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Pharynxsclileimhaiit, welche die Rckwand des Larynx bedeckt,

die Medianebene berschreiten, und von hinten her in den Muskel

eintreten.

Der M. interarytuoideus (darunter der M. transversus und beide

obliqui verstanden) erhlt seine Innervation von beiden oberen und

beiden unteren Kehlkopfnerven. Die Nerven einer Seite beteiligen

sich nherungsweise in gleichem Mae an der Innervation der rechten

wie der linken Hlfte dieses Muskelkomplexes. Auch ist die Bedeu-

tung des oberen und des unteren Paares von Kehlkopfnerven fr die-

sen Muskel nahezu gleichgro. Wenn ein Nervenpaar berwiegt, so

ist es das obere.

Was die sensorische Versorgung des Larynx anbelangt, so habe

ich zu bemerken: Die Oesophagusschleimhaut an der Rckwand des

Larynx wird .durch Aeste des N. laryngeus sup. und solche des Ram.

communicans versorgt, wie dies andere Autoren schon frher fanden;

die Schleimhaut der Larynxhhle in ihrem obersten Anteile erhlt

Aeste des N. laryngeus sup., in der Gegend der Stimmritze hinten

Aeste des N. laryngeus sup. und inf., welche, als Rami perforantes den

M. interarytuoideus durchbohrend, hier in die Schleimhaut eintreten
;

vorne: wahrscheinlich Aeste des Ram. internus N. laryngei sup. und

solche des N. laryngeus inf. Der unterste Teil der Larynxhhle wird

hinten hauptschlich durch Aeste des N. laryngeus inf., vorne durch

Aeste des N. laryngeus med., welche das Ligamentum conicum durch-

bohren, versorgt. Die Zweige der oberen Kehlkopfnerven beider Sei-

ten, sowie die Zweige der oberen und unteren Kehlkopfnerven einer

Seite stehen in der Schleimhaut miteinander in anastomotischer Ver-

bindung.
Was die Nerven der Epiglottis und ihrer Muskeln anbelangt, so

bin ich nicht in der Lage, dem Bekannten etwas Nennenswertes hin-

zuzufgen.
S. Exner (Wien).

Hj. Berner, Ueber die Ursachen der Geschlechtsbildung.
Eine biologische Studie. Christiania 1883. S. 170.

Verf. will mit dieser kleinen Schrift vor allem anregend wirken,

durch Klarlegung des Problems und Diskussion desselben in seiner

Heimat, wo ein Interesse fr diese Fragen sich bisher kaum kund-

gegeben, andere veranlassen, auf diesem Felde weiterzuarbeiten. Die

Arbeit enthlt indess auch thatschliche Beitrge zur Frderung der

Frage, vor allem den Nachweis, dass die Hofacker-Sadler'sche Hypo-

these, wonach der thatschlich allgemein in Europa konstatierte Ueber-

schuss von Knabengeburten darauf beruhe, dass allgemein in Europa
die Ehemnner lter seien als die Ehefrauen, indem aus der Ehe
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eines lteren Mannes mit einer verhltnismig jungen Frau allemal

mehr Knaben, aus der eines jngeren Mannes mit einer verhltnis-

mig alten Frau mehr Mdchen hervorgingen, unhaltbar ist. Verf.

hat auf grund des umfassenden Materials, welches in den die Bewe-

gung der Bevlkerung in den Jahren 1871 75 behandelnden Tabellen

Nr. 3 Bd. Ib der norwegischen offiziellen Statistik C Nr. 1 niederge-

legt ist, und welches auf den von den Geistlichen ausgefllten Schematen

ber die Taufen, Geburten, Alter der Eltern u. s. w. beruht, eine Zu-

sammenstellung der Geburten gemacht, bei denen das Alter der El-

tern bekannt ist. Die Zusammenstellung umfasst 213224 Geburten,

darunter 109 431 Knabengeburten und 103 793 Mdcheugeburten, d. i.

ein Verhltnis von 105.43 Knaben auf 100 Mdchen. Was nun das

gegenseitige Altersverhltnis der Eltern betrifft, so stellt sich das

Sexualverhltnis der Geborenen bei Eltern von gleichem Alter auf

106.23 Knaben zu 100 Mdchen; wo der Vater 110 Jahre lter ist,

als die Mutter auf 104.61:100; wo der Vater ber 10 Jahre lter ist,

auf 103.54:100; wo die Mutter 1 10 Jahre lter ist als der Vater

auf 107.45:100; und wo die Mutter ber 10 Jahre lter ist als der

Vater auf 104.10:100. Wie man sieht, ist hier bei Eltern gloichen

Alters und bei einer bis 10 Jahre jngeren Mutter der Ueberschuss

an Knabengeburten hher als der Durchschnitt. Nach der Hofacker-
Sa die r'schen Hypothese msste das Gegenteil stattfinden. Und wo
der Vater lter ist als die Mutter, wo also nach der Hofacker-Sadler'-
schen Hypothese grade ein besonders groer Ueberschuss von Knaben-

geburten zu erwarten wre, bleibt das Verhltnis umgekehrt unter dem
Durchschnitt. Das ist ein Resultat, zu dem auch S t i e d a

,
der die hierher ge-

hrigen Daten fr Elass-Lothringen bearbeitet hat, kommt (das Sexual-

verhltnis der Geborenen. Strassburg 1875), und Verf. ist demnach der

Ansicht, dass die Hofacker-Sadle r'sche Hypothese aufgegeben werden

msse. Sympathisch stellt sich Verf. zu der vonRicharz, zum ersten

mal auf der Anthropologenversammlung in Wiesbaden im September
1873 vorgetragenen Tlieorie. Danach soll bekanntlich, wenn die

Mutter besonders zeugungsschtig ist, ein Knabe, d. i. die hhere und

vollkommenere Entwickelungsform der Spezies Homo geboren werden
;

ist die Mutter schwchlich oder ihre Fortpflanzuugskraft gering, ist,

mit anderen Worten, die Ausbildung des Eies eine unvollkommene, so

kommt es nur zu der Geburt eines Mdchens. Im ersteren Falle ist

selbstverstndlich die Mutter vorwiegend bestimmend fr die Eigen-
schaften des Sprsslings; in letzterem Falle erweist sich der sonst

mehr indifferent sich verhaltende mnnliche Same in hherem Mae
von Einfluss. Mit anderen Worten die Eigenschaften der Mutter

gehen der Regel nach auf den Sohn ber, die des Vaters auf die

Tochter, Dem Verf. erscheint ein solches Verhalten schon deshalb

gewissermaen fr geboten, weil sonst die Geschlechter sich immer
mehr von einander entfernen, eine Spaltung der Gattung in zwei ge-
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trennte Typen resultieren mU.sste. Die hervorragende Bedeutung der

Mutter fr Zeugung- und Fortpflanzung findet er in der Thatsache; dass

unbefruchtete Eier zu lebensfhigen Organismen sich entwickeln kn-
nen (Parthenogenese der Insekten, auch die Dernioidcysten der

Ovarien hlt er fr eine, wenn auch unvollkommene, doch selbstndige

Entwickelung des Eies
,
ferner in der im Verhltnis zum Sperma-

tozoon viel geringeren Lebensfhigkeit des Eies, was auf eine hhere

biologische Dignitt desselben hinweise, u. a. m. Dass eine beson-

dere Zeugungstchtigkeit der Mutter sich in Knabengeburten uere,
findet er dadurch belegt, dass, wie seine Tabellen erweisen, derUeber-

schuss an Knabengeburten besonders gro ist bei Mttern in jugend-

krftigem Alter, in demjenigen Alter, in welchem die Fruchtbarkeit

ihren Hhepunkt erreicht. Ferner in der bekannten Thatsache, dass

nach groen Kriegen auffallend mehr Knaben geboren werden. Verf.

erklrt sich diese Wirkung der Kriege durch das gesteigerte soziale

Wohlbefinden, das nach demselben infolge der verminderten Konkur-
renz eintrete und infolge der durch die Notwendigkeit die Schden
des Krieges zu ersetzen, hervorgerufenen gesteigerten Arbeitsthtig-
keit. Vielleicht liegt es nher anzunehmen, dass nach groen Kriegen
eine relativ grere Zeugungstchtigkeit bei den Frauen besteht,

indem die Mnner geschwcht und geschlechtlich herabgestimmt nach

Hause kommen, die Frauen aber ausgeruht, gepflegt und durch die

lange Enthaltung besonders geschlechtslustig sind. Dass bei grerer
Kraft und Zeugungstchtigkeit der Mutter mehr Knabengeburten re-

sultierten, findet Verf. ferner dadurch besttigt, dass unter unehelichen

Kindern und auf dem Lande der Prozentsatz an Knabengeburten fllt,

unter Erstgeburten, Zwillingsgeburten und bei der jdischen Rasse

dagegen besonders hoch ist. Dass auch bei Polygamie, wie angegeben

wird, der Prozentsatz an Knabengeburten ein verhltnismig hoher

ist, findet Verf. dadurch bedingt, dass bei polygamischen Vlkern in

der Regel nach der Geburt eine viel lngere, 2 3 Jahre andauernde

Enthaltung der Frau von geschlechtlichem Umgang stattfindet. Zwei-

felhafter erscheint es, welchen Einfluss in dieser Beziehung Ein- und

Auswanderung ausben. Der Theorie nach msste bei besonders

starker Auswanderung, wo also besonders starker Abgang an jungen

krftigen Mnnern stattfindet, der Prozentsatz von Knabengeburten

steigen, und bei starker Einwanderung umgekehrt fallen. Hier und

da scheint auch dies aus den Zahlen hevorzugehen. Anderwrts er-

geben die Zahlen ein entgegengesetztes Resultat; hier wird die Sache

wohl noch durch andere Verhltnisse kompliziert. Dass auch der

Stand der Eltern fr die relative Hufigkeit von Knabengeburten von

Einfluss ist, unterliegt keinem Zweifel. Ein besonders hoher Prozent-

satz an Knabengeburten zeigt sich bei Geistlichen, und Verf. findet

auch hier den Grund in dem materiellen W^ohlbefinden und vielleicht

auch dem sittlichen Lebenswandel. Endlich scheint allgemein nach
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reichen Erntejabreu ein hherer Ueberscliuss an Knabengebwrten statt-

zufinden.

Fr die Richarz'sche Hypothese, die kreuzweise Vererbung- des

Geschlechts und der elterlichen Eigenschaften, fhrt Verf. schlielich

noch eine Anzahl pbysiologischer Thatsachen an. Zunchst, dass aus

unbefruchteten Eiern bei Insekten nur Mnnchen entstehen. Dass bei

Bastardkreuzungen die ja knstlich zu stnde gebracht werden,
wo also nur das Ei unter normalen physiologischen Verhltnissen sich

befindet, der Same dagegen unter mehr oder minder abnormen Ver-

hltnissen zur Wirkung kommt berwiegend Mnnchen geboren
werden und diese Sprsslinge meist nach der Mutter schlagen. Dass

wohl alte geschwchte Mnnchen eine krftige Nachkommenschaft er-

zielen knnen, nicht aber alte geschwchte Weibchen. Verf. fhrt

ein interessantes Beispiel an, den Beschlhengst Sir Hercules, der,

nachdem er schon Jahre lang auer Dienst gestellt war, in seinem

27. Lebensjahre wieder angefttert und zum Belegen von 23 Stuten

verwandt wurde. Smtliche geborene Fohlen es waren 24', indem

ein Paar Zwillinge sich darunter befanden waren Hengste, zwei

darunter nachmals berhmt gewordene Tiere. Auch die Thury'schen
Versuche, der bekanntlich gefunden zu haben glaubte, dass, wenn
das Vieh zeitig in der Brunst belegt wird, Weibchen erzeugt werden,
wenn gegen Ende der Brunstzeit, Mnnchen die Versuche sind

zwar mehrfach bestritten worden, der Verf. fhrt aber nach der Ken-

nel Gazette ein Paar Versuche mit Hndinneu an, die in der That

eine auffallende Besttigung der T hury'schen Versuche geben glaubt
Verf. als Beweis fr die Richtigkeit der Richarz'schen Hypothese in

Anspruch nehmen zu drfen, da offenbar gegen Ende der Brunstzeit

das Ei reifer, hher entwickelt und daher von bestimmenderem Ein-

fluss fr die Natur des Sprsslings sein msse. Schlielich fhrt Verf.

die bekannten Versuche des Farmers Fiquet in Houston (Texas) an,

ber welche ja auch in dieser Zeitschrift referiert worden ist, bei

denen der Zchter, unter Zugrundelegung der Theorie der kreuzweisen

Vererbung, durch die Ftterung der Muttertiere direkt auf das Ge-

schlecht der Klber eingewirkt haben will. Was endlich die Erfahrun-

gen des tglichen Lebens und die pathologischen Vererbungen angeht,
so scheinen die Erfahrungen, die mau bei dem erblichen Wahnsinn

gemacht hat, gegen die Richarz'sche Hypothese zu sprechen. Nach
Baill arger soll der Wahnsinn am hufigsten vom Vater auf den

Sohn, von der Mutter auf die Tochter sich vererben. Auch Verf. fand

unter 1892 Fllen erblichen Wahnsinns, dass in 53.3 ^j^ der Flle der

Wahnsinn in dieser Weise sich vererbt hatte, und nur in 46.6 /o kreuz-

weise Vererbung stattgefunden. Eine auffallende Besttigung der

Richarz'schen Hypothese bieten dagegen diejenigen Flle, wo eine

Krankheit in einer Familie hauptschlich in den mnnlichen Gliedern

derselben forterbt. Hmophilie ist eine solche Krankheit, einen an-
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dern Fall fhrt Darwin in seinem Hauptwerk von einer Hindufamilie

an wo aber niemals die Krankheit von dem Vater direkt auf den

Sohn berg:eht, sondern durch die Tochter auf den Enkel bertragen

wird. Hiermit schliet die kleine Schrift, die nach dem Ein-

druck zu urteilen, den sie auf uns gemacht hat, ihren mehrfach

ausgesprochenen Zweck wohl erfllen wird, anregend und befruchtend

auf andere zu wirken.

Ed. Seier (Berlin).

G. Buccola, Recherches de psychologie expdrimciitale.

Arch. ital. de biologie. Tome V. Fase. II.

Die Archives italiennes de biologie bringen eine kurze Uebersicht

ber mehrere Untersuchuugsreihen des Herrn Buccola, welche wir

hier in ihrem wesentlichen Inhalt wiedergeben wollen. Die Unter-

suchungen selbst sind in den psychiatrischen Instituten zu Reggio-
Emilia und zu Turin angestellt worden und vom Herrn Verf. an ver-

schiedenen Orten, zuletzt in zusammenhngender Darstellung in einem

ausfhrlichen Werke: La legge del tempo dei fenomeni del pensiero

(Milano, Fratelli Dumolard) mitgeteilt worden.

I. Untersuchungen ber die Zeitdauer elementarer psy-
chischer Prozesse^).

Zur Messung der physiologischen Zeit, d. h. des Zeitraums zwi-

schen dem Moment einer Reizung und der Reaktion auf diesen Reiz

durch irgend ein willkrliches Zeichen (in der Regel, und so auch

im vorliegenden Falle, eine Handbewegung) benutzte B. das Chrono-

skop von Hipp, das ein Milliontel Sekunde anzugeben vermag. Diese

physiologische Zeit oder Reaktionszeit setzt sich aus 5 Posten zu-

sammen:
1. Zeit, welche ntig ist, damit der uere Reiz eine Erregung

des sensiblen oder sensoriellen Nerven bewirke (Latenzzeit des Sinnes-

reizes).

2. Zeit der sensibeln Leitung bis zum Gehirn.

3. Zeit der Umwandlung der Empfindung in einen Willensimpuls
oder vielmehr die Zeiten der psychophysischen Prozesse der Perzep-

tion, der Apperzeption und der Entwickelung des Willensimpulses.
4. Zeit der Leitung in den motorischen Bahnen.

5. Zeit der Muskelkontraktion (d. h. Zeit der latenten Reizung
des Muskels bis zur Entwickelung derjenigen Energie, welche zum
Geben des Signals notwendig ist).

Von diesen Posten sind die meisten einer exakten Messung nicht

1) Rivista sperimentale di freniatria e medicina legale. Anno 1881. Fase.
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