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der Molch mit dem Schwanz fast ebenso gut als mit dem eigentlichen

Geruchsorgan
1

).

Aufgrund dieser Beobachtungen kommen wir zu dem
hochbedeutsamen Schluss, dass bei einzelnen Tieren die

Sinnesempfindung nicht an spezifische Sinnesorgane ge-
bunden ist und auch die Haut Licht-, Gehr- uud Riech-

reize wahrnehmen kann.

Es stimmt dies mit der der Entwicklungsgeschichte entnommenen

Ansicht berein, welche in der Haut das ursprngliche und universale

Sinnesorgan erblickt.

Zum Schluss wollen wir die durch die exakten Forschungen
namentlich Prof. Graber's gewonnenen Resultate zusammenfassen:

Mit wenigen Ausnahmen reagieren alle bei Anwen-
dung der totalen Beleuchtung untersuchten Tiere auf

Helligkeits- und Farbenunterschiede sehr deutlich, und
zwar um so deutlicher, je grer die Differenzen sind.

Bei den verschiedenen Arten ist die Empfindlichkeit und
die Vorliebe fr bestimmte Helligkeiten oder Farben sehr

verschieden, und diejenige fr Farben istinverschiedener
Weise mitbedingt durch die Helligkeit und umgekehrt.
Alle hierauf untersuchten Tiere zeigen sich empfind-
lich gegen das uns unsichtbare Ultraviolett, reagieren
dagegen nicht auf Ultrarot.

Diese Resultate behalten ihre Giltigkeit auch fr
einige augenlose und geblendete Tiere, welche demnach
Licht und Farben mit der Haut zu empfinden vermgen.

Die Beobachtungen gestatten vorlufig Schlsse fr
das Naturleben der Tiere nicht.

Untersuchung ber das Geschlechtsverhltnis und die Ur-

sachen der Geschlechtsbildung bei Haustieren.

Von Prof. Dr. M. Wilckens in Wien.

(Landw. Jahrbcher, Berlin 1886, Bd. XV. S. 607651.)

Die Untersuchung erstreckt sich auf die Geburten von

16091 Fohlen,

4900 Klbern,
6751 Lmmern,
2357 Ferkeln,

zusammen 30099 Haustieren.

1) Vergleichende Grundversuche ber die Wirkung und die Aufnahme-

stellen chemischer Reize bei den Tieren. Biologisches Centralblatt, V. Band,

Nr. 13, 15, 16 S. 385398, 449-459, 483-489, 1885.
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Aus der Uebersichts- Tabelle ber das gesamte Untersuchungs-
Material ergibt sich, dass im ganzen Durchschnitt bei Pferden und

Schafen die weiblichen Jungen, bei Rindern und Schweinen aber die

mnnlichen Jungen das Uebergewicht haben ber das entgegenge-
setzte Geschlecht. Bei Pferden, Rindern und Schweinen zeigen die

von Erstlingsmtter u gebornen mnnlichen Jungen ein niedri-

geres Geschlechtsverhltnis (zu 100 weiblichen Jungen) als die von

mehrgebrenden Mttern gebornen ;
bei Schafen dagegen ist das durch-

schnittliche Geschlechtsverhltnis der von Erstlingsmttern gebornen
mnnlichen Jungen hher als das der von mehrgebrenden Mttern

gebornen. In der warmen Jahreszeit (von April bis August) werden

bei Pferden durchschnittlich etwas weniger mnnliche Junge erzeugt
als in kalter Jahreszeit (von September bis Mrz). Dagegen ist bei

Rindern, Schafen und Schweinen das Geschlechtsverhltnis der in

warmer Jahreszeit erzeugten mnnlichen Jungen betrchtlich hher
als das der in kalter Jahreszeit erzeugten.

Die hher und in einem rauhem Klima gelegenen Gestte 1

),

wie Fogaras in Siebenbrgen, Lippiza im Karstgebirge bei Triest

und Kladrub in Bhmen haben ein hheres Geschlechtsverhltnis als

die einem mildern Klima angehrenden Gestte.

Der Einfluss der Rasse auf das Geschlechtsverhltnis bei Pfer-
den ist zweifelhaft; verschiedene Rassen zeigen zwar in demselben

Gestte ein verschiedenes Geschlechtsverhltnis, aber das Gleiche ist

der Fall bei gleichnamigen Rassen in verschiedenen Gestten. Sehr

merkwrdig ist, dass in dem ungarischen Staatsgestte Kisber die

Fohlen von englisch Vollblut ein Geschlechtsverhltnis von 108,6

zeigten, whrend sie in den sterreichisch -ungarischen Privatgestten
ein Geschlechtsverhltnis von 97,0 hatten.

Die Tabellen, welche die Fohlen einerseits nach ihren Vtern,
anderseits nach ihren Mttern geordnet zeigen, lassen erkennen, dass

die Stuten einen grern Einfluss haben auf das Geschlechtsverhltnis

ihrer Nachkommen als die Hengste.
Der Einfluss des absoluten Alters macht sich bei den Stuten

in der Weise geltend, dass in 6964 Geburtsfllen die Stuten im mittlem

Lebensalter (vom 9. bis 14. Lebensjahr) verhltnismig am meisten

weibliche, im hhern Lebensalter (ber dem 14. Lebensjahr) verhlt-

nismig am meisten mnnliche Fohlen gebaren; im mittlem Lebens-

alter war das Geschlechtsverhltnis 92,6, im hhern Lebensalter 107,7,

durchschnittlich aber 96,3. Die Hengste zeugten verhltnismig
am wenigsten mnnliche Junge (91,0 : 100) im frhen Lebensalter

(bis zum 8. Lebensjahr!, verhltnismig am meisten mnnliche Junge

1) Die Untersuchimg bezieht sich auf smtliche Hof- und Staatsgestte,
auf die englisch Vollblut zchtenden Privatgestte in Oesterreich -Ungarn,
sowie auf die Kgl. Wrttenibergischen Privatgestte Weil und Scharnhausen.
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(103,9 : 100) im mittlem Lebensalter (vom 9. bis 14. Lebensjahr).
Das durchschnittliche Geschlechtsverhltnis von 3682 nach den Alters-

jahren ihrer Vter geordneten Fohlengeburten war 96,0.

Inbetreff des relativen Alters der Eltern ergibt sich aus 4982

Fohlengeburten von englischem Voll- und Halbblut und arabischem

Voll- und Halbblut, dass, wenn Hengst und Stute beide in der

zweiten Altersgruppe (von 9 14 Jahren) standen, sie am wenigsten,

wenn beide in der dritten Altersgruppe (ber 14 Jahre) standen, sie

am meisten mnnliche Fohlen zeugten. Bis 8jhrige Hengste zeugten
mit Stuten der gleichen (ersten) Altersgruppe am wenigsten mnn-
liche Fohlen, mit Stuten der dritten Altersgruppe am meisten. Hengste
von 9 14 Jahren zeugten mit Stuten der gleichen (zweiten) Alters-

gruppe am wenigsten mnnliche Fohlen, mit Stuten der dritten Al-

tersgruppe am meisten. Hengste ber 14 Jahre zeugten mit Stuten

der ersten Altersgruppe am wenigsten mnnliche Fohlen, mit Stuten

der gleichen (dritten) Altersgruppe am meisten.

Aus diesen an 4982 Fohlengeburten festgestellten Thatsachen er-

gibt sich: dass mnnliche Fohlen in verhltnismig grerer Zahl

erzeugt werden von Stuten der dritten Altersgruppe mit Hengsten
aller Altersgruppen, und zwar in berwiegender Zahl (mit einem

Geschlechtsverhltnis von 110,3) mit Hengsten der ersten Altersgruppe;

dass ferner weibliche Fohlen in verhltnismig grerer Zahl (mit

einem Geschlechtsverhltnis von 85,6) erzeugt werden von Stuten der

ersten Altersgruppe mit Hengsten der dritten Altersgruppe, und dem-

nchst von Stuten der zweiten Altersgruppe (GeschlechtsVerhltnis

86,3) mit Hengsten der dritten Altersgruppe. Im groen Durchschnitt

ergibt sich daraus die Regel: Alte Stuten sind mit jungen Hengsten
zu paaren, wenn man verhltnismig mehr mnnliche Fohlen haben

will, junge Stuten aber mit alten Hengsten, wenn mehr weibliche

Fohlen geboren werden sollen.

Im Gegen satze zu Herrn Du sing nach dessen Theorie die

strkere geschlechtliche Beanspruchung des mnnlichen Erzeugers die

Erzeugung mnnlicher Nachkommen begnstigen soll fand ich in

den sterreichischen Hofgestten Kladrub undLippiza, dass die dort

bliche sehr sparsame geschlechtliche Beanspruchung der Hengste ein

fr Pferde sehr hohes Geschlechtsverhltnis (108,5 bei 1770 Fohlen)

zur Folge gehabt hat.

Der Einfluss des Alters, der meines Erachtens nur auf Seiten

der Mutter in Frage kommt, steht in nchster Beziehung zum Er-

nhrungszustnde derselben. In der Regel ermglicht das frhere

Alter der Mutter eine reichlichere Ernhrung der Frucht, als das sp-
tere Alter derselben. Aus den mitgeteilten Thatsachen ergibt sich,

dass der bessere Ernhrungszustand der Stute die Bildung einer weib-

lichen Frucht begnstigt. Dieser Einfluss wird auch durch die

Thatsachen besttigt, dass in den Jahren, welche dem Gstbleiben
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der Stuten folgen wegen besserer Ernhrung- der Frucht nach

einem unfruchtbaren Jahre die weiblichen Geburten vorwiegen;

dagegen berwiegen bei Zwillingsgeburten die mnnlichen Frchte,
weil zwei Frchte unvollkommener ernhrt werden als nur eine.

Bei Rindern ist das Geschlechtsverhltnis der neugebornen
Klber im allgemeinen wie 100 : 107,3, von Erstlingsklbern insbe-

sondere wie 100 : 106,1. Von Erstlingskhen werden also Verhltnis*

mig mehr weibliche Klber geboren, was sich dadurch erklren

lsst, dass Erstlingskhe ihre Frucht besser ernhren als mehrge-
brende Khe, welche whrend ihrer Trchtigkeit noch Milch geben.

Die Khe, welche zur Zeit der Gescblechtsbildung ihrer Frucht

(gegen Ende des ersten Drittels ihrer Tragezeit) reichlich. Milch ge-

ben, bringen vorwiegend mnnliche Klber, weil eine gute Milchkuh

ihre Frucht schlechter ernhrt als eine schlechte Milchkuh. Aus den

vorgefhrten Thatsachen ergibt sich als Regel, dass die Khe, deren

Milchertrag ber dem Jahres - Durchschnitte des Stalles stand, mehr

Stierklber, die Milchkhe aber, deren Milchertrag den Jahres-Durch-

schnitt des Stalles nicht erreichte, mehr Kuhklber gebracht hatten.

Von den Rassen der 13 Rindviehherden, welche das Unter-

suchungsmaterial geliefert hatten, zeigten die Niederungsrassen
(umfassend die Angeler, Hollnder, Ostfriesen und Danziger) ein Ge-

schlechtsverhltnis von 100 : 114, die Gebirgsrassen (Alguer,
Berner und Pinzgauer- Berner -Kreuzung) ein Geschlechtsverhltnis

von 100 : 101,2 und die Kreuzungen (Berner-Hollnder, Berner-Land-

vieh, Berner- Oldenburger, Shorthorn- Landvieh, Hollnder -Kreuzung)
ein Geschlechtsverhltnis von 100 : 96. Unter diesen drei Rassen-

gruppen sind die Niederungsrassen die milchreichsten; deshalb

ernhren sie ihre Frucht schlecht, und sie erzeugen verhltnismig
am meisten mnnliche Klber; dazu kommt, dass die grere Zahl

ihrer Klber in warmer Jahreszeit erzeugt wird, welche im allge-

meinen wegen der verminderten Fresslust die Ernhrung herabsetzt

und dadurch die mnnliche Gescblechtsbildung begnstigt.
Das Geschlechtsverhltnis der Gebirgsrassen entspricht un-

gefhr dem mittlem bei Sommerstallftterung. Bei ihnen ist der

Unterschied im Geschlechtsverhltnis der in warmer und in kalter

Jahreszeit erzeugten Klber noch grer als bei den Niederungs-

rassen, wahrscheinlich deshalb, weil die in ihrer Heimat an Weide-

nahrung gewhnten Gebirgsrassen sich an die Sommerstallftterung
schwer auzupassen vermgen und darum sich und ihre Frucht

schlechter nhren, was in dem hohen Geschlechtsverhltnis von 114,9
zum Ausdruck kommt. Dagegen fallen die Gebirgsrassen bei Winter-

stallftterung im Milchertrge im allgemeinen strker ab als die Nie-

derungsrassen ; bei geringerer Milchgabe aber ernhren sich die Ge-

birgskhe selbst und ihre Frucht besser, woraus sich das auffallend

niedrige Geschlechtsverhltnis von 88,5 erklren lsst.
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Die Kreuzungen zeigen in dem Gesclilechtsverhltnis von

100 : 96 ein auffallendes Ueberwiegeu der neugebornen weiblichen

Klber. Unter den Kreuzungsherden steht die Berner- Oldenburger
zu Prieborn in preu. Schlesien mit dem niedrigsten Geschlechtsver-

hltnis von 61,4 obenan. Diese Herde ist mir bekannt durch ihre

ungewhnlich reiche Ftterung. Das auffallend niedrige Geschlechts-

verhltnis der Prieborner Heerde (in den Jahren 18791885) erklrt

sich brigens auch dadurch, dass im Jahre 1884 fast die Hlfte der

Khe verkalbt hatte, infolge dessen diese im Jahre 1885 sehr wenig
Milch gaben. Wir haben also auch hier wieder: geringern Milch-

ertrag, bessere Ernhrung der Frucht, Begnstigung der weiblichen

Geschlechtsbildung.

Bei Schafen ergaben die Geschlechtsverhltnisse von 6751 Lm-
mergeburten kein ganz klares Bild bezglich der geschlechtsbedingen-

den Ursachen. Nicht zu verkennen ist aber, dass das Geschlechts-

verhltnis der neugebornen Lmmer bei zwei Tuchwollherden hher

war, als bei einer Herde von Hamshiredowns und einer von Kamm-
woll- Merinos. Da im groen Durchschnitt der Ernhrungszustand
von Tuchwoll- Merinos ein minderer ist, als der von englischen Fleisch-

schafen und von Kammwoll- Merinos, so erklrt es sich, dass jene

verhltnismig mehr mnnliche Lmmer geboren hatten als diese.

Der Einfluss der Jahreszeit auf die Geschlechtsbildung zeigte

sich der Regel entsprechend: in warmer Jahreszeit sind verhltnis-

mig mehr mnnliche Lmmer erzeugt, in kalter Jahreszeit verhlt-

nismig mehr weibliche.

Der Einfluss des Alters der Bcke auf die Geschlechtsbildung

der Frucht war ebenso wenig zu erkennen, wie bei den Hengsten.

Auch die grere oder geringere geschlechtliche Beanspruchung der

Bcke zeigte keinen Einfluss auf die Geschlechtsbildung der Frucht.

Bei Schweinen hatten die neugebornen Ferkel mehrgebrender
Sauen ein Geschlechtsverhltnis von 100 : 115, die von erstgebren-
den Sauen ein Geschlechtsverhltnis von 100 : 94,2. Die erstgebren-
den Sauen werfen also verhltnismig viel weniger mnnliche Ferkel

als die mehrgebrenden. Diese Thatsache lsst sich vielleicht bei

keinem andern Haustiere in so berzeugender Weise durch den Ein-

fluss der Ernhrung begrnden wie bei Schweinen. In der Regel

ferkelt eine Zuchtsau zweimal im Jahre, und sie sugt ihre beiden

Ferkelwrfe zusammen 8 bis 12 Wochen. Eine mehrgebrende Sau

befindet sich demnach durchschnittlich in einem schlechtem Er-

nhrungszustande als eine Sau, welche zum erstenmal trchtig ge-

worden ist. Dazu kommt noch, dass die mehrgebrenden Sauen

durchschnittlich bei jeder Geburt 8 Ferkel, die erstgebrenden Sauen

aber nur 7 Ferkel werfen
;
diese knnen also die kleinere Zahl ihrer

Frchte im Mutterleibe besser ernhren, als die ohnehin in schlech-
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terem Ernhrungszustnde befindlichen mehrgebrenden Sauen die

grere Zahl ihrer Ferkel.

Aus den vorgefhrten Thatsachen ergibt sich ferner, dass das

Geschlechtsverhltnis, bezw. die Verhltniszahl der mnnnlichen Ge-

burten vollkommen parallel geht mit der Zahl der Ferkel, die auf

eine Geburt entfallen. Die hchste Zahl von Ferkeln auf eine Ge-

burt, nmlich 8,42, entsprach einem Geschlechtsverhltnis von 136,7,

die niedrigste Zahl von Ferkeln auf eine Geburt, nmlich 7,88, ent-

sprach einem Geschlechtsverhltnis von 100,3.

Auch das durchschnittlich hohe Geschlechtsverhltnis der in

warmer Jahreszeit erzeugten Ferkel (115,0 gegen 109,3 der in kalter

Jahreszeit erzeugten) spricht fr den groen Einfluss der Ernhrung
auf die Geschlechtsbildimg bei Schweinen.

Aus vorliegender Untersuchung ergeben sich folgende Schluss-

folgerungen:
1. Die Oertlichkeit (Boden und Klima) hat einen Einfluss auf

das Geschlechtsverhltnis und die Geschlechtsbildung bei Haustieren,
aber wahrscheinlich nur durch Vermittlung der Ernhrung der Frucht

im Mutterleibe.

2. Das Geschlechtsverhltnis und die Geschlechtsbildung der

Haustiere ist abhngig von ihrer Rasse, aber nur insofern diese in

Beziehung steht zu einer bestimmten Oertlichkeit und zu dem durch-

schnittlichen Ernhrungszustande der ihr augehrenden Tiere.

3. Die Jahreszeiten, in denen die Haustiere erzeugt werden,
haben einen Einfluss auf deren Geschlechtsverhltnis und Geschlechts-

bildung. Die warme Jahreszeit begnstigt die mnnliche Geschlechts-

bildung, die kalte Jahreszeit die weibliche; jene, weil sie im allge-

meinen die Fresslust und Ernhrung der Haustiere herabsetzt, whrend
die kalte Jahreszeit sie steigert.

4. Das Alter der mnnlichen Erzeuger hat keinen Ein-

fluss auf das Geschlechtsverhltnis und die Geschlechtsbildung ihrer

Nachkommen.

5. Die geschlechtliche Energie, bezw. die geschlecht-
liche Beanspruchung der mnnlichen Erzeuger haben kei-
nen Einfluss auf das Geschlechtsverhltnis und die Geschlechtsbil-

dung ihrer Nachkommen. Auch das Alter des Samens hat keinen

Einfluss auf die Geschlechtsbildung.

6. Das Alter der weiblichen Erzeuger beeinflusst das Ge-

schlechtsverliltnis und die Geschlechtsbildung ihrer Frucht in der

Weise, dass im allgemeinen Erstlings- und junge Mtter verhltnis-

mig mehr weibliche Frchte, alte Mtter verhltnismig mehr
mnnliche Frchte erzeugen. Dieser Einfluss des Alters lsst sich

darauf zurckfhren, dass im allgemeinen junge Mtter ihre Frchte
besser ernhren als alte.
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7. Die Ernhrung der Frucht im Mutterleibe beeinflusst die

Geschlechtsbildung derselben im allgemeinen in der Weise: dass

die bessere Ernhrung der Frucht die Entstehung des

weiblichen Geschlechts begnstigt, die schlechtere Er-

nhrung aber die Entstehung des mnnlichen Geschlechts.

8. Neben dem Einflsse der Ernhrung auf die Geschlechtsbil-

dung der Frucht mssen sich aber noch andere, bisher nicht er-

forschte Einflsse geltend machen, weil ein und derselbe weibliche

Erzeuger im gleichen Ernhrungszustande nicht immer das gleiche

Geschlecht erzeugt.

9. Wegen dieser noch unbekannten Einflsse ist die bestimmte

Voraussage des Geschlechts, bezw. die willkrliche Erzeugung
der Geschlechter unmglich. Nur mit Wahrscheinlich-
keit lsst sich voraussagen, dass junge und gut genhrte Mtter

verhltnismig mehr weibliche Junge, alte und schlecht genhrte
Mtter verhltnismig mehr mnnliche Junge gebren werden.

Aus den Verhandlungen gelehrter Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

Sitzungen vom 15. Januar und 12. Februar 188.

Herr Mllenhoff hlt zwei Vortrge: Apistische Mitteilungen.
Bekanntlich haben die Bienenwaben schon frhzeitig die Aufmerksamkeit

der Naturforscher auf sich gelenkt. Vor nicht weniger als 1500 Jahren war

es der Alexandriner Pappus, welcher herausfand, dass die Bienen die beste

aller denkbaren Formen fr ihre Waben zu finden wten. Dies aber bezog sich

nur auf die sechsseitige Saide
;
der Boden der Wabe wurde auf seine Form hin

erst spter untersucht und letztere in 1739 auf Veranlassung Reauinur's vom

Mathematiker Knig festgestellt. Die von letzterem augestellte Berechnung

ergab, dass der Boden einer jeden Zelle eine dreiseitige Pyramide sein msse,

gebildet aus drei Rhomben, die an der Spitze einen Winkel von 109 28' haben

(1712 auch bereits von Maraldi gemessen^, und das ist insofern die zweck-

migste Form, als sie bezglich des Wachsverbrauches die sparsamste ist.

Ueber die Lnge der Zelle stellte zuerst der Vortragende theoretische Betrach-

tungen an. Diese ergaben auf dem Wege der Berechnung, dass fr die zwei-

schichtige Wabe der Biene die zweckmigste Zellenluge diejenige ist, bei

welcher die lange Kante der sechsseitigen Sule 2,44 mal so lang ist als der

Radius des um deu Sulenquerschnitt beschriebenen Kreises. Fr die einschich-

tigen Waben der Wespen nnd Hornissen dagegen mssten die Zellen bedeutend

lnger gebaut werden, um den Anforderungen der Zweckmigkeit zu ent-

sprechen. In der That aber entsprechen die Verhltnisse zwischen Lnge
und Breite der verschiedenen Zellen der Bienen und Wespen diesen An-

forderungen.
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