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g-loicli. Mau urteilt unu: der Haarkolbeu ist in die Hhe gerckt,
die Papille ist au ihrem Platz geblieben das, was zwischen beiden

liegt, ist der zusannnengefallene leere Haarbalg. Diesen Schluss halte

ich fr uurielitig: der Haarkolbeu ist nicht im Haarbalg hinaufge-

rckt, die Papille ist nicht an ihrem Platz geblieben, soudern der

ganze alte Haarbalg nebst Inhalt hat sich verkrzt, und von dem so

der Oberflche der Haut nher gerckten Fundus ist der neue Haar-

keim, der epitheliale Fortsatz, als eine Verlngerung des Haarbalgs
in die Tiefe gerckt. Auf diese Weise muss die neue Papille wieder

in dasselbe Niveau kommen, in welchem die alte sich befunden hatte.

Zu allerletzt muss ich noch eines Befundes gedenken, der beim

Haarschwund hufig angetroffen wird, und der nach meinem Dafr-
halten auch zu irrtmlicher Auffassung Veranlassung gegeben hat.

An der Kopfhaut lterer Individuen, bei denen die Kopfhaare schon

ausfallen, um nicht mehr ersetzt zu werden, findet sich am Grund

des Haarbalgs unterhalb des hier festsitzenden Haarkolbens ein ziem-

lich betrchtlicher, oft seitlich ausgezackter dnner Fortsatz, der in

unmittelbarer Verbindung mit dem Haarbalg von Zellen angefllt ist,

welche den Zellen der Haarscheide gleichen. Es ist dasjenige Ge-

bilde, das Wertheim als Haarstengel beschrieben hat, und

an dessen unterem Ende gewhnlich eine nicht vllig ausgebildete

Papille zu sehen ist. IMan hat nun diese Form so gedeutet, dass

man den Haarkolben in die Hhe rcken lie und die Papille als die

ursprngliche alte Papille, den Haarstengel aber als den zusammen-

gefallenen Haarbalg ansah. Das ist nun meines Erachtens nicht

richtig: der lange, nach unten gerichtete Fortsatz des Haarbalgs ist

ein letzter, aber nicht mehr gelungener Versuch der Natur, noch einmal

ein Ersatzhaar zu bilden es ist ein nicht zur Entwicklung ge-

langter Haarkeim. Die unten befindliche Papille ist nicht die alte,

sondern der Beginn einer neuen Papille.

Ich bin mit meiner Errterung am Ende: die Spitze derselben

gipfelt in der Behauptung, dass das neue Haar sich auf Grund-

lage einer neuen Papille bilde, wie das Steinlein, Moll,

Ben dz und Klein mit Sicherheit ausgesprochen haben. Ob ich

durch meine Auseinandersetzung jemand berzeugen und zu der An-

sicht, welche ich verteidige, fhren werde, wei ich nicht. Ich

will es hoffen.

Phylogenetische Betrachtungen.

Von Dr. L. Dderlein in Straburg i./E.

Die Anschauung, jede natrliche Weiterent^Yicklung innerhalb einer

phylogenetischen Reihe msse gleichbedeutend sein mit einer Ver-

besserung der Organisation, die im Kampf ums Dasein zur Geltung
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komme, lsst sich mit mauchen Erscheinungen im Tierreiche nicht

recht in Einklang bringen. Es gibt Beispiele, speziell unter den

Sugetieren, die es sogar wahrscheinlich machen, dass Einrichtungen

neu erworben worden sind, die hchst unzweckmig waren und selbst

schdlich im Kampf ums Dasein sein mussten, ohne dass solche

Nachteile durch gleichzeitig erworbene Vorteile anderer Art wieder

wett gemacht waren. Sehr hufig sind aber, wie es scheint, die Flle,

dass ein Charakter allmhlich erworben wurde, der, ohne nach-

teilig fr den Organismus zu sein, doch berflssig oder zum wenigsten

gleichgiltig fr das Bestehen der Art war. Viele solcher Flle ge-

hren jedenfalls in das oft dunkle Gebiet der Korrelationserscheinungen,

andere, und es sind vielleicht grade die auffallendsten, sind aber

damit nicht zu erklren.

Im 21. Bande der Proceedings of the Amer. Philos. Society be-

spricht Cope, der bekannte Palontologe, die Oreodontidae, eine auf

das nordamerikanische Miocn beschrnkte Familie von wiederkuer-

hnlichen Sugetieren. Die Geschichte dieser Tiergruppe ist nach

dem dort gegebenen kurzen Abriss hchst merkwrdig. Die Haupt-

linie der Familie beginnt mit der im ltesten Miocn reich vertretenen

Gattung Oreodon. Der erste Schritt in der Weiterentwicklung des

Stammes besteht darin, dass die bullae osseae stark aufgeblht werden

(Gattung Eucrotaphus). Demnchst verwachsen die Zwischenkiefer

mit einander (Gattung Merycochoerus). Die Arten von Merycochoerus
sind die grten Glieder der Familie; es ist auch die artenreichste

Gattung und in ihr ist der Hhepunkt der Entwicklung erreicht. Bei

der nchsten Gattung [Menjchijus) beginnt schon der allmhliche Verfall

der Familie mit dem Auftreten einer nicht unbedeutenden Degenera-
tion am Gesichtsteile des Schdels: es finden sich Gesiclitslcken;

dieselben erreichen bereits enorme Ausdehnung bei Leptauchefiia, der

nchsten Gattung. Die Prmolaren sind kleiner, und die kurze Unter-

kiefersymphyse wird nur durch Verwachsung widerstandsfhiger; die

Krpergre ist stark zurckgegangen. Nun folgt eine Stufe (Gattung

Ci/clopidhis) ,
auf der im Oberkiefer Schneidezhne fehlen bei stark

reduziertem Zwiscbenkiefer; aucli die Zahl der untern Schneidezhne

ist zurckgegangen trotz der verkncherten Symphyse, whrend bei

der letzten Gattung {Pithecistes) eine solche Reduktion der Zahl auch

unter den Prmolaren um sich greift; mit dieser Gattung erlischt die

Familie im oberu Miocn.
Die Geschichte dieser Familie zeigt uns von der Gattung Mery-

cochoerus an eine Entwicklungsrichtung, welche auf eine Degeneration
am Gesichtsteile des Schdels hinausluft, die von Stufe zu Stufe

auffallender wird; das Ende der Reihe wird erreicht in einer Form,
die mit ihren stark verkmmerten Gesichtsknochen und infolge davon

sehr reduzierten Bezahnung bei geringer KrjDergre nur noch eine

Krppelform genannt werden kann. Diese ganze Entwickluugsrich-
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tiing kann mgliclierweise in ihren ersten Stufen vorteilhaft gewesen
sein; linden wir doch GcsichtslUcken, verbunden mit dem Fehlen der

obern Schneidezhne, bei sehr lebenskrftigen Gruppen moderner

Wiederkuer. Diese Richtung kann aber eine gnstige nicht mehr

genannt werden bei den extremsten Gliedern Cyclopidius und Pithe-

cistes. Hier liegt nur eine unzweifelhafte Degeneration vor, die durch

keine ersichtlichen neu erworbenen Vorteile wieder ausgeglichen ist,

und die zum raschen Erlschen der ganzen Gruppe fhrt.

Wie es mglich ist, dass eine solche zuletzt wenigstens verderb-

liche Entwicklungsrichtung bis zu den extremsten noch existenzfhigen
Stadien verfolgt wird, ist nach den bisherigen Ansichten ber den

treibenden Faktor bei der phylogenetischen Entwicklung, nmlich

durch Auswahl des Vorteilhaftesten, schlechterdings nicht zu erklren.

Ein anders Beispiel einer Tierreihe, die sich in einer zuletzt un-

zweckmigen Richtung weiter entwickelt bis zum Extrem, bietet uns

die Familie der Katzen. Ohne Frage die merkwrdigsten und aben-

teuerlichsten Katzen, die man kennt, gehren zur Gruppe der sbel-

zhnigen Tiger, deren letzte Glieder, wie Sinilodon neocjaeus aus dem
Pliocn von Brasilien, breite und flache obere Eckzhne besaen von

gradezu fabelhafter Lnge, die groe Aehnlichkeit zeigen mit einer

Sbelklinge. An und fr sich frchterliche Waffen mssen gleich-

zeitig diese Zhne bei ihrer auerordentlichen Lnge ihrem Besitzer

beim Fressen hchst hinderlich gewesen sein, da sie in diesem Falle

wie ein IJeikorb wirkten. Die Unzweckmigkeit dieser Zhne ist

so auffallend, dass namhafte Autoren, darunter Flow er und Cope,
das Aussterben dieser Tiergrnppe, die an Wehrhaftigkeit smtliche

bekannte Raubtiere weit bertraf, direkt auf Rechnung dieser Zahn-

entwicklung setzen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit stellen die Gat-

tungen Proaelurus, Archaelunis, Dinics, Pogonodon, Hoplophoneus,

Machaerodus, Smilodon die verschiedenen Entwicklungsstufen einer

genetischen Reihe dar. Diese beginnt mit Proaelurus, dessen Eck-

zhne sich von denen anderer Katzen nicht besonders unterscheiden.

Die Gruppe entwickelt sich von da weiter in einer ganz bestimmten

Richtung, die jedenfalls zunchst hchst vorteilhaft war, indem die

obern Eckzhne ganz allmhlich an Lnge zunehmen, mehr und mehr

dolch- und sbelhnlich werden, bis endlich bei den grten und letz-

ten Formen wie Smilodon ein unzweckmiger Zustand erreicht ist.

Ein weiteres Beispiel einer anfangs sehr ntzlichen, aber bis in

ein Extrem, dessen Nutzen sehr fragwrdig ist, verfolgten Entwick-

lungsrichtung flndet sich in der Familie der Hirsche. Das lteste uns

bekannte Geweih von Cerviden (aus dem mittlem Miocn) war klein

und gabelfrmig; eine Vergrerung des Geweihes war gewiss sehr

vorteilhaft. Es finden sich auch bald und zwar schon im obern Miocn

und im Pliocn Sechsender, dann Achtender mit bedeutend grern Ge-

weihen, und zuletzt im obern Pliocn und der Quartrzeit erscheinen rasch
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nach einander Formen, bei denen die Gre des Geweihes und die

Endenzahl stetig- zunimmt und endlich eine ungeheuerliche werden

kann, so schon beim Edelhirsch, noch auffallender bei ausg-estorbenen

Formen, dem Riesenhirsch oder gar bei Cervus dicranms, von dem Rti-
meyer einen fast vollstndigen Schdel mit Geweih zur Abbildung
brachte. Dieser kolossale Luxus in der Geweihbildung kann nimmer-
mehr fr vorteilhaft angesehen werden. Bei sonst gleicher Strke
der Tiere hat, wie mir scheint, der Vierundzwanzigender nichts Nennens-

wertes vor dem Zehnender voraus; im Kampf mit Nebenbuhlern da-

gegen ist das luxurisere Geweih schwerflliger zu gebrauchen, und
wo es sich um schnelle Flucht handelt, kann es fr den Besitzer

direkt verderblich werden.

In jedem dieser drei Flle finden wir also als Endglieder einer

lngern Entwicklungsreihe Formen, bei denen ein bestimmtes Organ
einen auffallenden extremen Zustand erlangt hat, der nicht fr zweck-

mig gelten kann, von dem sogar mit einiger Wahrscheinlichkeit

anzunehmen ist, dass er zum Erlschen der betreffenden Form mit

beitrug. In jedem dieser drei Flle lsst sich die extreme Form von

einer primitivem herleiten, bei der das betreffende Organ noch keine

auffallende Ausbildung zeigt; bei der Weiterentwicklung des Stammes
hat sich von dieser primitiven Form aus das bezgliche Organ all-

mhlich in einer ganz bestimmten Richtung verndert, und zwar er-

scheint diese Richtung zuerst als eine sehr vorteilhafte (sicher bei

Smilodon und Cervidae, vermutlich auch bei Oriodojitidae).

Diese Vernderung kann daher in ihren ersten Stadien als eine

Folge der natrlichen Zuchtwahl durch Auswahl des Zweckmigsten
angesehen werden und wird unter starker Konkurrenz stattgefunden
haben. Verharrt die Entwicklung in dieser Richtung, so musste ber

kurz oder lang einmal ein Zustand erreicht werden, der das Maximum
der Zweckmigkeit fr den Organismus in dieser Richtung darstellt.

Eine weitere Entwicklung in derselben Richtung ber diesen Zweck-

migkeitspunkt" hinaus bringt keinen nennenswerten Nutzen mehr;
sie braucht noch durchaus nicht als schdlich angesehen zu werden,
aber- Individuen, die dahin variieren, haben vor andern, die auf dem

Zweckmigkeitspunkte verharren, im Kampf ums Dasein zum min-

desten nichts voraus. Und doch wird in den obigen drei Fllen die

von einer lngern Reihe von Vorfahren eingehaltene Entwicklungs-

richtung beharrlich weiter verfolgt, sogar sehr weit ber den Zweck-

migkeitspunkt hinaus bis zu einem Zustand, der verhngnisvoll
erscheint.

Der Punkt, wo ein Organ sich fr den ganzen Organismus am zweck-

migsten erweist, muss durchaus nicht zusammenfallen mit dem
Punkte, auf dem dasselbe Organ fr die spezielle Funktion, der es

dient, am geeignetsten sein wrde. In bestimmtem Verhltnis zur

Ausbildung eines Organes treten Nebenerscheinungen auf, die den
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Vorteil, den der Organismus von diesem Organ hat, beeintrchtigen,

und diese schdlichen in Korrelation stehenden Nebenerscheinungen
kunen bei weiterer Ausbildung des Organes eine progressive Steige-

rung erfahren
;
whrend sie bei primitivem Zustande fast verschwindend

sind, knnen sie von einem bestimmten fortgeschrittenern Zustande des

Organes an jeden Vorteil, der aus einer weitern Fortbildung ent-

stehen wrde, aufheben oder sogar in direkten Schaden fr den

Organismus umwandeln. So ist es z. B. fr Smilodon unzweifelhaft,

dass selbst eine weitere Verlngerung die Eckzhne in ihrer Eigen-
schaft als Waffen immer noch htte verbessern knnen, whrend sie,

schon lange bevor sie den Zustand von Smilodon erreichten, infolge

ihrer groen Lnge beim Fressen hinderlich waren. Der Vorteil

besserer Waffen auf der einen Seite wurde aufgehoben durch die in

Zusammenhang damit stehende geringere Ernhrungsfhigkeit auf der

andern Seite. Durch diese beiden Faktoren wre der Zustand be-

stimmt, auf welchem die zweckmigste Ausbildung dieser Eckzhne
fr den ganzen Organismus erreicht gewesen wre.

Es kann, ja es muss sogar angenommen werden, dass, wenn in

einer Tierreihe wichtige Organe, wie z. B. Waffen, den Zustand der

grten Zweckmigkeit erreicht haben, dadurch bisherige Konkur-

renten dermaen geschdigt sind, dass sie das Feld gerumt haben.

Damit ist eine Weiterentwicklung ber den kritischen Punkt hinaus

zwar nicht erklrt; sie ist nur ermglicht bis zu einem Punkte, der

bei lebhafter Konkurrenz nicht erreicht werden knnte. Nun glaube
ich aber annehmen zu mssen, wenn von einer langen Reihe von

Vorfahren eine bestimmte Richtung der Entwicklung beharrlich ein-

gehalten wurde, bis z. B. der Zustand der grten Zweckmigkeit
erreicht war, dass dann den Nachkommen nicht grade dieser be-

stimmte Zustand vererbt wird, sondern dass nur die Tendenz, sich

nach dieser bestimmten Richtung zu entwickeln, vererbt wird. Fixiert

wrde jener vorteilhafteste Zustand nur bei starker Konkurrenz; fehlt

diese, dann ist die Mglichkeit vorhanden, dass in dieser Entwick-

lungsrichtung die Nachkommen immer weiter geraten als die Vor-

fahren, bis zu einem Extrem, bis zuletzt die Art daran zu grnde geht.

Angenommen also, es wrden bei einer Formenreihe die eine be-

stimmte vorteilhafte Entwicklungsrichtung bezeichnenden Punkte a, b,

c, d, e, f allmhlich erreicht; obgleich nun f den in dieser Richtung-

liegenden gnstigsten Zustand darstellt und eine Entwicklung darber
hinaus keinen Nutzen bringt, so wird doch auch g und h noch er-

reicht, wenn nicht besondere Hindernisse sich einer solchen Weiter-

entwicklung in den Weg stellen.

Die drei obigen Flle lassen sich demnach erklren durch An-

nahme einer erblich werdenden Tendenz, nach einer bestimmten

ursprnglich ntzlichen Richtung hin zu variieren, wobei das Maximum
der Ntzlichkeit fr den Organismus berschritten wird.
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Es lsst sich vielleicht ganz allgemein unter Vererbung nur der

Ansto auffassen, der der individuellen Entwicklung dieselbe Rich-

tung mitteilt, die bei der phylogenetischen Entwicklung eingehalten

wurde; von der Strke des Anstoes und von andern korrelativ ein-

greifenden Faktoren wre es dann abhngig, ob die Entwicklung auf

demselben Punkte zum Stillstande kommt wie bei den Eltern oder

weiter schreitet; demnach wre das Wesentlichste bei der Vererbung
die Bestimmung der Entwicklungsrichtung, nur von sekundrer Be-

deutung die Erreichung eines bestimmten Entwicklungszustandes.

Bei dieser Auffassung der Vererbung wre die allbekannte Er-

scheinung leichter zu verstehen, dass, wenn beide Eltern denselben

auffallenden Charakter in gleichem Grade zeigen, die Neigung zur

Vererbung in dieser Richtung erhht ist, so dass einige der Nach-

kommen diesen Charakter in frherem Alter oder in einem hhern
Grade zeigen als eines von den Eltern. Wre das Wesentliche bei

der Vererbung die Erreichung eines bestimmten Zustandes, so wrde
dieser sich in einem solchen Falle wahrscheinlich fixieren

;
statt dessen

wird ein Zustand erreicht, den keines der beiden Eltern zeigte, der

aber in der gleichen Richtung liegt. Der Ansto grade in dieser

Richtung zu variieren ist verstrkt, und der Zustand, den die Eltern

erreicht hatten, wird dadurch frher erreicht oder berschritten.

Von diesem Gesichtspunkte aus sind auch die Resultate der Tier-

zchtung zu erklren. Findet sich eine gewnschte Eigenschaft an

einem Tierpaare wenn auch noch so unbedeutend entwickelt, so lsst

sich falls nicht besondere hindernde Einflsse sich geltend machen

erfahrungsgem diese Eigenschaft steigern, mitunter sogar sehr rasch.

Es ist nicht Zufall, wenn unter den Nachkommen eines solchen Paares

wenigstens einige in der gleichen Richtung wie die Eltern eine hhere

Stufe wie diese erreichen, und wenn deren Nachkommen wieder weiter

gelangen als ihre Eltern, so dass bei sorgfltiger Auswahl nach einigen

Generationen sich ein bedeutender Fortschritt in dieser Richtung kon-

statieren lsst. Die dazu ntige Hufung kleiner Aenderungen ist

eben durch die ererbte Tendenz zu erklren, die gleiche Entwick-

lungsrichtung einzuhalten wie die Vorfahren, und diese Tendenz wird

verstrkt durch richtige Zuchtwahl.

Bei der Fortentwicklung phylogenetischer Reihen tritt als Haupt-
faktor zunchst die natrliche Zuchtwahl in Kraft, die die Eutwicklungs-

richtung bestimmt; je lnger sich das weitere Verfolgen dieser Ricli-

tung vorteilhaft erweist, um so mehr wird bei den Nachkommen die

Tendenz gesteigert, grade in dieser bestimmten Richtung zu variieren,

bis, wie oben ausgefhrt ist, eine Entwicklung weit ber den Punkt

hinaus erfolgen kann, der das Maximum der Zweckmigkeit darstellt.

Hier liegt eine Art vis iuertiae" vor, die bei der phylogenetischen

Entwicklung in Rechnung kommt.

Die allmhliche Hufung minimaler Aenderungen, wie sie ziem-
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lieh allgemein angenommen wird als der gewhnliche Weg, auf dem

phylogenetische Reihen entstanden sind, ist als Folge des Einflusses

einer derartigen Tendenz eher zu verstehen als nach der alten An-

schauung; danach sollte ja jede einzelne dieser Vernderungen, und

wre sie noch so unbedeutend, im Kampf ums Dasein ausschlag-

gebend gewesen sein; und auerdem sollte ihr Auftreten jedesmal
wieder nur ein Spiel des Zufalls gewesen sein, mochte auch die ganze
Reihe dieser aufeinanderfolgenden kleinen Aenderungen eine bestimmte

Richtung charakterisieren.

Es ist nun keineswegs ntig, dass eine solche Tendenz immer

oder auch nur in der Regel zur Entwicklung wirklich unzweckmiger
Formen fhren msse, wie in den obigen Beispielen. Man mag sogar
darber streiten, ob selbst in diesen Fllen die schlielich erreichte

Form in der Tliat so unzweckmig war, wie hier angenommen ist,

ohne deswegen das Eingreifen einer solchen Tendenz in die Stammes-

entwicklung leugnen zu mssen. Ihr Einflnss ist sichtbar bei den

obigen Reihen im Einhalten einer ganz bestimmten Entwicklungs-

richtung durch eine lngere Reihe von aufeinanderfolgenden Entwick-

lungsstufen.

Durch die Annahme einer derartigen Tendenz findet eine Anzahl

von Entwicklungsreihen speziell bei Sugetieren ihre einfache Er-

klrung, die das Gemeinschaftliche haben,

1) dass die Entwicklung lange Zeit in einer ganz bestimmten

Richtung stattgefunden hat oft bis zu einem extremen Zustand;

2) dass diese Richtung anfangs sehr vorteilhaft war, whrend
ihre Zweckmigkeit in sptem Stadien oft nicht mehr ersicht-

lich ist;

3) dass die Entwicklung anfangs langsam vorwrts schreitet (nur

unter dem Einfluss der natrlichen Zuchtwahl), spter einen

rapidem Verlauf nimmt.

Es soll hier nur noch an einigen Beispielen angedeutet werden,

welche Entwicklungserscheinungen unter diesem Gesichtspunkt be-

trachtet werden knnen.

Eine extreme Endform in der Familie der Elephantiden stellt das

Mammut dar; man knnte nun erwarten, dass dem entsprechend die

Stozhne des Mammuts die vorteilhafteste Ausbildung zeigen wrden
in der ganzen Gruppe, wenn bei der phylogenetischen Entwicklung
die natrliche Zuchtwahl allein in Frage kme. Allerdings sind

nun auch die Stozhne von so gewaltiger Gre wie bei keiner

andern Art, dabei sind sie aber in einer Weise gebogen, dass sie als

Waffe weniger brauchbar erscheinen als bei irgend einem andern

Elephantiden; direkt schdlich mgen sie freilich auch nicht gewesen
sein fr die Existenz der Art. Die ltesten Glieder der Familie, die

Mastodonten, besaen kurze und fast grade Stozhne; eine Ver-

lngerung derselben verbunden mit einer geringen Krmmung musste
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sicher den Wert dieser Waffen bedeutend erhhen; diese Vernde-

rungen traten in der That auch in immer hherem Grade ganz all-

mhlich ein bei der weitern Stammesentwicklung, um zuletzt beim

Mammut ein Extrem zu erreichen in bermig verlngerten und

bermig gekrmmten Zhneu, die offenbar aufgehrt haben, sehr

zweckmig zu sein.

In hnlicher Weise sind wohl auch die abenteuerlich geformten
Hauer zu erklren von Babirusa, dem Wildschwein von Celebes;

dieses Extrem konnte erreicht werden auf einer isolierten Insel, wo
die Abwesenheit von gefhrlichem Feinden die Art nicht ntigte, diese

Waffe in mglichst brauchbarem Zustande zu erhalten.

Vermutlich ist auch die auerordentliche Lnge und Gestalt

mancher Antilopenhrner, sowie die fabelhafte Dicke der Hrner ge-

wisser Steinbcke und Wildschafe nur eine unntze Extravaganz in

einer ursprnglich sehr vorteilhaften Richtung.

Die Backzhne des Mammuts und des indischen Elefanten be-

stehen aus einer auffallend groen Anzahl (24 27) von Querleisten.

Die altern Mastodonten, ihre Vorfahren, besaen nur 3 oder 4

solcher Querleisten an einem Zahne. Die Zahl dieser Querleisten

wuchs nun erst ganz allmhlich bei der Weiterentwicklung des Stammes,
bis in den letzten Gliedern ziemlich rasch jene erstaunliche Zahl

erreicht war. Es kann kein Zweifel sein, dass fr die Existenz der Art

ein Mahlzalm aus 6 oder 8 Leisten bestehend (verbunden mit der

diesem Zustande entsprechenden Erhhung der Krone) bedeutend vor-

teilhafter war als die ursprngliche Form desselben, so dass er sich

allein infolge der natrlichen Zuchtwahl so weit entwickeln konnte.

Es ist aber auerordentlich unwahrscheinlich, wenn einmal eine be-

deutende Zahl erreicht war, etwa 18 Leisten an einem Zahne, dass

dann noch die Vermehrung um eine Leiste, das ist etwa gleichbe-

deutend mit der Vergrerung des Zahnes um ein Achtzehntel, ber-

haupt sich bemerkbar gemacht htte und gar so bemerkbar, dass die

Besitzer eines solchen um ein Achtzehntel grern Zahnes infolge

dieses minimalen Vorteils die andern im Kampf ums Dasein zum Aus-

sterben brachten und so fort, bis die Form mit 24 27 Leisten an

einem Zahn erreicht war. Diese Unwahrscheinlichkeit wird nur noch

erhht durch den Umstand, dass bei Arten mit vielleistigen Zhnen
die Anzahl der Leisten bei den verschiedenen Individuen derselben

Art innerhalb betrchtlicher Grenzen schwankt. Nach meiner Annahme
beharrte eben auch hier die Entwicklung in der anfangs so vorteil-

haften Richtung, obwohl ihr weiteres Verfolgen immer weniger Wert

hatte. Analog drfte es bei Hydrochoerus gegangen sein, das hn-

liche Backzhne aufweist. Auch all die komplizierten Backzlme der

extremen Formen von Huftieren, der Pferde, Rinder, von Phacochoenis

und Elasmotherium, sind als direktes Resultat der natrlichen Zucht-

wahl kaum zu erklren; ihre schlieliche Entwicklung lsst sich aber
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wobl auf das liier errterte Prinzip zurckfhren. Auch der direkte

Weg, auf welchem Pferde, Rinder, Kamele u. a, in verhltnismig
kurzer Zeit einen beraus einfachen Fubau erworben haben, drfte

gleichfalls zum Teil dieser Tendenz zuzuschreiben sein, die die Er-

reichung des extremen Stadiums jedenfalls sehr beschleunigte.

Diese hier begrndete Annahme einer erblich werdenden Tendenz,
eine bestimmte ursprnglich ntzliche Entwicklungsrichtung einzu-

halten, drfte die Mglichkeit an die Hand geben, die Entstehung
einer Reihe von Formen zu begreifen, die nicht zu erklren wren
als unmittelbares Resultat der natrlichen Zuchtwahl. Insbesondere

gilt das auch fr die extremen Formen", die infolge weitgehender

einseitiger Ausbildung ihre Adoptionsfhigkeit einbten und damit

eine der wesentlichsten Voraussetzungen erfllten, die das Aussterben

zahlreicher Arten nach sich gezogen hat.

Ueber die Lokalisation der Gehirnkraiikheiteii.

Von Prof. Dr. H. Nothnagel in Wien.

Referat, erstattet auf dem VI. Kongress fr innere Medizin zu Wiesbaden.

Die scharfsinnige Kombination Bouillaud's ber die Lokali-

sierung des artikulierten Sprachvermgens war ohne unmittelbar be-

fruchtenden Einfluss auf das Studium der Gehirnfunktionen geblieben.

Die Lehren von Flourens nahmen durch Jahrzehnte die magebende
Stelle ein. Da kamen nacheinander Broca's glnzende klinische

Beobachtung, die geniale anatomisch -physiologische Auffassung des

Gehirnes durch Meynert, die bahnbrechende experimentelle Unter-

suchung von Hitzig und F ritsch. Diese drei wissenschaftlichen

Thaten bilden den Ausgangspunkt einer Bewegung, deren Wellen bei

weitem noch nicht zur Ruhe gekommen sind. Sie waren die pfad-

findenden Schritte auf einem Gebiete, zu dessen Erforschung seitdem

viel Scharfsinn, viel Mhe aufgewendet ist. Ein Abschluss der strei-

tigen Fragen steht noch aus; um die einzelnen Punkte wogt der Kampf
noch hin und her. Aber doch hat die rastlose Arbeit der Forscher,

Physiologen wie Pathologen, auch schon manche Frucht eingebracht ;

und grade einzelne der leitenden, der groen Gesichtspunkte beginnen
bereits festere Umrisse anzunehmen.

Wenn wir, mein Herr Mitreferent Prof. Naunyn') und ich, die

ehrenvolle Aufgabe bernommen haben, die dornige Frage der Lokali-

sation der Gebirnkrankheiten anzufassen, so ist uns das Wagnis dieses

Unternehmens wohl bewusst. Innere und uere Grnde gestalten es

zu einem solchen. Vor allem die gewichtigsten innern deshalb, weil

1) Anmerk. der Red.: Auch das Referat von Herrn Naunyn wird der

Hauptsache nach in diesem Blatte folgen.
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