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Hierzu Tafel XXVII.

Eine Monographie liber ein einzelnes, nicht neues Siiugethier

konnte vielleicht auf den ersten Blick als ein wenig bedeutsamer

Gegenstand erscheinen ; allein abgesehen davon, dass das Vaterland

des obenbezeichneten Thiers, Japan, an Saugethieren und insbeson-

dere an Raubthieren keineswegs sehr reich ist, nimmt dieses Land

auch in Folge seiner Lage ein erhohtes Interesse in Anspruch.

Endlich diirfte die Thierart selbst, um die es sich, wie der Ver-

lauf ergeben wird, im vorliegenden Falle handelt, in systematischer,

wie in thiergeographischer Hinsicht von einer gewissen Bedeutung

sein.

Sehr bald nach meiner Ankunft in der Hauptstadt Japans

fiel mir das Itatsi auf, da es nicht nur sehr haufig bis in die Gar-

ten und bis auf die Dacher der Hauser in den aussen belegenen

Theilen der Stadt Tokio — wie nicht minder in die kleinen Stadte

und Dorfer der Umgegend — dringt, sondern auch als beliebtes

Pelzthier zur Winterzeit haufig in den Handel gebracht wird. Mir

war auch sofort die Aehnlichkeit in die Augen gesprungen, die

dieses Thier mit unserem Norz, dem Foetorius Lutreola L., hat,

und war ich daher nicht wenig iiberrascht, in der schonen Arbeit

Temminck's und SchlegeTs tiber die Saugethiere in von Sie-

b old's Fauna Japonica (der betreffende Band zu Leiden 1850 mit

lateinischem Titel , sonst in franzosischer Sprache erschienen) wohl

eine Vergleichung des Itatsi mit dem litis, aber keine Zusammen-
Bd. XIV. N. F. VII, 4. 37
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stellung desselben init dem Norz zu findeu. Dass keiu Harder

vorliegt, geben die genauuten Autoreu durch die Wahl des frauzo-

sischeu Namens — Putois Itatsi — genugsam zu erkeunen; aucli

orgiebt es sich sofort aus dem im genauuten Werke (Tafel VII,

Fig. 2) abgebildeten Schadel, der ganz deutlich oben 2 Liicken-

zahne zeigt — im Gegensatze gegen Mustek melampus, deren

Scbadel dicht danebeu mit 3 oberen Liickenzabnen abgebildet ist.

Mir liegeu von beiden Arten melirere Schadel vor, welche dies

durchaus bestiitigen, und auch die Zabl der unteren Liickenzaline

ganz in Uebereinstimmuug mit der Zahuformel ilirer Genera zeigen

;

das Itatsi hat deren 3, die Mustela melampus oder der Ten 4.

Zur Erganzuug der citirten Abbildung bilde ich in Fig. 1 einen

Itatsi-Schadel in der Seiteuansicht mit aufgesperrtem Unterkiefer

ab, so dass auch die Zahl der unteren Liickenzahne ersichtlich

wird. Im Uebrigen unterscheidet sich die hier gegebene Abbil-

dung von der des Siebold'scheu Werkes noch durch die grossere

Lange des Schixdels. Diese Diflerenz ist — zum Theil wenigstens

— wohl dadurch bedingt, dass ein kriiftiges miinnliches Thier fiir

meine Abbildung gewahlt ward; ich messe dessen Schadellange von

Nase bis Hinterhaupt 58 Millimeter. Dies ist gleichwohl nichts

Ausnahmsweises ; in den Sammlungen zu Tokio habe ich fast

durchgangig 55 bis 59 Millimeter, im Mittel mindestens 56 gefun-

den, wahrend die Siebold'sche Abbildung fiir dieselbe Abnies-

sung kaum 52 Millimeter ergiebt. Die Dilferenz ist um so auf-

falliger, als sie ganz der hinteren Schiidelhalfte zukommt.

Was nun die weitere Einordnung des Itatsi in eine der Un-

terabtheilungen des Geschlechtes Foetorius Keyserling und Blasius

anlaugt, so hatte vor Allem die gleich zu Eingange der Abhand-

lung uber Mustela Itatsi (pag. 34 des citirten Werkes) von Tem-

minck und Schlegel hervorgehobene Verschiedenheit der Far-

bung von Itatsi und litis auf eine Zusammeustellung des ersteren

mit dem Norz leiten soUen, Denn unter den 3 Hauptsippen von

Foetorius zeichnen sich die Iltisse durch dunkle, die Wiesel durch

weisse Unterseite aus; die Sumpfottern dagegen, deren Reprasen-

tant der Norz ist, zeigen keinen Gegensatz von oben und unten.

Ein solcher Gegensatz findet sich nun auch beim Itatsi nicht, viel-

mehr eine saufte, im Totalbetrage nur geringe Abschattirung von

Dunkel zu Hell, manchmal ein wenig starker ausgesprochen, manch-

mal sehr wenig und nicht mehr, als dies an Norzfellen zu bemer-

ken; wie ja auch die Abbildung v. Sieb old's ein solches Indivi-

duum (1. c. Taf. VII, Fig. 1) darstellt. In der Kegel ist uur ein
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40 bis 50 Millimeter brciter Iviickenstrcifeii etwas duiikler; er

schattirt sicli dann auf ctwa 20 ]\Iillimeter Breite jederseits ciu

wcnig ab, iind dann bleibt die Farbe ul)er die Bauchseite sicli

gleic'li. Sie ist am Besteu rostbraun zu nennen, nieistens, aber kei-

neswegs immer heller als die des Norz. Die citirte Alibildung

giebt eiu ausnahmsweise dunkles Colorit; die Beschreibung ist in

dieser Bezielmng im Allgeraeiueu zutrelfender. Sie hebt audi ganz

richtig die Kiirze der Haare gegen den litis hervor; im Vergleich

zum Norz ist die Differenz erlieblicb geringer. Dass sie aber

immer nocli bleibt, ist bei der siidliclien Lage imd dem milden

Winter Japans vollig erklarlich imd findet sicb in gleichem Ver-

haltnisse bei anderen Pelzthieren. Auf alle Fiille ist die Maxi-

malliinge der Haare (20 Millimeter circa beim Norz) aucb beim

Itatsi zu fiuden. Die angegebenen Unterschiede von Sommer- und

Winterhaar iibergehe ich, als sie in analoger Weise an vielen Thier-

arten auftreten. Das \Yollhaar ist bei unserem Norz, wie beim

Itatsi stets briiunlich grau, iin Sommer schwacher.

Die Farbenzeichnungen , welche sich beim Norz linden, beste-

lien vorziiglich in einem etwas unregelmassigen weissen Fleck auf

beiden Lippen und einem kleinen weissen Fleck vorn unter dem

Halse. Beides findet sich am Itatsi. Die Lippen sind scharf weiss

gezeichnet, wie dies auch die Siebold'sche Abbildung darthut

und wie es nebenstehend auf Fig. 3 in grosserem Maassstabe (na-

tiirlicher Grosse) zu sehen. Dieser weisse Fleck erscheint an der

Oberlippe um so auffiilliger, als seine Umgebung auch bei sonst

heller gefarbten Individuen dunkelbraun ist. Jedoch ist diese

dunkle Farbe, ausser gegen die weisse Schnauze, nicht scharf be-

grauzt. Die Kehle ist ziemlich hell, jedoch nicht in solchem Grade,

dass nicht stets der kleine weisse Fleck zum Vorschein kame. Ich

habe bisher kein Itatsifell gesehen, an welchem er nicht zu be-

obachten gew^esen wiire
;
gewohnlich hat er 10 Millimeter im Durch-

messer und ist ca. 80 Millimeter von dem Maule entfernt. Fusse

und Schwanz, namentlich erstere, sind, ganz wie beim Norz, etwas

dunkler, als der iibrige Pelz.

Keinen sehr sicheren Anhaltspunkt ftir die Klassification moch-

ten Schwimmhaute (Biudehiiute der Zehen) und Gaumenfalten ge-

ben; allein auch sie stimmen mit denen des Norzes vollkommen

iiberein.

Dasselbe ist der Fall mit den nackten Zehenballen und Soh-

lenschwielen, und da diese einen Unterschied der Sumpfottern ge-

gen die Iltisse und Wiesel abgeben, so sind in Fig. 4 u. 5 die

37*
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Sohlen des Itatsi abgebildet. Man ersieht sofort die Ueberein-

stimmung mit dem Norz („auf der Sohle nur eine mittlere herz-

formige Schwiele und die Ballen an den Zehenspitzen nackt"

nach Keyserling und Blasius, Wirbelthiere Europas, pag. 69, wo-

gegen bei den iibrigen Unterabtheilungen vom Geschlechte Foe-

torius die Vorderfiisse 10 , die Hinterfiisse 9 nackte Ballen baben,

ibid. pag. 68).

Noch andere gemeinsame Charaktere, wie z. B. die Kiirze der

rundlichen Obren, liessen sich hervorhebeu, und dagegen wiirde

man vergebens irgend welchen Unterschied suchen. Ganz beson-

ders aber sind es die Eigenthiimliclikeiten der Bezahnung, welche

das Augenmerk auf sich zu lenken haben. In dieser Beziehung

gilt zunacbst fiir die unteren Vorderzahne, dass der zweite

derselben nicht mit der Schneide, sondern nur mit der Basis

gegen die iibrigen zuriicktritt; auch dies stimmt mit den Artkenn-

zeichen des Foetorius Lutreola L. iiberein. Dasselbe gilt hinsicht-

lich des Grossenverhaltnisses der Vorderzahne, indem unten der

aussere den zweiten nicht weseutlich iibertrifft, oben aber (wie bei

Foetorius iiberhaupt) die ausseren erheblich grosser sind, als die

4 mittleren. Endlich findet sich ein wichtiges Merkmal in Ge-

stalt des oberen Hockerzahnes , der nach innen stark verbreitert

ist und namentlich auch weiter nach vorn tritt, als an der Aussen-

seite. Man hat bekanntlich, und gewiss nicht ohne Grund, diese

Ausbildung des Hockerzahnes zu der Lebensweise des Norzes in

Beziehung gebracht ; ob dies fiir den Itatsi in gleicher Weise gilt,

wird im Folgenden noch zu beriihren sein. In Folge dieser Aus-

bildung ist der Hockerzahn nach vorn flach concav. Das Vortre-

ten des stark verbreiterten inneren, flacheren Theils der Krone des

Hockerzahns wird als ein besonderes werthvolles Artkennzeichen

hervorgehoben.

Hinsichtlich der Gestalt des Schadels im Ganzen findet sich

ein Unterschied in dem Umrisse des Stirnbeins zwischen Iltissen,

Wieseln und Sumpfottern. Wie die obere Ansicht des Schadels

Fig. 2, darthut, gehort das Itatsi auch in dieser Beziehung aufs

Entschiedenste zu den Letzteren. Nach Blasius (Fauna der Wir-

belthiere Deutschlands etc. pag. 220 f.) liegt bei den Iltissen die

grosste Verengerung des Stirnbeins in der hinteren Schadelhiilfte,

was hier nicht der Fall; bei den Sumpfottern liegt sie, wie beim

Itatsi, unmittelbar vor der Schadelmitte, wahrend sie bei den Wie-

seln noch weiter nach vorn und dem Jochfortsatze des Stirnbeins

niiher liegt. Die Entfernung des genanuten Fortsatzes von dem
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vordcrcn AugonlKililenraiide ist bci den Wiescln geriiigor, boim

N(>rz uiul Itatsi reichlich so gross, als die Entferiiung jeiies Fort-

satzes von der Stelle der grossten Verengerung des Stirnbeins.

Was die absolute Grosse und das Verhilltniss der einzelnen

1'heile aulaugt, so gebe icli eine Vergleichung der an europaischen

Norzen uiid an den niir vorliegenden Exemplaren gefundenen

Maasse in Millinietern.

Europaischer Niirz. Itatsi.

Totalliinge 515—540 520—530
KiirperlJinge 380 375—380
Schwanzliinge 150 145—150
Kopfliinge 72 (am lebenden Thier 70—72 (ebenso)

gemessen)

Auge bis Schnauzenspitze

(Mitte des Auges) 22 (desgl.) 22 (desgi.)

Schnauzenspitze bis an'sOlir 43 (desgl.) 43 (desgl.)

36

42

44

42

49

56.

Hinsiclitlich sonstiger Maasse verweise icli auf die Abbil-

dungen.

Die Zahl der Schwanzwirbel (vom Kreuzbein bis zur Spitze

im Ganzen 19) kann ich momentan nicht mit der des Norzes ver-

gleichen.

Fiigen wir hinzu, dass die Statur, die Kiirze der Fiisse am
lebenden Thier, die Art der Bewegungen, die Stimme u. s. w. ganz

die nanilichen siud, so bleibt in der That nur noch iibrig, die

Lebensweise beider Thiere ins Auge zu fassen, und auch da wie-

der findet sich eine so grosse Uebereinstimmung, als sie sich unter

den veranderten ausseren Bedingungen nur denken lasst. Der

Norz ist in Europa durch seinen Aufenthalt am Wasser, durch

seine Vorliebe fiir Fische und Krebse von seinen Gattungsver-

wandten autlallig unterschieden ; dass jedoch seine Nahrung nur

zum Theil aus kaltbliitigen Thieren besteht, ist allgemein aner-

kannt. Gerade so verhalt sich das Itatsi. Temminck und

Schlegel sagen (1. c. p. 34), dass es sich von Vogelu, Mausen,

Oberarm
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selbst von Fisclien und Krebseu niihrt, daher sowolil auf dem
Laiide, als am Wasser vorkommt. Dies ist in strengstem Sinne

wahr. Ganz besonders hebeu alle Japaner seine Voiiiebe fiir Kru-

staceen hervor, und diese ist bekanntlich aucTi beim Norz so gross,

dass Pallas fiir sein Fehlen in Sibirien das Fehlen der Krebse

als Grund ansah. Dem Itatsi macht nun kein Wiesel oder litis,

im offenen Lande sogar kein Harder Concurrenz — Mustela me-

lampus Temminck und Schlegel, der Ten der Japaner, der

dem Baummarder ahnlich lebt und im Skelett zwischen ihm und

Zobel steht, ist mehr auf das Gebirgs- und Hiigelland beschrankt

— , wogegen die Otter (Lutra vulgaris L.) niichst ihm und dem

Fuclise wobl das baufigste wilde Raubthier der Niederungen ist.

Daber ist es nicht zu verwundern, wenn das Itatsi sich haufiger,

als der europaische Norz, aufs Trockene ziebt. Da er nun auf

den fiir Menscben wenig zugangiicben Boden der japanischen Hau-

ser Ratten in Unmasse vorfindet, so sind diese — immer nur neben

den Krebsen und I'ischen — eiue Hauptnabrung fiir ibn geworden,

und macht er sich nicht selten durch die Vertilgung der Ratten

(Mus decumanus Pall.) sehr verdient. In die Wobnungen dringt

das Itatsi nicht; doch babe ich es, wie schon zu Eingange er-

wahnt, sowohl in deren Umgebung als aucb auf den Dacbern durch-

aus nicht selten bemerkt.

Fassen wir alles Obige zusammen, so kann meines Eracbtens

zunachst nicht der geringste Zweifel dariiber obwalten, dass Mu-

stela itatsi Temminck und Schlegel in die Abtheilung der Sumpf-

ottern innerbalb des Geschlechts Foetorius gehort. Wollte man

aus dieser Abtheilung ein Gescblecbt macben, so wiirde nothwen-

diger Weise das Itatsi in dieses, nicht unter die Iltisse oder "Wie-

sel (Hermeline) zu briugen sein. AUein aucb das scheint mir

nach alien, selbst den allerkleinsten Einzelbeiten nicht fraglicb,

dass er zu der namlichen Art, wie Foetorius Lutreola L., zu

stellen ist. Stimmt doch nicht nur die Allgemeinfarbung, sondern

aucb die Farbenzeichnung — das Weiss an Ober- und Unterlippe,

ja der (von Temminck und Schlegel nicht angegebene) kleine

weisse Keblfleck — vollig iiberein. Und wollte man auf die meist

etwas hellere Haarfarbe des Itatsi, die sich namentlich haufig an

der Kehle bemerkbar macht, ein sehr grosses Gewicht legen, so

wiirde man doch allerbochstens eine Abart darauf basiren kon-

nen , von der man noch dazu sagen miisste , dass sie durch ganz

unmerkliche Uebergange mit dem europaischen Typus verkuiipft
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wiiro. Deim jcuc gcriugcii Uutcrschicdo gcltcn imr durcliscliiiitt-

lich gcnonimen; die Fiirbuugcn der Pclze beider Forincn bertili-

rcu sicli uiclit uur, soiidcni greifou golcgcntlicli solbst uber. Audi

ist der Unterschied der Qualitat dcs Pelzes, obwolil cr im Han-

del sich sehr bemerklich niaclit, doch zoologiscli viel zu geriug,

uni eine climatischc Varietiit zu bcgriinden. Auf alle Fiille muss

daher der Artiiame, den Tcmmiiick und Sclilegel dem vor-

liegenden Thiere zutheilten, als soldier eingezogeii werdeii uud

dem alteii Liuiie'sclien Nameii Lutreola Platz maclieii.

Damit aber mehrt sich wiederum die Zahl der Thiere, welche

der gemiissigten Zone (Waldzone) des nordlichcn Theils der ost-

lichen Erdhiilfte in ganzer Ausdehnung, von Europa bis Japan,

angehoreu, um eine — und nodi dazu wichtige — Art, uud die

Zahl der Arteu, weldie den japanischen Inseln eigenthiimlich sind

Oder sein sollen, eine Zahl, die man neuerdings nicht immer in

allzu kritischer Weise allmahlig ein wenig hinaufgeschroben, wird

um diese Art vermindert. Die drei haufigsten Raubthierarten der

lusel Nippon Fuchs, Otter und Norz, sind danach Europaer; und

wenn die beiden Arten, weldie niichst ihnen am haufigsten vor-

kommen der oben erwahute Ten uud der japanische Dachs oder

Anahuma, besondere Typen vorstellen, so bleiben sie doch euro-

paischen Formen (Baummarder und Zobel eiuerseits und dem Meles

taxus L. anderseits) sehi* nahe und dies gilt nicht minder fur die

Wolfe und den Ursus japonicus, U. thibetanus bei Tern mine k

uud Schlegel.

Hinsichtlich der vorliegenden Art selbst ergiebt sich noch

ein interessantes thiergeographisches Verhalten. Vielleicht trennte

man grade der Verbreitung halber vom Norze den nordamerika-

nischeu Mink, Mustela Vison Brisson; wenigstens sind die Cha-

raktere desselben kaum von denen des Norzes verschieden. Bis

in die neucste Zeit halten daher manche Autoritaten den iiord-

amerikanischen Norz (angeblich nur mit weisser Unterlippe und

etNvas langerem Schwauze) hochstens fiir eine Spielart. Dass nun

in Japan an einer der Behringstrasse schon sehr nahe liegenden

Stelle des paliiarktischen Gebietes, ein dem europaischen in

alien wesentlichen Puukteu vollig gleicher Norz vorkommt — und

sehr haufig vorkommt — , mindert die Liicke in der Verbreitung

ganz ausserordeutlich und giebt zugleich einen Fingerzeig hin-

sichtlich des Zusammenhanges der verschiedenen Formen uud selbst

der Faunen.
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Dass aber der japanische Norz mit dem europaischen thier-

geographisch zusammenhangt , das wiirde selbst daiin bestehen

bleiben, wenn in Centralasien sich — wie bisher in Sibirien —
keine Spur vom Norze zeigen wiirde; denn Concurrenz und un-

giinstige aussere Verhaltnisse miissteu ihm grade dort den Kampf
urns Dasein erheblich schwerer gemacht habeu , als an den bei-

deu Enden der palaarktischen Region. —
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Erklarung der Abbildungen,

Fig. 1. Seitenansicht des Schadels des Itatsi.»

Fig. 2. Obere Ausicht desselben Schadels (ohue Uuterkiefer).

Fig. 3. Farbe der Behaarung der Schnauze.

Fig. 4. Eechter Vorderfuss, Umriss der Sohlo von unteii ge-

sehen , mit Andeutung der nackteu Sohleuschwiele uud der Balleu an

den Zehen.

Fig. 6. Eechter Hinterfuss, desgleichen.

Fig. 6. TJntere Ansicht der linken Seitc des Oberkiefergebisses.

c Eckzahn. m Hockerzahn (wahrer Molarzahn),

Siimmtlich in uatiirlicher Grosse.
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