sodann scheint es mir erforder-

lich, den Begriff der Verwachsung genauer zu definieren, als es ge-
whnlich geschieht. Ich meine, man kann nichts verwachsen
nennen, was nicht zu irgend einer Zeit wirklich vorhan-
den gewesen ist. Nun mag man noch so weit gehende Vorstel-

lungen von der Fhigkeit eines Embryo hegen, schon vorhandene

Teile zu verlieren, aber man soll sich nur nicht der Verpflichtung
entziehen nachzuweisen, wie sie verloren gegangen sind. Meiner Mei-

nung nach ist dies fr die Mehrzahl der Doppelmonstra unmglich.
Damit leugne ich nicht, dass es auch Verwachsungen wirklich
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vorhandener Teile in Doppelmonstra gibt. Aber auch von diesen

wird es vielfach bezweifelt werden drfen, dass sie vor der Verwach-

sung in wirklicher Trennung- und in vlliger Ausbildung bestanden.

Im Gegenteil wird man sich bei vielen derselben vorzustellen haben,

dass die Doppel an lagen aus einem ursprnglich einfachen
Keim hervorgingen, ohne dass jemals eine vollstndige
Trennung der Embryonen eingetreten ist.

Da diese Fragen mein Thema nur in geringer Ausdehnung be-

rhren, so will ich mich darauf beschrnken, ein paar Beispiele kurz

zu entwickeln:

Ich habe eben unter meinen Augen ein sehr merkwrdiges lebendes

Doppelmonstrum, die frher von den Herren Fabini und Mos so be-

schriebenen Brder Tocci aus Piemont, von welchen auch Herr Grn-
wald (Archiv f. path. Anat. u. Physiol., 1879, Bd. 75, S. 581) eine

kurze Mitteilung gemacht hat. Sie gehren zu der Klasse der Prodymen
von Geoffroy St. Hilaire oder der Dicephali tetrabrachii von

Frster. Der einfache Nabel bildet im ganzen die Grenze zwischen

der nach oben doppelten, nach unten einfachen Krperbildung. Nur

die Wirbelsulen erstrecken sich, einander immer nher tretend, ber

die ganze Ausdehnung des untern, sonst einfachen Rckenabschnittes

bis zum Steibein. Der After, die uern Geschlechtsteile, die Unter-

extremitten sind nur einmal vorhanden. Aber schon am Nabel be-

ginnt die Trennung der Nerven: rechts von der Mittellinie empfindet

nur der rechte, links nur der linke Zwilling. Das rechte Bein bewegt
nur der rechte, das linke der linke Zwilling. Die Kinder sind gegen-

wrtig im 9. Lebensjahre.
Soll man nun annehmen, dass in diesem Falle jemals die untern

Krperhlften der oben getrennten und vollstndig entwickelten Kin-

der vollstndig vorhanden waren? Zweifellos ist keines der Beine

aus einer Verwachsung zweier ursprnglicher Beine entstanden. In

welcher Stellung sollte man sich auch die Kinder zu einander denken,

damit eine vollstndige Verschmelzung zweier linker oder rechter

Beine zu einem einzigen zu stnde kme? Nirgends ist auch nur die

kleinste Spur eines dritten oder vierten Beines vorhanden. Wie sollte

es geschehen, dass die uern Geschlechtsteile zweier Kinder zu einer

ganz einfachen, scheinbar ganz regelmigen Bildung verschmlzen?

Mag man auch sagen, die Verschmelzung knne schon geschehen sein,

als weder die Unterextremitten, noch der Geschlechtsapparat, sondern

nur die Anlagen dafr vorhanden waren, so wird man doch schwer-

lich nachweisen knnen, wie es zugegangen ist, dass nach spurloser

Beseitigung der medialen Hlften die lateralen sich mit mathematischer

Genauigkeit an einander fgten, so dass keinerlei Inkongruenz oder

Verschiedenheit der Hlften bemerkbar wird. Die Monomphalie der

Doppelbildung lehrt berdies, dass schon zur Zeit, als der Nabel sich

bildete, dieselbe Einfachheit der Anlagen im untern Krperabschnitt
bestand.
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Ganz anders liegen die Verhltnisse bei den Janus-Missbildungen.

Hier haben wir doppelte Krper, dagegen einen verschmolzenen"

Kopf. Aber dieser Kopf bietet noch alle Zeichen der Duplizitt. Bei

voller Ausbildung hat er 2 Gesichter und 2 Hinterkpfe; bei unvoll-

stndiger Ausbildung sind von dem einen Gesicht wenigstens defekte

Teile zu sehen. Aber jedes Gesicht besteht aus 2 nicht zusammen-

gehrigen Hlften: die linke Hlfte des vordem und die rechte des

hintern Gesichts gehrt dem linken, die rechte des vordem und die

linke des hintern dem rechten Zwilling. Will man sich den Modus

der Verschmelzung klar machen, so muss man sich vorstellen, dass

der Kopf jedes der beiden Zwillinge bis zur Mitte in der Sagittal-

linie gespalten, dann auseinandergeklappt, der Quere nach nach auen

gebogen, und die so zubereiteten Hlften mit ihren Schnittflchen an

einander gefgt worden sind. Denn nur so wird es begreiflich, dass

vorn und hinten ein Gesicht und zugleich rechts und links ein Hinter-

kopf vorhanden sind. Auch hier wird wohl schwerlich jemand glauben

knnen, dass jemals getrennte Kpfe existiert haben. Die primitive

Sonderung der Keimzellen und die darauf folgende Wiedervereinigung
mssen so frhzeitig eingetreten sein, dass eine wirkliche Abgrenzung
der beiden Embryonen gegen einander nicht fglich angenommen
werden kann. Mir wenigstens scheint es unmglich zu sein, dass

zwei, wenn auch noch so unvollstndig ausgebildete Kpfe nachtrg-
lich durch ihr Gegeneinanderwachsen sich gegenseitig eine so regel-

mige Halbierung und Auseinanderdrngung zufgen und trotzdem

jedesmal in so regelmiger Weise wieder verwachsen sollten, dass

man an den Gesichtern keine Spur der frhem Trennung, noch eine

verschiedene Bildung der Hlften erkennen kann.

In der Regel sind die Doppelmonstra als erworbene Varia-
tionen anzusehen. Atavismus ist meines Wissens zu ihrer Erklrung
niemals herangezogen worden, obwohl die Vorgnge der Konjugation
und Kopulation dazu Anlass bieten knnten. Ehe das Diplozoon para-
doxum durch v. Siebold als ein konjugiertes Tier erkannt war, lag

die Versuchung einigermaen nahe, in ihm den Ahnen der Doppel-

missbildungen der Wirbeltiere zu suchen. Nachdem wir aber wissen,

dass die Konjugation der niedern Tiere und Pflanzen ein Mittel ist,

die geschlechtliche Entwicklung und Fortpflanzung zu ermglichen,
wird auch der begeisterte Anhnger des Atavismus wohl darauf ver-

zichten, sie fr die, uerlich freilich hnlichen und in diesem Sinne

allenfalls auch theromorph zu nennenden Vorgnge der pathologischen

Duplizitt heranzuziehen.

Diese Duplizitt entbehrt jedoch, wie es scheint, nicht ganz der

Fhigkeit, erblich zu werden. So erzhlt John Hunt er (a. a. 0.

S. 246), dass eine Kuh nach London zur Schau gebracht wurde, welche

ein berzhliges Bein an der Schulter hatte; ihr Kalb zeigte dieselbe

Monstrositt. Meckel (a. a. 0. II. S. 20) zitiert eine Beobachtung
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von Narf, der eine Frau von einer Doppelmissgeburt entband, deren

Gromutter von mtterlicher Seite eine hnliche geboren hatte.

Zum Schlsse dieser Bemerkungen ber monstrse Duplizitt will

ich noch einige Lokalformen von theromorpher Bedeutung kurz be-

sprechen. Ich beginne mit den berzhligen Herzklappen, wie

sie sich an den arteriellen Ostien zuweilen finden. Herr Di lg (Archiv

f. pathol. Anat. u. Physiol., 1883, Bd. 91, S. 242) hat vor einiger Zeit

eine Zusammenstellung aus der neuern Literatur verffentlicht, welche

sich leicht, namentlich aus den Protokollbchern des pathologischen

Instituts, erweitern liee. Er findet am hufigsten die Vermehrung
am Ostium pulmonale, gewhnlich 4, in 2 Fllen 5; seltener am Ostium

aorticum, gewhnlieh 4, einmal 5. Dieser Vermehrung steht bekannt-

lich eine noch hufigere Verminderung in der Zahl der Klappen auf

2 gegenber. Meckel (a. a. 0. II. S. 139) erklrte beiderlei Zustnde

fr Tierhnlichkeiten, nmlich den zweiklappigen als normal fr

Mollusken, Knochenfische und Reptilien, den vier- und mehrklappigen
fr gewisse Fische, namentlich den Sterlet und die Knorpelfische.

Besonders merkwrdig sei es, dass die Verminderung der Klappen-
zahl am hufigsten mit reptilienartiger Anordnung des Herzens vor-

komme. Neuerlich ist Peacock auf eine analoge Deutung des vier-

klappigen Zustandes gekommen. Indess ergeben die Beschreibungen
der Herren Gegen baur (Grundzge der vergleichenden Anatomie,

2. Aufl., Leipzig 1870, S. 829) und Balfour (Handbuch der vergl.

Embryologie, deutsch von Vetter, Jena 1881, Bd. II, S. 573), dass

bei den Fischen viel kompliziertere Verhltnisse bestehen, die nicht

ohne weiteres zur Vergleichung herangezogen werden drfen. Ich

mchte daher diese Frage nicht entscheiden. Fr die zweiklappige
Form hat Herr Di lg Beobachtungen von Tonge ber die Entwick-

lung der arteriellen Herzklappen beim Hhnchen angezogen, wonach

die 3 Semilunarklappen der arteriellen Ostien sich nicht gleichzeitig

bilden, sondern die vordere und innere erheblich frher; sonach knne
man den Ausfall der dritten Klappe als die Persistenz eines sonst

vorbergehenden Zustandes ansehen. Die Herren Marti notti und

Sperino (Slle anomalie numeriche delle semilunari aortiche e pol-

monari, Torino 1884, p. 16) haben dagegen, fr viele Flle gewiss
mit Recht, geltend gemacht, dass unzweifelhafte Spuren der Ver-

schmelzung zweier Klappen in eine sich nachweisen lassen. Wenn
ich auch nicht behaupten will, dass alle Flle von zweiklappigen
Ostien auf adhsive Ftal-Endokarditis zu beziehen seien, so gilt dies

doch fr eine groe Zahl. Ich habe unsere Sammlung darauf noch

einmal durchgesehen : alle 5 Flle von zweiklappigem Ostium aorticum,

welche aufbewahrt sind, lassen Zeichen sekundrer Verschmelzung
zweier Klappen erkennen. Auch ist es nicht unwahrscheinlich, dass

mehrere dieser Flle erst dem sptem Lebensalter angehren. Dem
alten Meckel muss ich darin beistimmen, dass primrer Defekt einer
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Klappe, und dies ist meist eine Pulmonalklappe, am hufigsten mit

Offenbleiben der Scheidewand, also unter krankhaften Verhltnissen

vorkommt. Atavismus drfte hier wohl kaum zu statuieren sein. Da-

gegen will ich anerkennen, dass die vierklappige Form, von der ich

in unserer Sammlung 4 Flle vom Ostium aortium, 3 von dem Ostium

pulmonale zhle, die Annahme einer atavistischen Ursache nher legt,

zumal da nicht selten die berzhlige Klappe von geringer Gre
und Ausbildung ist.

Eine analoge Betrachtung lsst sich an die Anomalien in der

Zahl der Zhne knpfen. Ich will fr diesmal, um nicht zu weit-

lufig zu werden, von der Verminderung in der normalen Zahl ganz
absehen. Nur das mag erwhnt sein, dass schon seit langer Zeit die

Aufmerksamkeit darauf gerichtet ist, dass mit der Verkrzung der

Kiefer beim Menschen eine Reduktion in der Lnge der Zahnreihen

sichtbar wird. Darwin (The descent of man and selection in relation

to sex, Lond. 1871, Vol. I, p. 26) hat in besonderer Betonung hervor-

gehoben, dass der Weisheitszahn bei den mehr zivilisierten Rassen

eine Neigung zeige, rudimentr zu werden, und Herr Mantegazza
(Archivio per l'Antropologia e la Etnologia, 1878, Vol. VIII, p. 267)

hat in einer umfassenden Detailuntersuchung nicht nur diesen Satz

besttigt, sondern auch die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen,
dass in einer mehr oder weniger entfernten Zeit der dritte Molaris

ganz aus dem menschlichen Kiefer verschwinden knne. Dies wrde
ungefhr derselbe Vorgang sein, der nach den Lehren der Deszendenz-

theorie das menschliche Gebiss schon gegenwrtig um ein sehr erheb-

liches reduziert hat. Als Hauptbeweise fr diese Reduktion gelten

die berzhligen Zhne, von denen man 3 Arten aufgefhrt hat:

1) die vllig ausgebildeten Zhne,
2) die Zahnkegel (Emboli),

3) die schmelzlosen Rudimente.

Was die vllig ausgebildeten berzhligen Zhne angeht, so sind

diese seit alter Zeit bekannt. Herr Magitot (Traite des anomalies

du Systeme dentaire chez l'homine et les mammiferes, Paris 1877,

p. 96) hat eine Uebersicht solcher Flle gegeben. Es erhellt daraus,

dass eine Vermehrung in der Zahl der Canini nicht oder kaum vor-

kommt, dass sie bei den Prmolaren sehr selten ist und sich jeder-

seits darauf beschrnkt, dass statt 2 Zhne deren 3 (ganz selten 4)

sich entwickeln, dass dagegen bei den Molaren fter eine Vermehrung
von 3 auf 4 und bei den Incisivi von 2 auf 3 und, wenn man die

Zahnkegel hinzurechnet, auf 4 und 5 beobachtet ist. Man wird diese

Zahlen mit einiger Vorsicht aufnehmen mssen. Beschrnkt man sich

auf die wohl entwickelten und in der Reihe stehenden Zhne, so darf

das Auftreten eines vierten Backzahns, eines dritten Prmolaris und

eines dritten Schneidezahns in je einer Kieferhlfte in der That zu-

gestanden werden.
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Diese Frage bat einen einigermaen akuten Charakter angenommen
durch die Errterungen ber die Hasenscharte, bei denen Herr P.

Albrecht (Archiv f. klin. Chirurgie, 1885. Bd. XXXI, S. 236; Cen-

tralblatt f. Chirurgie, 1884, Nr. 32) mehrfach 5, beziehentlich 6 Schneide-

zhne beobachtete und daraus folgerte, dass hier der dem Menschen

verloren gegangene zweite obere Schneidezahn wieder auftrete. Die

Thatsache ist unzweifelhaft richtig, und sie findet sich gelegentlich

auch ohne alle Spaltbildung. Herr Turner (Journ. of anat. and

physiol., 1885, Vol. XIX, p. 207) beschreibt 2 sonst normale Ober-

kiefer, einen mit Milch-, den andern mit bleibendem Gebiss, von

denen jeder 6 Schneidezhne hat. Leider unterscheiden die meisten

Autoren nicht scharf zwischen normal und abnorm gebildeten Zhnen,
so dass es hufig' unmglich ist, eine genaue Deutung zu machen.

Dies ist aber namentlich notwendig wegen der schon vorher erwhn-
ten Emboli. Manche unserer besten Odontologen erklren sogar aus-

drcklich, dass die berzhligen Zhne in der Regel konisch seien

(Th. Bell, The anatomy, physiology and diseases of the teeth,

Lond. 1835, p. 103, PI. VIII, Fig. 8; Tom es, A course of lectures

on dental physiol. and surgery, Lond. 1848, p. 119).

Ein Zahnkegel ist unter allen Umstnden ein unvollkommener

Zahn. Herr Magitot (a. a. 0. p. 13) erklrt gradezu, dass der Kegel
der Primordial- oder Archetypus des Zahns sei, wie er bei den Fischen

auftrete, und dass daher das Erscheinen des konoiden Typus, wie er

sich bei so vielen teratologischen Verhltnissen zeigt, einen Rck-

schlag bedeute. Diese Auffassung hat viel fr sich, aber es scheint

mir, dass sie einfacher ist, als die Verhltnisse zulassen. Sie geht
nmlich von der Voraussetzung aus, dass je ein Zahnkegel auch einem

verloren gegangenen Zahne entspreche. Dieses wre aber erst zu be-

weisen. Herr Magitot selbst bildet einen, brigens schon von Herrn

Langer (Mitt. der anthrop. Ges. in Wien, 1871, Bd. I, S. 118) be-

schriebenen Negerschdel ab (PI. V, Fig. 2 3), dem er 11 Prmolaren

und 16 Molaren, im ganzen 39 Zhne zuschreibt; in Wirklichkeit sind

darunter 4 berzhlige, in der Reihe stehende, wenngleich etwas

kleinere, so doch gut ausgebildete Molaren, dagegen sind die 3 ber-

zhligen Prmolaren ganz aus der Reihe gerckt und mehr oder

weniger konisch oder sonst defekt. Herr Langer spricht daher nur

von einem berzhligen Prmolaris und rechnet im ganzen nur 37 Zhne.
Man sieht daraus, dass die Deutung nicht zweifellos ist. Aber San di-

fort (Observat. anat. pathol. Lugd. Bat. 1779. Lib. III. p. 136. k)

zitiert eine Beobachtung von G. C. Arnold in Breslau, nach welcher

ein ljhriger Knabe 72 vollstndige" (integri) Zhne hatte, in jedem
Kiefer 36, darunter je 8 Schneidezhne und auf jeder Seite 2 Canini

und 12 Molares. Man kann sich hier nicht einmal mit der Erklrung

helfen, dass gleichzeitig das Milchgebiss und das bleibende Gebiss

entwickelt gewesen seien, denn dann kme man immer erst auf52 Zhne.



176 Virchow, Deszendenz und Pathologie.

Es wird also wohl die Integritt" der Backzhne nicht so wrtlich

zu nehmen sein. Ich glaube mich zu einem solchen Zweifel berech-

tigt, weil unsere Sammlung einen Schdel besitzt, wo an der Stelle

des ersten Molaris im Oberkiefer 3 Emboli stehen, wo dem-

nach ein dreiwurzeliger Zahn in 3 gesonderte Zahnkegel aufgelst ist.

Man kann auch dies als einen Rckschlag auffassen, indem man

annimmt, dass die Molaren durch die Verschmelzung mehrerer Pri-

mordialkegel entstanden sind. Aber wenn eine solche Zerlegung des

typisch gewordenen, fixierten Zahnes in seine atavistischen Segmente

mglich ist, so wird auch die Mglichkeit zugestanden werden mssen,
dass hnliches an den zweiwurzeligen Zhnen stattfindet, und die

Zweiwurzeligkeit setzt sich gelegentlich bis in die vordem Zhne fort.

Jedenfalls kann darber kein Zweifel sein, dass niclit jeder Zahnkegel

der Reprsentant eines typischen Zahns der nchstzurckliegenden

Ahnenglieder ist.

Noch schwieriger wird die Deutung bei den schmelzlosen

Rudimenten, welche Herr Baume (Odontologische Forschungen.

Leipzig 1882, Teil I, S. 268) an der labialen Seite des Kiefers in der

Gegend der Prmolaren entdeckt und als Reprsentanten der verloren

gegangenen Prmolares II und IV gedeutet hat. Neuerlich hat Herr

Zuckerkandl (Mediz. Jahrbcher der k. k. Gesellsch. der Aerzte

in Wien, 1885, S. 377) weitere Funde der Art beschrieben, welche

sich auch auf andere Gegenden der Kiefer beziehen. Auch er sieht

darin atavistische Erscheinungen.
Es scheint mir etwas gewagt, schon jetzt ein abschlieendes

Urteil ber diese, gewiss sehr bemerkenswerten Dinge abzugeben.

Die Mglichkeit, dass abgesprengte Teile des Zahnkeims zu einer

selbstndigen Entwicklung gelangen, ist durch die bekannten Unter-

suchungen des Herrn K oll mann ber die Zahnentwicklung sehr

nahe gerckt. Auch besitzen wir in der Geschichte der Odontome

und der Dentes proliferi (vergl. meine Onkologie II S. 55) manche

Parallelen fr Absprengungen von Zahnsubstanzen. Ich erwhne das,

um der weitern Untersuchung, die nach den Erfahrungen des Herrn

Zuckerkandl auch auf Sugetiere auszudehnen ist, eine schrfere

Fragestellung zu bieten. Dabei mchte ich noch besonders hervor-

heben, dass die Frage von der Bedeutung der supernumeraren Zhne
auch in die Anatomie der Primaten hineinreicht. Paul Gervais

(Journal de Zoologie, 1874, T. III, p. 164, PI. VI) hat bei Gelegen-
heit der Beschreibung eines Gorilla -Schdels mit 3 berzhligen, in

der That gut ausgebildeten und regelmig gestellten Backzhnen
literarische Notizen darber gegeben.

Wenn ich endlich noch mit einigen Worten auf die (so hufig

erbliche) Polydaktylie zurckkomme, so kann ich mich ziemlich

kurz fassen, da dieser schwierige Punkt durch die Forschungen der

letzten Jahre ungemein geklrt worden ist. Mit Vergngen erkenne
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ich an
7
dass grade die sechsfingerige Hand und der sechsfingerige Fu,

welche durch ihr Hineinziehen in die Lehre von der monstrsen

Duplizitt so viel Verwirrung angerichtet haben, in der neuen ata-

vistischen Anschauung in unerwarteter Weise verstndlich geworden
sind. Ich muss dabei Herrn Albrecht (Presse med. beige, 1884,

Nr. 42) recht geben, dass es nicht gengt, aus dem 5 fingerigen Typus
in den 6 fingerigen berzugehen, denn die Hexadaktylie ist an sich

doppelter Art, indem nicht blo ein sechster Kleinfinger, sondern auch

ein sechster Daumen nicht ganz selten beim Menschen vorkommt.

Dieser Doppeldaumen (Praepollex, Praehallux) fhrt auf andere Grund-

lagen zurck, als der Doppelkleinfinger. Die hchst anziehenden

Untersuchungen des Herrn Karl Bardeleben (Jenaische Zeitschr.

f. Naturwissenschaften, Bd. XIX, N. F. XII, Suppl.-Heft III, 1885)

haben die schon frher gewonnenen bessern Erfahrungen ber die

Organisation der Handwurzel durch den Nachweis paralleler Gebilde

am Fu gesttzt und die Mglichkeit geboten, in grerem Umfange

phylogenetische Betrachtangen an die Stelle rein teratologischer zu

setzen. Zugleich haben wir dadurch den Unterschied kennen gelernt,

der zwischen der traumatischen Polydaktylie der Salamander und

der spontanen Polydaktylie der Menschen besteht.

Aus der Zusammenfassung dessen, was ich hier ber die soge-

nannten Doppelmissbildungen beigebracht habe, wird klar geworden

sein, dass ich einigen Grund hatte, an der einheitlichen Natur der

Reihe, welche man fr die Duplizitten aufgestellt hat, zu zweifeln.

Diese Erscheinungen gehren vielmehr ganz verschiedenen Reihen an,

und sie werden erst verstndlich, wenn man sie auseinanderlst.

Aber eine atavistische Erscheinung, wie die Polydaktylie oder die

Polyodontie oder die Polythelie, hrt damit nicht auf, pathologisch
oder teratologisch zu sein. Ja, sie wird um so mehr teratologisch,

je weiter sie in die Ahnenreihe hinaufgreift. Unsere Anthropologen
haben immer noch eine besondere Schwrmerei fr das Pithekoide.

Mit der Polydaktylie sind die Phylogenetiker schon bis zum Archi-

pterygium- und Ceratodus- Schema zurckgegangen. Die Grenzen der

verschiedenen Wissenszweige verwischen sich hier allmhlich, aber

das Verstndnis fr die Wahrheit sollte nicht verwischt werden, dass

in gleicher Weise, wie die Variation aus einem patho-
logischen Verhltnis hervorgeht, so auch der Rckschlag
das Resultat pathologischer Umstnde ist.

Wovor wir alle uns aber zu hten haben, das ist die Verwechs-

lung der nur uerlichen, sagen wir gradezu falschen Thero-

morphie mit der innerlichen, wahren Tierhnlichkeit, welche auf

wirkliche Verwandtschaft, der Organisation hinfhrt. Blumenbach
(De anomalis et vitiosis quibusdam nisus formativi aberrationibus

commentatio. Gotting. 1813. p. 5) schildert eingehend einen anen-

cephalen Ftus propter vniversi corporis habitum et partium principalum
VI. 12
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relationem, quibus raninam prorsus formam adeo prae se fert, vt

quicunque illud adhuc in supellectile viderint, ad vnum omnes niiram

eins cum ranina forma similitudinem confessi sint. Gewiss, ein mensch-

licher Anencephalus ist so batrachioid, wie mglich; ich werde jedes-

mal, wenn mir ein neues Exemplar gebracht wird, von neuem von

seiner Froschhnlichkeit betroffen. Und doch ist nicht der mindeste

Atavismus darin. Der batrachioide Habitus des Anencephalus ist

genau ebenso trgerisch ,
wie der pithekoide des Mikrocephalus. Es

ist ein bloer Schein, keine Wesenheit.

Ich mchte zum Schlsse noch auf ein besonders aufflliges Bei-

spiel verweisen. Eine der sonderbarsten Vernderungen des mensch-

lichen Skelets ist die lokale Hyperostose. Die hauptschlichen
Flle finden sich in meiner Onkologie, II, S. 21 fg. zusammengestellt.
Eine derselben ist jene scheuliche Verunstaltung der Schdel- und

Gesichtsknochen, welche ich mit dem Namen der Leontiasis ossea

belegt habe. Die Aehnlichkeit dieser Formen mit manchen Bildungen,

welche bei Tieren normal vorkommen, ist hchst augenfllig: ich

erinnere nur an die Vorkommnisse bei Cetaceen und Krokodilen. Ein

erfahrener Zoolog, Paul Gervais (Journ. de Zoologie, 1875, T. IV,

p. 272, 445, PI. V X) hat die parallelen Zustnde bei dem Menschen

und den verschiedensten Tieren, insbesondere Fischen, zum Gegen-
stande einer besondern Arbeit gemacht. Obwohl er von Atavismus

nichts sagt, so geht doch aus seiner Darstellung hervor, dass ihm

der Gedanke eines Zusammenhanges vorschwebte. Nun besitzen wir

glcklicherweise einige Krankengeschichten von Menschen,' welche in

unzweifelhafter Weise darthun, dass es sich um krankhafte, erwor-
bene Anomalien handelt. Sollen wir daraus schlieen, dass die

Tiere, welche derartige Anomalien regelmig besitzen, z. B. der

Fisch, welcher davon den sehr bezeichnenden Namen Chaetodon arthri-

ticus fhrt, Species mit erblicher Krankheit seien? oder gar, dass

diese Krankheit der Fische atavistisch in der Arthritis deformans und

der Leontiasis ossea des Menschen wieder hervortrete? Ich denke,

eine vorurteilsfreie Prfung wird jeden berzeugen, dass wir beim

Menschen nur Beispiele falscher Theromorphie vor uns haben, fr
deren Deutung gewisse gemeinschaftliche, auch auf die Tiere zutref-

fende Gesichtspunkte gefunden werden knnen, die jedoch vllig auer-

halb des Rahmens der Deszendenzlehre liegen. Die pathologische

Hyperostose des Menschen steht mit der zoologischen Hyperostose

gewisser Fische, Reptilien und Sugetiere in gar keiner innern Be-

ziehung.
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