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Kondylen sitzen mig entwickelte Hcker, Epicondylus lateralis und

Epicondjdus medialis, auf, ersterer hauptschlich den Streckmuskeln

des Vorderdarms, letzterer den Beugemuskeln Ursprung* gewhrend.
Proximal vom Epic. lateralis rindet sich der bei den einzelnen Abtei-

lungen sehr krftig entwickelte Proc. supracondyloideus lateralis. Die

zwischen den Epicondylen und proximal von den Trochleae gelegene
ventrale und dorsale Flche des Humerus ist mehr durch Vertiefungen,

Fossae, Sulci, ausgezeichnet und reprsentiert zugleich die dnnste
Stelle dieses Knochens.

Das Schultergelenk
wird zusammengesetzt von der Fossa articularis humeralis des Brust-

grtels und von dem Caput articulare des Oberarmbeins; ein hoch

differenziertes Lig. capsulare verbindet die Peripherien der beiden

Gelenkflchen mit einander und umschliet mit ihnen die Gelenkhhle

(Cavitas articularis). Entsprechend der hohen Konfiguration des Ge-

lenkes zeigt das Kapselband (bei den Carinaten) auch nach auen
hin mannigfache Differenzierungen, die sich namentlich in der Aus-

bildung besonders verstrkter Faserzge, Ligamenta accessoria, aus-

sprechen; unter diesen nimmt das Lig. acro-coraco-humerale nach

Gre und Konstanz die erste Stelle ein und erreicht eine groe
Selbstndigkeit, indem es sich grtenteils von der Kapsel emanzi-

piert, whrend die brigen accessorischen Ligamente in der Regel
mit der Kapsel in innigerem Zusammenhang bleiben, nur in einzelnen

Fllen eine groe Selbstndigkeit gewinnen und zugleich einen groen
Wechsel ihrer Ausbildung darbieten. An der Kreuzungsstelle zweier

accessorischer Ligamente, des Lig. zono-humerale dorsale und Lig.

scapulo-humerale laterale erreicht die dorsale Wand der Kapsel die

grte Dicke und tritt mit dem M. deltoides major bei vielen Vgeln
in nhere Beziehung; es kann an dieser Stelle eine fibrocartilaginse

Verdickung, Fibrocartilago sesamoidea humero-capsularis, entstehen,

die oft verknchert und dann ein verschieden groes Sesambein, Os
sesamoideum humero-capsulare reprsentiert, das bei hoher Ausbildung
mit der Scapula artikuliert, bei geringer Entwicklung vom Kapsel-
band umgeben ist.

(Ein zweiter Artikel folgt.)

R. Bonnet, Die stummelschwnzigen Hunde im Hinblick

auf die Vererbung erworbener Eigenschaften.

(Separatabdruck aus den Beitrgen zur pathologischen Anatomie und allge-

meinen Pathologie".)

Im Anschluss an meine erste Mitteilung im Biolog. Centralblatt,

VII, 14, 1887, verffentlicht der Verfasser einige Flle von angebornen
Stummelschwnzen bei Hunden und gibt zugleich eine genaue anato-

mische Beschreibung dieser Organe, indem er die Notwendigkeit einer
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solchen Untersuchung betont, die ja leicht intra vitam zu machen sei,

abgesehen von einer Schilderung der Sektions- und Prparations-

Ergebnisse, um so mehr, als sich bei dem Ueberclenken der den Stummel-

schwanz veranlassenden anatomischen Verhltnisse sehr verschiedene

Mglichkeiten ergben.
Da ich bereits selbst mehrere derartige Stummelschwnze sowohl

makroskopisch als auch mikroskopisch untersucht habe und noch unter-

suchen werde, und spter auch zu verffentlichen beabsichtige, so

drfte es von Interesse sein, diese Untersuchungen des Verfassers

vorauszuschicken, um zu sehen, inwieweit dieselben mit den meinigen
bereinstimmen oder sich von denselben unterscheiden.

Im Anschlsse an eine schon vor vier Jahren im Freundeskreise

ber die Vererbung traumatischer Verstmmelungen gefhrten Unter-

haltung erhielt der Verfasser die Adresse eines Landwirtes in Olden-

burg, dessen Hunde infolge des Kupierens der Schwnze wiederholt

kurzschwnzige Junge geworfen haben sollten. Anfangs Februar 1885

bekam er auch auf seine Bitte zwei 10 Wochen alte Hunde eines und

desselben Wurfes, einen Rden und eine Hndin, zugesendet. Beide

Tiere, kurzhaarige, englische Hhnerhunde, waren hochgezogen, sehr

intelligent und gelehrig. Die Zucht war mit der Gromutter der

beiden Hunde, einer kurzschwnzigen, englischen Jagdhndin,

begonnen worden. Die Hlfte mehrerer Wrfe, die sie lieferte, be-

stand in der Regel aus langschwnzigen, die andere aus kurzschwn-

zigen Jungen, und es war interessant, dass smtliche Hndinnen
stets kurze Schwnze besaen. Die Vter verschiedene

Hunde waren stets langschwnzig. Eine kurzschwnzige Tochter

der obigen englischen Jagdhndin wurde 1884 zur Zucht verwendet;

gekreuzt wurde sie mit einem Hasenhunde mit normalem Schwnze.
Diese Hndin hat nun am 28. November 1884 acht Junge geboren,

je zur Hlfte Mnnchen und Weibchen. Unter denselben befinden sich

nur zwei Hunde mit langem Schwnze, die brigen sechs waren

alle kurzschwnzig. Es ist also in dieser der dritten
Generation die Vererbung der Stummelschwnze schon
auf 3

/4 gestiegen.
An den beiden Hunden, die dem Verfasser zugesandt wurden,

wurde eine auffallende Differenz in Ma und Gewicht wahrgenommen.
Die beabsichtigte Paarung wurde dadurch vereitelt, dass beide Hunde
noch vor derselben zu grnde gingen.

Da der Verfasser einen Wert darauf zu legen scheint, dass bei

dem Wurfe des ersten Hundes smtliche Hndinnen einen kurzen

Schwanz besaen, so will ich bemerken, dass von der groen Anzahl

von Hunden, die ich bereits beobachtete, ohne groen Unterschied

Mnnchen und Weibchen die Verkrzung des Schwanzes zeigten; und

in diesem Falle drfte die Prponderanz der kurzschwnzigen Hn-
dinnen einfach dadurch bewirkt worden sein, dass allein die Mutter

einen Stummelschwanz besa.
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Der Verfasser wendet sich nun zur Schilderung des Ergebnisses

der anatomischen Untersuchung und bezeichnet in der Folge den

Rden mit A, die Hndin mit B.

Der Schwanz des Rden A ist in der Mitte des dritten Caudal-

wirbels abgehackt und misst in der Haut 24 cm. Rechnet man auf

die zweieinhalb ersten Caudalwirbel die nach einem Vergleiche mit

Skeletten gleicher Rasse und Gre wahrscheinliche Lnge von etwa

4 cm, so wre die Schweifwirbelsule von A in toto etwa 28 cm

lang, also um 10 cm zu kurz gegen die normale Lnge der Schweif-

wirbelsule von 38 cm an einem ausgewachsenen Hunde gleicher

Rasse mit 19 Caudalwirbeln.

Die Haut bildet, die Spitze der Schweifwirbelsule etwa um 2 cm

berragend, noch einen kleinen 3 mm langen und ebenso breiten, mit

Haaren bestandenen weichen, zylindrischen Anhang, der aber nicht

in der direkten Verlngerung der knchernen Axe des Schweifes ge-

legen, sondern etwas dorsal verschoben ist. Das ganze Schwnzende
ist in einer Ausdehnung von 2 cm winklig nach links abwrts und

seitlich leicht spiralig verbogen. Das Ende der Schwanzwirbelsule

erweist sich schon bei Palpation durch die Haut difformiert.

Nach Abzug der Haut ergibt die Prparation eine bis in die

Nhe des misbildeten Schweifendes reichende normale Muskulatur.

Kurz vor der Knickung verlieren sich Muskeln und Sehnen ohne

deutliche Grenze, teils im Periost der letzten Schweifwirbel, teils in

der das Ende der Schweifwirbelsule berziehenden sehr fetthaltigen

Subcutis.

Die mikroskopische Untersuchung des der Wirbelsule entbehren-

den hutigen Schwanzstckes zeigt auer der mit reichlichen Fett-

lppchen durchwachsenen Subcutis die normalen Attribute der haar-

tragenden Haut. Die Epidermis ist dnn, pigmentlos. In der Axe

des ganzen Hautanhanges liegt ein etwas derberer, fibrser, sich gegen
die Spitze des Hautzipfels verlierender Strang von ca. 1 mm Dicke.

Die macerierte Schwanzwirbelsule misst 21 J

/2 cm. Dass sie in der

Mitte des dritten Schwanzwirbeis abgehackt ist, ergibt sich einmal

daraus, dass der Norm nach der letzte Caudalwirbel mit geschlossenem

Neuralbogen der 7. ist, anderseits daraus, dass die Lage des dritten

Schweifwirbels zusammenfllt mit der Stelle, von der ab der Schwanz
frei den After berragt. Die ersten zehn Schweifwirbel sind bezg-
lich ihrer Form, Knochenstruktur und der in kranio-kaudaler Richtung
auftretenden Reduktionserscheinungen (Verlust der Neuralbogen, der

Gelenk- und Querfortstze; Reduktion der Hmalbogen) vllig normal

und durchweg wohl entwickelt, durch gut ausgebildete Intervertebral-

scheiben beweglich mit einander verbunden. Durchweg sind die Epi-

physen der Wirbelkrper mit den Diaphysen verknchert.

Der 11. Wirbel ist verkrzt und missbildet. Seine kaudale Epi-

physe trgt rechterseits eine unregelmige, mit einem schief nach

rechts gerichteten Anbau versehene querovale Gelenkflche, mit der
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ein kurzer 1,7 cm langer, unregelmig geformter, nach hinten in

eine stumpfe Spitze auslaufender Knochen gelenkig denn es ist

eine wohlausgebildete Gelenkhhle vorhanden verbunden ist, der

im ganzen etwa die Gestalt einer dreiseitigen Pyramide mit kaudaler

Spitze und kranialwrts gerichteter Basis hat. Es ist nach der Form
des Knochens mehr als wahrscheinlich, dass derselbe durch Konkres-

cenz von mehrern Wirbeln hervorgegangen ist; aus wie vielen, ist

bei dem Fehlen uerer Abgrenzungen in einzelne Wirbel nicht mit

Sicherheit zu entscheiden. Demnach besitzt Hund A
10 normale

1 difformen und mindestens

2 synostosierte, also

in summa 13 Schweifwirbel.

Da die Schwanzwirbelsule der Hunde der Norm nach aus 19 bis

22 Schwanzwirbeln sich aufbaut, besteht also bei diesem Hunde ein

Defekt von ca. 68 Wirbeln, der, wie aus dem Grenverhltnis und

der Anordnung der Wirbel ersichtlich ist, von dem distalen Ende der

Schweifwirbelsule her in kaudo- kranialer Richtung entstanden ge-

dacht werden muss. Zugleich ergibt der Vergleich mit gleich groen
Skeleten gleicher Rasse, deren Schweifwirbelsule mindestens ca. 39 cm

lang ist, eine Verkrzung der Schwefelwirbelsule durch den Ausfall

der 6 9 Wirbel um mindestens 16 17 cm.

Der Schweif des Weibchens B bildete im Leben einen, gestreckt

gedacht, nur 7 cm langen, spiraligen Stummel, an dessen Spitze die

durch starke Entwicklung des subkutanen Fettpolsters leicht ver-

schiebliche Haut auf 1 cm Lnge der sttzenden Wirbel entbehrt und

in einem 1,4 cm langen und 4 mm dicken zylindrischen, weichen, be-

haarten Anhang ausluft.

Die Muskulatur des Schwanzes ist wieder bis in die Nhe des

verkmmerten Endes normal. Dann verlieren sich zuerst die Muskeln,
whrend einzelne Sehnen noch in das die verbogene Schwanzspitze
umhllende Bindegewebe zu verfolgen sind. Der Hauptsache nach

ist aber die ganze spiralig verkrmmte Schwanzspitze nur mit einer

aus der Konfluenz der Sehnen und Muskeln gebildeten fibrsen Hlse
bekleidet.

Der am Skelet, gemessen vom letzten Kreuzbeinwirbel ab, 9 cm

lang grade verlaufende Schwanz biegt pltzlich fast rechtwinklig
l 1

/ 2 cm ventral und dann wieder 2 cm wagrecht nach rechts ab und

endet rasch verjngt mit stumpfer Spitze, misst also 12^2 cm.

Becken, Kreuzbein und das brige Skelet sind nach Ossifikations-

zustand und Form fr das Alter des Tieres normal , aber fr die

Rasse desselben relativ klein. Die Epiphysen der Kreuzbeinwirbel

sind noch nicht mit den Diaphysen verschmolzen, ihre Intervertebral-

scheiben sind noch erhalten.

Es finden sich im ganzen 9 Schweifwirbel, von denen aber nur 3

nach Form und Gre normal sind. Bei Wirbel 4 ist der linke Quer-
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fortsatz kranial verschoben und etwas kleiner als normal, bei Wirbel 5

dagegen ist der rechte Quer fortsatz reduziert, ebenso bei Wirbel 6.

Der 7. Wirbel ist au allen seinen Teilen weit ber das ihm normaler-

weise zukommende Ma hinaus reduziert, seine Neuralbogenstmpfe
und Querfortstze siud vllig rckgebildet, von den Gelenkfortstzen

finden sich nur schwache Andeutungen. Auffallenderweise ist er mit

dem 6. Schweifwirbel durch ein wahres Gelenk mit wohlentwickelter

Hhle und Kapselband verbunden. Seine kraniale noch nicht mit

dem Wirbelkrper verschmolzene Epiphyse ist rechtwinklig gegen
das Gelenk zu abgeknickt. Der von vorn nach hinten etwas kom-

primierte, nicht rein zylindrische 8. Wirbel steht vllig wagrecht.

Der 9. Wirbel bildet ein 1,7 cm langes zylindrisches, ebenfalls etwas

von vorn nach hinten senkrecht auf seine Lngsaxe komprimiertes,

transversal gestelltes und in eine stumpfe Spitze auslaufendes Knochen-

stck., das wie beim Hunde A durch Konkrescenz mehrerer Wirbel-

anlagen entstanden zu denken ist. Hmalbogen fehlen vllig.

Der Hndin B fehlen also ca. 11 Caudalwirbel, ein Defekt, der

sich durch den grazilem Bau der Wirbelsule, verglichen mit der des

Hundes, bei uerlicher Untersuchung viel aufflliger erweist und

eigentlich eine grere Reduktion der Wirbelzahl voraussetzen lie.

Wie schon eingangs erwhnt, war das ganze Tier viel graziler

gebaut als der Hund A und blieb etwa 2 cm in der Widerristhhe

und Rumpflnge hinter letzterem zurck. Das ganze Skelet aber

war mit Ausnahme der Schwanzwirbelsule vllig normal ohne jede

Spur von Rhachitis.

Die Struktur des hutigen Schwanzanhanges wurde im Hinblick

auf die Ergebnisse der Zergliederung des Hautanhanges bei A nicht

weiter untersucht, da eine Demonstration in toto wnschenswert er-

schien.

Es handelt sich also in beiden Fllen um eine vom distalen Ende

der Schweifwirbelsule her platzgreifende Reduktion in der Wirbel-

zahl, gleichzeitig auftretend mit Ankylosierung der mehr oder minder

missgebildeten Wirbel mit Persistenz eines wechselnd groen Haut-

anhanges (sogenannten weichen Schwanzes), Verbildungen, die nach-

weisbar auf dem Wege der Vererbung von der Mutter auf die folgen-

den Generationen in progressiver Ausdehnung, sowohl was die Zahl

der fehlenden Wirbel als auch was die Zahl der stummelschwnzigen
Individuen betrifft, bergegangen sind.

Der Verfasser fhrt ferner einen dritten Fall an. Es wurde ihm

eine ca. 8 Wochen alter Dachshund mit einem ebenfalls missgebildeten,

gekrmmten Schwnze berbracht. Die Gesamtlnge des Schwanzes

betrug ungefhr 11 cm, ca. 47 Caudalwirbel fehlten. Trotz des

relativ geringen Defektes zeigte die Schwanzwirbelsule dieses Hundes

die strkste Anomalie insofern, als kein einziger der 15 Wirbel

normal war. Es war die Schweifwirbelsule dieses Hundes nicht

nur in ihrem distalen Teile, wie bei den Hunden A und B
7
sondern
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in ihrer ganzen Ausdehnung ausgezeichnet durch die mit Missbildung
der normalen Form einhergehende Tendenz zu frhzeitiger Ankylo-

sierung. Das brige Skelet war normal. Auerdem aber hatte das

Tierchen noch einseitigen Kryptorchismus und Hypospadie.
Der Verfasser wirft dann die Frage auf, ob man diese verschie-

denen Defekte von Schwanzwirbeln in dem Sinne der Vererbung einer

traumatischen Verstmmlung des Schwanzes deuten drfe.

Er selbst ist der Meinung, dass diese 3 Hunde verschiedene Grade

ein und derselben, teils fr sich allein auftretenden, teils mit andern

Anomalien gepaarten Misbildung reprsentieren. Andere noch weiter

angefhrte hnliche Flle hlt der Verfasser als eine in kaudokranialer

Richtung fortschreitende in sehr verschiedener Ausdehnung auftretende

Reduktion der Schwanzwirbelsule, mit oder ohne Mikrosomie, mit

oder ohne weiter begleitende Anomalien an andern Organen.
Im weitern Verlaufe bringt Bonn et diese Vorgnge im Zusammen-

hang mit den sogenannten Schwanz f den oder Schwanz knospen,
kleinen an der Schweifspitze von Embryonen gewisser Sugetiere und

des Menschen befindlichen faden- oder knospenartigen Anhngseln,
welche M. Braun in Beziehung mit Reduktionsvorgngen an der

Schweifspitze brachte. Er glaubt deswegen, dass es vielfach schon beim

Embryo zur Bildung eines knorpligen Urostyls komme, nach dessen

Ossifikation das betreffende Tier entweder schon ein knchernes

Urostyl mit auf die Welt bringe oder ein solches doch noch in ver-

hltnismig frher Jugend besitzen werde, wie es bei seinen Hunden
ebenfalls der Fall war. Er selbst sieht in der ganzen Art der Bildung
der Schwanzfden und in ihrer ausnahmsweisen Persistenz auch im

extrauterinen Leben nur den anatomischen Ausdruck einer Rckbildung
der Caudalwirbelsule, die sich Hand in Hand mit andern Reduktions-

vorgngen am Skelet vollziehe. Aber er gibt doch zu, dass bezg-
lich dieser Vorgnge noch mancherlei dunkel und dass hier noch sehr

viel zu untersuchen sei; denn es ist doch, wie ich schon in meiner

2. Abhandlung bemerkte, auffallend, dass wir so bedeutende Ver-

krzungen der Schwanzwirbelsule hauptschlich nur bei Hunden

vorfinden, und da wieder vor allen nur bei denjenigen Rassen, bei

denen bekanntermaen die Krzung des Schwanzes am hufigsten

vorgenommen wird. Freilich sicher behaupten lsst sich nicht, dass

die knstliche Verstmmelung Ursache dieser Krzung der Schwanz-

wirbelsule ist; aber indirekt lsst sie sich durch neue, sorgfltig

berwachte Experimente, welche an andern langgeschwnzten Tieren

gemacht werden, beweisen. Wir haben bereits im hiesigen physo-

logischen Institute Versuche an weien Ratten gemacht und haben

schon bis in die 5. Generation knstliche Krzung des Schwanzes

vorgenommen. Aber wir sind weit entfernt schon jetzt Erfolge erzielen

zu wollen, wie es Weismann gethan hat, der dasselbe Experiment
an weien Musen machte und schon in der 4. Generation Erfolge

erwartete. Ein merklicher Einfluss auf den Organismus wird sich
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wahrscheinlich doch erst in viel lngern Zeitrumen und in viel sptem
Generationen bemerkbar machen.

Inwieweit meine Untersuchungen mit denen Bonnet's berein-

stimmen oder sich von denselben verschieden zeigen, darber werde

ich berichten, wenn ich noch eine grere Anzahl der mir stets zur

Verfgung stehenden Exemplare von stummelschwnzigen Hunden unter-

sucht haben werde.

Joh. Dingfelder (Erlangen).

M. Wilckens, Ueber die Vererbimg der Haarfarbe und deren

Beziehung zur Formvererbung bei Pferden.

Landw. Jahrbcher, XVII, S. 555 576.

Die Untersuchung bezieht sich auf 5743 Paarungen, von denen entfallen:

auf englische Vollblutzuchten .... 3016 Paarungen,
Haiblutzuchten .... 1866

arabische Voll- und Halbblutzuchten 861

Die englischen Vollblutzuchten gehren teils den sterreichisch-ungarischen

Privatgestten, teils dem ungarischen Staatsgestte Kisber an, dem auch die

Farbenvererbungen der englischen Halbblutzuchten entnommen sind. Die Farben-

vererbungen der arabischen Voll- und Halbblutzuchten gehren dem ungarischen

Staatsgestte Babolna an.

Die wesentlichen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind die

folgenden :

1) Englische Vollblutpferde vererben auf je 1000 Paarungen gleich-

farbige r Eltern 856 mal ihre Haarfarbe
;
bei Farbenkreuzung erben nach

1000 Paarungen 437 Fohlen die Farbe des Vaters, 508 die Farbe der Mutter,

55 andere Farben. Bei Farbenrein zu cht wird die Fuchs frbe (976 mal

auf 1000 Paarungen), bei Farbenkreuzung die braune Haarfarbe am

hufigsten vererbt; die letztere auf je 1000 Paarungen 529 mal von braunen

Hengsten, 615 mal von braunen Stuten; die Rappfarbe wird bei Farben-

kreuzung am seltensten vererbt: auf je 1000 Paarungen 116 mal von Rapp-

hengsten, 22 mal von Rappstuten.

2) Englische Halbblutpferde vererben auf je 1000 Paarungen gleich-

farbiger Eltern 873 mal ihre Haarfarbe
;
bei Farbenkreuzung erben nach

1000 Paarungen 367 Fohlen die Farbe des Vaters, 555 die Farbe der Mutter,

78 andere Farben. Bei Farbenreinzucht wird die Fuchsfarbe (946 mal

auf 1000 Paarungen), bei Farbenkreuzung die braune Haarfarbe am

hufigsten vererbt: die letztere auf je 1000 Paarungen 554 mal von braunen

Stuten; die Rapp frbe wird bei Farbenkreuzung am seltensten vererbt:

auf je 1000 Paarungen 132 mal von Rapphengsten, 210 mal von Rappstuten.

3) Arabische Voll- und Halbblutpferde vererben auf je 1000

Paarungen gleichfarbiger Eltern 837 mal ihre Haarfarbe; bei Farben-

kreuzung erben nach 1000 Paarungen 313 Fohlen die Farbe des Vaters, 566

die Farbe der Mutter, 121 andere Farben. Bei Farbenreinzucht wird die

Schimmelfarbe (900 mal auf 1000 Paarungen), bei Frb enk reuzung eben-

falls die Schimmelfarbe (729 mal von Schimmel s tu t en) ,
dann die braune

Farbe (551 mal von braunen Stuten) am hufigsten vererbt; am seltensten
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