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Gipfel der Mundeiusttilpiuig an und bilden so die ersten Anfnge des

Mittel dar ms. Indem sicli immer mehr Entodermzelleu anschlieen,
wird der Mitteldarm lnger und lnger, entbehrt aber anfangs noch

des Lumens. Die Bildung desselben wird dadurch eingeleitet, dass

sich der Gipfel der Mundeinstlpung nach dem Mitteldarm hin ffnet,

worauf dann von vorn nach hinten fortschreitend das Darmlumen
sich bemerkbar macht. Eine hnliche Auswanderung von Entoderm-

zelleu findet etwas spter auch am Hinterende des Embryo statt,

indem sich hier die Entodermzelleu in hnlicher Weise der Afterein-

stlpung anlegen, um den hintern Abschnitt des Mitteldarms zu bilden.

Der letztere nimmt daher von zwei Punkten, vom Munde und vom
After her, seine Entstehung, um zuletzt in der Krpermitte fertig zu

werden.

Alle nicht zum Aufbau des Mitteldarms aufgebrauchten Ento-

dermzelleu werden, soweit sie nicht in dem persistierenden sekun-

dren Dotter zurckbleiben, zur Bildung des Fettkrpers und des

Blutes verwandt.

Das Mesoderm liefert die Peritonealhlle des Darmes, das Herz,
ber dessen Bildung ich brigens nicht ins klare kommen konnte und

vor allen Dingen die Muskulatur.

DasEktoderm bildet die Tracheen, das Epithel von Mund- und

Enddarm, die Haut mit ihren Sinnesorganen sowie das Nervensystem.
Der Gegensatz zwischen Kopf und Rumpf, der sich schon durch das

Verhltnis dieser Teile zum Mesoderm ausprgt, tritt noch deutlicher

in der Bildung des Nervensystems hervor. Die Scheitelplatte nm-
lich, welche die Anlage fr das Gehirn abgibt, legt sich im Gegensatz
zu andern Insekten bei Aphis auerordentlich frh, bereits zu einer

Zeit an, wo vom Keimstreifen und Rumpf noch nichts vorhanden ist.

Sie tritt schon an der Gastrula auf und zwar genau wie bei den

Wrmern am Scheitelpol derselben. Die Bildung des Bauchmarks
selbst bietet nichts Besonderes.

Vererbung erworbener Eigenschaften.
Im Anschluss an die im VII. Bd. dieses Blattes S. 427, 531, 575,

667, 673 u. 720 niedergelegten Flle und Betrachtungen betreffend

Vererbung erworbener Eigenschaften sei es mir gestattet, einige
weitere Bemerkungen und Anregungen zu diesbezglichen Beobacht-

ungen zu machen.

In der ganzen Umgegend der Hoch -Acht in der Eifel wird den

jungen Katzen von ca. '/2 Jf^hr, bevor sie zu mausen anfangen, der

Schwanz mit einem Beile etwa handlang abgehauen. Nach dem Aber-

glauben der Bewohner findet sich in der Schwanzspitze ein Wurm
vor, und so lange die Schwanzspitze nicht entfernt ist, soll die Katze

das Mausen auch nicht lernen. Eine Vorliebe fr etwas Absouder-
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liches liegt hier bei der geistig- unentwickelten stupiden Bevlkerung
nicht vor, die Verstmmelung geschieht einzig und allein ohne Aus-

nahme bei allen Katzen aus dem alleinigen Interesse, die Katzen zu

fleiigerem Mausefangen zu veranlassen. Wir haben hier also einen

ganz analogen Fall, wie er durch Dderlein aus einzelnen Gegen-
den Japans berichtet wird (Biol. Centralbl., VII, S. 721). Ebenso

steht hier fest, dass die Katzen durchweg etwas kurzschwnziger

sind, als das sonst allgemein der Fall ist. Diese Erscheinung ist mir

schon vor mehrern Jahren aufgefallen; wenn auch die Differenz nicht

sehr bedeutend ist und ich seinerzeit keine Messungen angestellt

habe, so ist der Unterschied doch ohne weiteres in die Augen springend.
Die durchweg arme Bevlkerung treibt Kleinwirtschaft, Ackerbau

und Rindviehzucht, und zwar wird eine kleine Mischrasse gehalten.

Da das Vieh viel auf die Weide getrieben wird, kommen einseitige

Hornverluste sehr hufig vor. Nun ist es hier eine leicht zu konsta-

tierende That^;ache, dass das nachwachsende Horu in den weitaus

meisten Fllen deformiert ist, d. h. es bleibt kleiner, als das andere,

gebliebene Hrn, ist fast immer verkmmert und hat hchst selten

die Richtung und Windung bezw. Biegung des alten Hornes.

Hier habe ich gleichfalls vor Jahren mehrmals Gelegenheit ge-

habt zu beobachten, dass Khe mit derartigen unsymmetrischen Hrnern
sehr gern Junge werfen, welche gleichfalls derartige ungleichartige

Hrner tragen, d. h. dass das der betreffenden Seite entsprechende
Hrn des Kalbes ebenfalls deformiert ist in Gre, Bau, Windung
und Richtung, whrend doch in der Regel die beiden Hrner einander

sich in allen Stcken gleichbleiben und entsprechen. Da das Rind

dort (Kuh wie Ochse) Zugtier ist und im Joche geht, sind derartige

ungleichmige Hrner bei dem Kleinbetriebe dem Besitzer des Tieres

nicht selten hinderlich. Zweimal habe ich nun beobachtet, wie die

Besitzer einer Kuh vor dem Belegen durch den Bullen beide Hrner

absgten, damit das Junge gute Hrner bekommen mchte. Mit

welchem Erfolg das geschehen ist, habe ich nicht mehr feststellen

knnen.
In der Viehzucht erffnet sich uns hier ein reiches Beobachtungs-

feld, und intelligente Viehzchter und Besitzer groer Viehbestnde

knnten ohne Kosten, ohne viele Mhe und ohne besondere Umstnde
bei gewissenhafter Beobachtung und Registrierung ein reiches Material

liefern.

Vor allen Dingen knnen aber die wissenschaftlichen Leiter etc.

der zoologischen Grten ein noch weit umfangreicheres wertvolles

Material sammeln, einerseits weil sich in diesen Instituten die Be-

obachtungen auf weit mehr Arten erstrecken knnen, und weil andern-

teils hier aus andern Grnden Hrner, Hauer, Stozhne, Klauen,

Krallen, Ohren, Schwanz etc. so vielfach gestutzt bezw. abgesgt,

abgeschnitten oder ausgezogen werden. Wenn in den Bestnde-
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Bchern dieser lustilute auch nach dieser Richtung hin sorgfltige

Registrierungen gemaclit wrden, so msste sich mit der Zeit daraus

ein unschtzbares Material ergeben.

Endlich sei noch auf einen Punkt verwiesen : Hhnern und anderem

Geflgel werden von praktischen Zuchtern und auch in zoologischen
Grten vielfach die Flgel gestutzt, um die Tiere am Fluge zu hin-

dern. Auch hier drften sich leicht in der angeregten Frage Beobacht-

ungen machen lassen, ob nicht die Flgel der Jungen nach Genera-

tionen eine Verkrzung aufweisen, und zwar sind die Beobachtungen
hier viel rascher zu maclien, weil die Generationsfolge eine schnelle ist.

Schiller Tietz (Berlin).

Die groen zoologischen Landesmuseen.

Von Dr. H. Dewitz.

Ueber zoologische Museen und die Regelung des naturkundlichen

Museenwesens" lautet der Titel eines von Haacke publizierten
Artikels 1).

Es ist mir unmglich, an die Zweckmigkeit und Ausfhrbarkeit

der in erster Linie in Frage kommenden Vorschlge zu glauben.
H. teilt ein groes zoologisches Museum in eine Forschungs- und

eine Schausammlung fr das groe Publikum. Erstere kommt sehr

schlecht fort, das Hauptgewicht wird in die chausammlung gelegt,

was natrlich den wissenschaftlichen Wert eines solchen Instituts

herabdrckt.

Eine Schausammlung kann durch Anregung gewiss ntzlich wirken,
doch hat sie sich in den gehrigen Schranken zu halten, hchstens

ein Zehntel von dem Rume des ganzen Museums einzunehmen. Die

Mass-e erdrckt ja den Unkundigen.
Die Forschungssammlung zerfllt nach H. in eine systematische

und eine geographische. Bei sehr vielen Arten ist man froh, wenn
man dieselben einmal vertreten hat, wo sollte man sie doppelt her-

bekommen ? Ueberdies wrde der doppelte Raum in Anspruch ge-
nommen werden, und jetzt schon leiden die groen Museen fortwhrend
an Raummangel. Die einheimischen Tiere sollen nach H. auerdem
noch in der Schausammlung vollstndig aufgestellt sein, so dass sie

dreimal wiederkehren wrden.
Wie stellt sich denn H. die Anordnung innerhalb einer geogra-

phischen Region vor? Jedenfalls msste da doch wieder die syste-

matische Anordnung Platz greifen.

Bei dem Vorschlage, eine sich ber das ganze Land verbreitende

Organisation einzurichten, denkt H. nur an das massenhafte Sammeln
von zoologischen Gegenstnden, nicht an das Ordnen und Bestimmen

1) Biologisches Centralblatt, Bd. VIII, 1888, Nr. 3.
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