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gleichen Vorfahren hat Minderung der Zahl aller in der Farbe mit

den Vorfahren und Eltern nicht bereinstimmenden Nachkommen zur

Folge. Von den Abnderungen, in welche sich die Abart spaltet,

fllt in bestimmter Ordnung eine nach der andern aus. Damit zu-

gleich mehrt sich die Zahl der in der Farbe den Vorfahren gleichen-

den Nachkommen und schlielich fallen ausnahmslos Nachkommen
von der Farbe der an der Zeugung beteiligten Abart. Durch fort-

gesetzte Reinzucht in Rcksicht auf Farbe und Abstammung ist also

hinsichtlich der Vererbung der Farbe die der Abart eigentmliche

Abnderung beschrnkt und endlich vollstndig gebunden worden.

Die Abart zchtet von nun an rein.

4. Gesetz. Es steht uns kein Mittel zu gebte, die

Grenzen der Abnderung zu erweitern; aber wir verm-
gen diese Grenzen zu verengern, die Vernderlichkeit
zu binden und die Bestndigkeit hervorzurufen. Die

Eigenschaft Be-tndigkeit zu behaupten, verdankt das eine Tndivivi-

duum der langen Reihe von Vorfahren ausschlielich seiner Farbe.

Das andere, jenem in den ueren Eigenschaften gleiche Individuum

veranlasst Abnderung infolge der Verschiedenheit seiner Vorfahren

betreffs der Farbe. Wenn also zwei Individuen derselben Abart zur

Fortpflanzung zusammentreten, so vererben sich dieselben entweder

wie die abndernde Abart oder wie die bestndige. Ob das eine

geschieht oder das andere, dafr sind nicht die an der Zeugung un-

mittelbar Beteiligten, sondern deren Vorfahren verantwortlich.

5. Gesetz. Bei Fortpflanzung in Farben-Reinzucht wird
die Vererbung der beteiligten Individuen bedingt: im all-

gemeinen durch ihr Abnderungs-Merkmal, im beson-
dern durch ihre Abstammung. Die ausfhrliche Abhand-

lung der indivividuellen Eigenschaften verspricht Verf. an einer andern

Stelle. Hier kam es ihm nur darauf an, der Vollstndigkeit wegen
festzustellen, dass individuelle Eigenschaften berhaupt vorhanden

sind, dass dieselben aber auf die Art- und Abart -Eigenschaften
keinen Einfluss besitzen und den Stamm -Eigenschaften gegenber als

Eigenschaften untergeordneter Bedeutung anzusehen sind.

M. Wilckeus (Wien).

Eug. Ficalbi, Alcune riclierclie sulla struttura istologica

delle sacclie aerifere deg'li iiccelli.

Sonderabdruck aus den Atti della Societ Toscana di Scienze Naturali" in

Pisa, Band VIII, Heft 2, 16 Seit , 1 Taf.

Verf. beginnt mit einer Darstellung der historischen Entwicklung
unserer Kenntnisse von den Luftscken der Vgel. Eine Uebersicht

der Arbeiten von 26 Autoren, die ber diesen Gegenstand geschrie-

ben haben, ist beigefgt. Die Luftscke stehen bekanntlich in

offener Kommunikation mit den Luftwegen; sie entstehen, wie die
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Eiitwicklungsgescliiclite lehrt, als Aiisstlpinig-en der Lunge und schie-

ben sich, weiter wachsend, zwischen die Organe der Leibeshhle und

die benachbarten Muskelgruppen ein, ja sie dringen sogar vielfach in

das Innere gewisser Knochen des Rumpfes und der Extremitten.

Die ungemein dnnen Wandungen derselben zeigen folgenden Bau:

Eine zarte Bindegewebs -Membran bildet das Stroma des Sackes, in

ihr verzweigen sich sprliche Blutgefe und Nerven; Lymphgefe
wurden vergeblich gesucht. Die Innenflche der Wandung berkleidet

eine einfache Lage von Pflasterepithelzellen. Es sind dies niedrige,

polygonale Elemente, die der Cilien entbehren. Hierin unterscheiden

sie sich von dem Fliramerepithel der Bronchien, welche zu den Luft-

scken fhren. In den von Knochen umschlossenen Ausstlpungen
der Luftscke verhlt sich das Epithel abweichend von der Ausklei-

dung des Hauptabschnitts derselben, indem hier zwischen greren poly-

gonalen Elementen hie und da kleinere Zellen sich einschalten
,

die

nach Behandlung mit Arg. uitric. dunkler erscheinen und nach Fr-

bung mit Hmatoxylin ihren Kern deutlich hervortreten lassen.

Ueber die Bedeutung dieser fr die diverticoli intraossei" der Luft-

scke charakteristischen Gebilde vermag Verf. keine Auskunft zu

geben.
An manchen Luftscken der Leibeshhle ist, soweit die Wandung

derselben eine freie, uere Flche besitzt, hier ein Endothel" nach-

gewiesen. Die Frage nach der funktionellen Bedeutung dieser

eigentmlichen Hohlrume wird von F. nur kurz Ijerhrt. Man hat

sie vielfach als aerostatische Apparate angesehen, welche es dem

Vogel erleichtern sollten, sich in die Lfte zu erheben. Diese Mei-

nung ist, wie Ca dit an dem Beispiel des mit Wasser gefllten

Bootes zeigt, aus physikalischen Grnden zu verwerfen. F. folgt viel-

mehr der Ansicht Hunter's, wonach die 8cke Reservebehlter von

respiratorischer Luft darstellen, die entweder dazu dienen kann,

langgezogene Tne hervorzubringen oder die whrend des Fluges in

die Lungen eingetrieben wird, wenn die Muskeln des Tieres schon in

verschiedener Weise so in Anspruch genommen sind, dass Inspira-

tionsbewegungen des Thorax nicht ohne Schwierigkeiten ausgefhrt

werden knnen.
B. Solger (Halle a. S.).

A. Christiani. Zur Physiologie des Geliirns.

Berlin 1885.

Schon einmal wurde im Biologischen Centralblatt" der Polemik

gedacht, welche sich zwischen Munk und dem Verfasser des vor-

liegenden Buches A. Christiani darber entsponnen hat, ob ihres

Grohirns beraubte Kaninchen noch sehen oder nicht. Unter Sehen"

wird hier nicht ein Akt des Bewusstseins vorausgesetzt, vielmehr nur

eine Einflussnahme der Gesichtseindrcke auf die Bewegungen des
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